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Vorwort. 

Der Krieg hat mehr denn je die Bedeutung der Technik und das 
Konnen und die Leistungen des Ingenieurs auf allen Gebieten zu Wasser, 
unter Wasser, zu Lande, in der Luft und unter der Erde zum Be
wuBtsein gebracht. Dariiber hinaus hat der Ingenieur gezeigt, was 
cr, gestiitzt auf griindliches deutsches Wissen, durch Erfindungen 
zum Ersatz von Rohmaterialien oder technischen Erzeugnissen zu 
schaffen vermag. Nicht minder hat sich seine kaufmannische und 
Ol'ganisatorische Begabung in der schleunigen Umstellung und An
passung ganzer Betriebe und Fabrikationszweige auf Kriegsliefe
rungen auf das glanzendste bewahrt. Mehr denn je hat sich ge
zeigt, daB die Schule des Ingenieurs die Schule des praktischen 
Lebens ist. Urn so groBer 1st fUr die Zukunft sein Recht, mit alten 
Vorurteilen aufgeraumt zu wissen und sich den Zugang zu den
jenigen Stellen und Amtern zu erkampfen und zu erzwingen, die 
ihm vielfach bisher verschlossen waren. Bei der Wichtigkeit des 
Ausbaues unserer Handelsbeziehungen ist der Ingenieur in der Zu
kunft berufen, sein mit kaufmanniseher Erfahrung gepaartes Wissen 
namentlich dureh seine Kenntnisse, die er sieh dureh Aufenthalt 
im Amlande von Land und Leuten, Sitten, Gebrauchen und HilfB
quellen erworben hat, in den Dienst des Vaterlandes zu stellen und 
an maBgebenden Stellen zur Geltung zu bringen. 

Um dies zu konnen, muB der Ingenieur, gleiehgiiltig ob er 
Maschineningenieur, Bauingenieur, Berg- oder Hiitteningenieur, 
Schiffbauer, Elektrotechniker, Tiefbauer, Architekt oder Chemiker 
ist, sich eingehend mit den bestehenden Gesetzen vertraut machen. 
Er muB sich die allgemeine Rechtskunde schon in seiner Eigenschaft 
als Staatsbiirger zu eigen machen. 

Reichsrat Geh. Bam'at SDr.~~ng. h. c. von Rieppel sagt in 
seinem Vortrag "Der Ingenieur als Forderer der Volksbildung": 

"Um zu einem Sichverstehen zu kommen, muB der junge 
Staatsbiirger, gleichgiiltig ob er kiinftig Arbeitgeber oder Arbeit
nehmer sein wird, zunachst rein sachlich iiber seine Rechte und 
Pflichten und iiber die Aufgaben eines geordneten Staatswesens 
unterrichtet werden. Das Ehrenrecht des Stimmzettels. auf das 
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jeder volljahrige Deutsche Anspruch hat, wird ihm in die Hand 
gedriickt, ohne daB er ein Verstandnis dafiir besitzen muB, zu 
welcher ernst en und wahren Lebensauffassung die Mitarbeit an der 
Leitung und an der Entwickelung des Staates verpfiichtet. Von 
unsern jungen Staatsbiirgern wird eine Einsicht, eine Charakter
festigkeit verlangt, die sie nach ihrer vorgangigen Ansbildung nur 
in seltenen Fallen haben konnen." 

Der Prasident der Berliner Handelskammer, Franz v. Mendels
sohn, auBerte sich bei der kiirzlich erfolgten Griindung des Ver
handes des Einfuhrhandels: 

"Deutschland ist im Zeichen der Gewerbefreiheit graB ge
worden; auch bei dem plotz lichen Eintreten des Kriegszustande:;: 
hat das freie Spiel del' Kriifte sich als eine iiberraschend gute 
Vorbereitung auf den Ausnahmezustand bewahrt, und das dari 
heute gesagt werden: hatten wir nicht neb en unserer Industrie 
unseren machtigen, vorausschauenden und kapitalkraf
tigen Handel gehabt, dann ware Deutschlands Warenvorrat bei 
dem Fehlen einer amtlich organigierten Ansammlung niemals so 
iiberaus reich, so unerschopflich und vielgestaltig gewesen, wie 
er sich in diesen Zeiten gliicklicherweise gezeigt hat. Stand es 
so in del' Vergangenheit, dann diirfen wir hoffen, daB auch in 
Zukunft die Freilassung des Giiteraustausches von beengenden 
Fesseln am besten dazu beitragen wird, zerstorte Giiter zu e1'
setzen, neuen W ohlstand zu schaffen. 

Aber iiber diese Aufgabe hinaus, die bei der voraussichtlich 
beschrankten Dauer der Rohstoffgesellschaften eine voriibergehende 
sein wird, hat der Verband ein reiches Feld der bleibenden Be
tatigung. Um nul' einiges zu erwahnen, so werden unsere Be
ziehungen zum gesamten Auslande, dem verbiindeten und dem 
feindlichen, nach FriedensschluB von Grund auf umgestaltet 
werden miissen. Die wirtschaftliche Annaherung an die Verbiin
deten, die Aufstellung neuer Zolltarife, der AbschluB von Handel8-
vertragen, von internationalen Abkommen iiber die verschiedensten 
Fragen des Rechtsverkehrs, wie z. B. des Patent- und Waren
zeichenschutzes, mach en eine rege Beteiligung der am Auslands
verkehr interessierten Kreise erforderlich." 

Der Ingenieur muB sich mit denjenigen Gesetzen insbesondere 
vertraut machen, die seinen eigentlichen Beruf betreffen. Dann wird 
er manches, an dem er achtlos voriibergegangen ist, begreifen und 
wiirdigen lernen. Er wird dann auch anderen Berufen leichter volle 
Gerechtigkeit widerfahren lassen konnen. Er wird finden, daB die Ge
setze nicht um ihrer selbst willen, sondern vielfach odeI' meist aus der 
N otwendigkeit heraus geboren zum Segen der Allgemeinheit erlassen 
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sind. Macht er sich mit dieser Auffassung vertraut, so wird er 
fiir sich, seinen Beruf, seine Untergebenen, angestellten Beamten 
und Arbeiter, fiir seine Unternehmungen manche Gefahr ver
meiden, die er heute unbewuBt lauft. Dann wird er auch mit 
Erfolg alte Vorurteile bekampfen und sich diejenigen Stellen el'
ringen, die ibm nach seinem ganzen K6nnen und seinen hervor
ragenden Leistungen im Staatsleben gebiihren. Herr Geh. Reg.-Rat 
Professor W. Franz von der Technischen Hochschule in Charlotten
burg sagt mit Recht in seinem Aufsatz: Rechtswissenschaft und 
staatsbiirgerlicher Unterl'icht an technischen Hochschulen: 

"Es gibt zur Zeit kaum einen andern Berufsstand, bei dem die 
Durchdringung mit juristischel' Intelligenz so zwingend ist, so sich 
aus den taglichen Bernfsarbeiten ergibt, wie bei denen der Technik." 

Das Studium der technischen Wissenschaft nimmt den jungen 
Ingenieur immer mehl' in Ansprnch, so daB ihm an del' Hochschule 
nicht die Zeit ubrig bleibt, urn sich eine umfassende Kenntnis der 
Rechtsgrundlagen und der gerade ihn interessierenden Gesetze fii.r 
den technischen Bernf aneignen zu k6nnen. Fiir ihn, nicht mindel' 
wie fiir den bereits in der Praxis stehenden Ingenieur ist dieses 
Buch geschrieben. 

Der Titel "Rechtskunde des Ingenieurs" soIl dasjenige bedeuten 
und in sich schlie Ben. was der Ingenieur einmal als Staatsbiirger. 
als Mitglied des Gemeinwesens nnd zweitens in seinem eigentlichen 
Bernfe als Ingenieur wissen muB, nicht etwa ein besonderes fiiI' 
den Ingenieur geschaffenes Recht; denn ein solches gibt es nicht. 

Wie aus dem Literatur-Nachweis hervorgeht, lehnt das Buch 
sich an un sere besten Kommentare auf den einzelnen Gebieten des 
allgemeinen wie des besonderen Rechtes an. Es ist in 5 Abschnitte 
und einen Anhang eingeteilt: 

Allgemeine Rechtskunde, 
Rechtsverhaltnisse des Ingenieurs,} 
Errichtung einer Fabrik, Besondere 
Betrieb, Rechtskunde 
Vertrieb. 
Anhang: Kriegssteuergesetze und Lieferungsvertrage im Kriege. 
Hierbei ist versucht worden, in diese Hauptabschnitte dasjenige 

einzuordnen, was man unter diese Begriffe fassen kann. Insbesondere 
beim Vertrieb ist auch aUes das mit einbezogen, was sich ergibt. 
wenn Schwierigkeiten beim Vertriebe auftreten. 

Es ist W crt damuf gelegt worden, nachdem durch die Einfiih
rung in die allgemeine Rechtskunde die Grundlage fiir die Kenntnis 
der bestehenden, fur den Staatsburger am meisten in Betracht 
kommenden Gesetze gegeben ist, die einzelnen Kapitel nicht nach 
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streng wissenschaftlichen, sondern .'1UsschlieBlich nach prakti
schen ingenieurrechtli<:hen Gesichtspunkten zu gliedern und 
zwar so, wie die Gesetze dem Ingenieur in der Praxis entgegen
treten, wenn er sich dem Betrieb, dem Konstruktionsburo oder dem 
Vertrieb widmet. Daher war es notig, einzelne Kapitel wie z. B. 
"Der Sachverstandige", "Schiedsgerichte", "Haupt- und Nebeninter
vention" auBerhalb der vom Gesetzgeber gewahlten Reihenfolge beim 
"Vertrieb" einzuordnen. 

Mit seinem eigenen Vorwartskommen wird der Ingenieur die 
wachsenden Schwierigkeiten in den einzelnen Gebieten kennen lernen, 
weil die groBeren Aufga ben erst dann an ihn herantreten. 

Auch bei der allgemeinen Rechtskunde sind bestimmte, den 
vorwiirtsstrebenden Ingenieur besonders angehende A bschnitte wie 
z. B. Prokura und Handlungsvollmacht auBer der Reihe und aus
fiihrlicher behandelt. 

Urn die einzelnen Kapitel als geschlossenes Ganze erscheinen 
zu lassen, waren Wiederholungen nicht zu vermeiden. 

Dort, wo die Interessen des Ingenieurs am meisten beruhrt 
werden, sind die Gesetzesparagraphen wortlich angefiihrt und ist 
auf die Entseheidungen der hoehsten Geriehte verwiesen, urn diese 
in gleieher Lage heranziehen zu konnen. Will er sieh dann in 
einzelne Fragen vertiefen, so gibt ihm das Literaturverzeichnis ge
niigend Anhaltspunkte zu weiterem Studium. 

In einzelnen Kap'iteln sind Anregungen gegeben, urn den 1n
genieur auf noeh ofiene, der Zukunft zur Losung vorbehaltene 
Fragen aufmerksam zu maehen und ihn zur Mitarbeit anzuregen. 

Auf eine knappe, gemeinverstandliehe Fassung ist besonderer 
Wert gelegt worden. Fremdworter sind, wo irgend angangig, ver
mieden. 

Moge das Bueh dem angehenden wie dem in der Praxis stehen
den Ingenieur alIer Berufszweige nieht nur ein Lehrbueh, sondern 
aueh ein N achsehlagewerk fur aIle diejenigen Fragen bilden, die 
im Leben in den versehiedenen Berufslagen an ihn herantreten. 
Dureh Anregungen aus Berufskreisen wird es moglich sein, allmah
lieh das Bueh zu vervollkommnen, damit es im wahrsten Sinne 
dasjenige wird, was mit der Herausgabe beabsiehtigt ist: 

"Die Reehtskunde des Ingenieurs". 

Berlin-Grunewald, September 1916. 

Der Verfasser. 
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Erster Abschnitt. 

Allgemeine Rechtskunde. 

Das Volkerrecht. 
Der gegenwartige Krieg hat die Begriffe des Volkerrechts so 

schwer erschiittert, daB die Zukunft neue Satze und neue Normen 
fUr dasselbe aufstellen muB. So manchem ist jedoch gewiB bei der 
Erorterung der fUr das Leben und Weben der Volker tiefeinschnei
dendsten Lebensfragen der Wert der Kenntnis der vOlkerrechtlichen 
Bestimmungen zum BewuBtsein gekommen. Die Interessen vieler 
Stan de sind durch willkiirliche Handhabung des Volkerrechts oft 
in schwerste Mitleidenschaft gezogen. Bei den Neuverhandlungen 
wird manche Industrie beratend auf Grund der gemachten Er
fahrungen herangezogen werden miissen. Dies diirfte in umfassender 
Weise fiir diejenigen Industrien zutreffen, in denen sich der In
genieur im weitesten Sinne des Wortes betatigt. Aber auch zur 
allgemeinen Bildung geh6rt es, den Tagesfragen im Krieg wie nach 
FriedensschluB folgen zu konnen, deren Erorterung fiir jeden ein
zelnen nicht minder wie fiir jeden Berufsstand von graBter Wesen
heit sein kann. Um dies zu konnen, ist es notwendig, den Begriff, 
den Umfang und die Vereinbarungen des Volkerrechts kennen zu 
lemen, wie sie bis zum Ausbruch des Krieges bestanden haben. 
Drum sei im Rahmen dieses Buches aus dem V6lkerrecht das Not
wendigste besprochen. 

VOlkerrecht ist der Inbegriff derjenigen rechtlichen N ormen, die 
die Rechte und Pflichten der Kulturstaaten zueinander regeIn. Gegen
stand des Volkerrechts sind die Staaten. Urspriinglich rechnete man 
nur die christlichen europaischen Volker zu Mitgliedern des volker
rechtlichen Verbandes. Friihzeitig wurden auch aul3ereuropaische 
Staaten, z. B. diejenigen Amerikas, in die Gemeinschaft aufgenommen. 
Japan hat sich nach dem chinesisch-japanischen Kriege von 1895 seit 
den Vertragen von 1899 in die Reihe der v61kerrechtlich in Betracht 
kommenden Staaten als gleichberechtigtes Glied eingestellt. China, 
Persien, Abessinien und Siam genieBen nur insoweit den Schutz 
des Volkerrechts, ala er ihnen durch Vertrage zugesichert ist. Die 
Aufnahme nichtchristlicher Staat en begann durch Anerkennung der 

BI u m. Rechtskuude. 1 
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Tiirkei auf dem Pariser KongreB im Jahre 1856. Nur zwischen 
zivilisierten Staaten gilt das V61kerrecht im Verkehr miteinander. 
Gegeniiber den unzivilisierten Liindern brauchen die Kulturstaaten 
nur die Gebote del' Menschlichkeit zu beachten. 

Del' bedeutendste altere V6lkerrechtler ist Hugo Grotius, ein 
NiederHinder, gestorben 1645. Seine beiden beriihmten Werke sind 
"De jure belli ac pacis" und das "Mare liberum". 

Durch den westfalischen Frieden von 1648 wurde die Gleich
berechtigung der christlichen Staaten anerkannt. Durch den Ut
rechter Frieden von 1713 tauchte del' Gedanke des europiiischen 
Gleichgewichts auf. 

1m Jahre 1780 wurde unter RuBlands Leitung von verschie
denen Miichten zum erstenmal die Lehre von del' bewaffneten Neu
tralitiit gegen Englands tJbergriffe praktisch aufgestellt. 

PreuBen wird 1763 im Frieden zu Hubertusburg GroBmacht 
und tritt damit in die Reihe del' v6lkerrechtlich gleichberechtigten 
Glieder ein. RuBland hatte sich schon vorher im Nystiidter Frieden 
1721 Anerkennung verschafft. Die Selbstiindigkeit del' nordameri
kanischen Kolonien ist im Vertrage von Versailles 1783 anerkannt. 

Auf Frankreichs Dbermacht unter Napoleons Fiihrung folgt 
del' Wiener KongreB 1814/15. Seine Hauptbeschliisse sind in del' 
deutschen Bundesakte vom 8. Juni 1815, in del' Wiener KongreB
akte vom 9. Juni 1815 und in der Wiener SchluBakte vom 
15. Mai 1820 niedergelegt. Durch sie entsteht das Konigreich del' 
Niederlande. Und durch sie wird die ewige Neutralitiit derSchweiz 
gesichert. Del' Sklavenhandel wird verboten und die Freiheit der 
Schiffahrt auf den internationalen Stromen festgelegt. 

Griechenland errang sich Ende der zwanziger Jahre seine Un
abhiingigkeit. Sie wurde ihm nach dem Frieden von' Adrianopel 
1829 zwischen RuBland und der Tiirkei in del' Londoner Konferenz 
von 1830 zugestanden. 

Das Konigreich Belgien lost sich von den Niederlanden los 
und wird 1830 auf der Londoner Konferenz anerkannt. Durch 
den Vertrag der GroBmachte wird es fiir dauernd neutral erklart. 

In Mittel- und Siidamerika trennen sich verschiedene Kolonien 
von ihren Mutterlanden Spanien und Portugal. 

Durch die beriihmte Botschaft des Prasidenten Monroe der 
Vereinigten Staaten vom 2. Dezember 1823 verbaten sich dieselben 
jede Einmischung nichtamerikanischer Staaten in amerikanische An
gelegenheiten. 

Der Pariser Frieden vom 30. Miirz 1856, del' den AbschluB 
des Krimkrieges zwischen RuBland und der Tiirkei herbeifiihrte, 
war von tiefeinschneidender Bedeutung. 
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1m AnschluB an diesen Frieden ist die beriihmte Pariser 
Seerechtsdeklaration vom 16. April 18 5 6 erlassen. Durch sie 
wurde bestimmt: 

1. Die Kaperei ist und bleibt abgeschafft. 
2. Die neutrale Flagge deckt das feindliche Gut mit Ausnahme der 

Kriegskonterbande nach dem Grundsatz: "Frei Schiff, frei Gut". 
B. Neutrales Gut unter feindlicher Flagge mit Ausnahme der Kriegs

konterbande darf nicht mit Beschlag belegt werden nach dem 
Grundsatz: "Unfrei Schiff, frei Gut". 

4. Die Blockaden mussen, um rechtsverbindlich zu sein, wirksam 
sein, d. h. durch eine Streitmacht unterhalten werden, die hin
reicht, urn den Zugang zur Kiiste des Feindes wirklich zu ver
hindern. 

Aus AnlaB des osterreichisch-franzosisch-italienischen Krieges von 
1859 kam es zur Genfer Konvention vom 22. August 1864. 
Durch sie wurden die Grausamkeiten der Kriegsfiihrung fiir den 
Landkrieg eingeschrankt. Die Petersburger Konvention von 
1868 verbot den Gebrauch explosiver Stoffe aus Handfeuerwaffen. 
Durch die erste Haager Friedenskonferenz von 1899 sind die 
Grundsatze der Genfer Konvention auf den Seekrieg ausgedehnt. 
Eine Neufassung erhielt sie unter dem 6. Juli 1906. 

Den AbschluB der Balkanfragen bildete der Berliner Ver
trag vom 13. J uli 1878. Er ist von den sieben Machten des 
Pariser Vertrages unterzeichnet worden. Die wichtigsten Bestim
mungen desselben sind: 

1. die Gnabhangigkeit von Montenegro, Serbien und Rumanien wird 
anerkannt; 

2. Bulgarien wird als halbsouveran unter der Oberherrlichkeit des 
Sultans geschaffen; 

:3. die Provinzen Bosnien und Herzegowina werden von Osterreich
Ungarn besetzt; 

4. die Tiirkei muB sich zu einer Reihe innerer Reformen entschlie
Ben, insbesondere MaBregeln zum Schutz der Armenier und Siche
rung der Christen in der Tiirkei treffen; 

5. die Donauschiffahrt wird eingehend geregelt. 

Deutschland und Osterreich vereinigen sich 1879 zu einem 
Schutzbiindnis. Es wird durch den 1881 erfolgten Beitritt 
Italiens zum Dreibund erweitert. In den Jahren 1884 bis 1890 
schlie Ben sich Deutschland und RuEland zu einem Bunde zusammen. 
Nach seiner Auflosung bildet sich 1891 die russisch-franzosische 
Verbriiderung. 

1* 
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1878 schlieBen alie kultivierten Lander den Weltpostverein, 
1890 einen internationalen Vertrag iiber den Eisenbahn-Fracht
verkehr. 

1884 tritt Deutschland in die Reihe der Kolonialmachte ein. 
Zur Regelung der afrikanischen Kolonialverhaltnisse tagt im Jahre 
1885 die Berliner Kongokonferenz. Sie beschlieBt folgendes u. a.: 

Die Unabhangigkeit des mit Belgien in Personalunion verbun
denen Kongostaates wird anerkannt; es werden gegenseitige Inter
essenspharen fiir den Erwerb von Kolonialmacht in Afrika aufgestelit. 

An kriegerischen Ereignissen seien noch zum Verstandnis 
erwii.hnt: 

1. der chinesisch-japanische Krieg 1894; 
2. der spanisch-amerikanische Krieg von 1898; Spanien verliert 

seine Kolonien, Cuba wird autonom, die PhiIippinen werden an 
Amerika angeschlossen; 

3. der Burenkrieg zwischen den Republiken Transvaal und Oranje
staat einerseits und England andererseits. Die Folge ist die 
Anerkennung der englischen Oberhoheit durch die Buren. 

4. der Krieg zwischen Ru.61and und Japan: Friede zu Portsmouth 
1905; 

o. die Realunion zwischen Schweden und Norwegen wird 1907 
aufgelOst, dadurch entstehen 2 selbstandige Staaten; 

6. Marokko wird 1912 der Suzeranitat Frankreichs unterstellt; 
Deutschland erkennt dies im Marokkoabkommen 1911 an (AI
geciras-Konferenz) ; 

7. Bulgarien macht sich 1909 zum selbstandigen Zarentum. 
8.0sterreich annektiert 1909 Bosnien und die Herzegowina; 
9. Italien erstreckt seine Souveranitat auf Tripolitanien und die 

Zyrenaika im Frieden zu Lausanne 1912; 
10. Griechenland, Bulgarien, Montenegro und Serbien vergroBern ihr 

Gebiet im Londoner Frieden 1913, erganzt durch den Bulgarisch
tiirkischen Konstantinopeler Frieden 1913 und den Griechisch
tiirkischen Athener Frieden 1913; 

11. Bulgarien biiBt einen Teil des erworbenen Landes zugunsten 
von Rumanien, Griechenland, Montenegro und Serbien im Buka
rester Frieden 1913 ein; 

12. Albanien wird selbstandiges Fiirstentum, die Regelung wurde 
den GroBmachten von der Tlirkei im Londoner Frieden liber
lassen; 

13. 1914 Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland, Osterreich
Ungarn einerseits, England, Frankreich, Ru.61and, Serbien, Mon
tenegro andererseits; 
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14. 1915. Die Tlirkei tritt auf die Seite Deutschlands und Osterreich
Ungarns. Italien klindigt den Dreibund und tritt auf die Seite 
der Gegner; 

15. 1916. Deutschland erklart Portugal den Krieg. 

, Auf den Ruf des Kaisers Nikolaus II. von RuBland erfolgte 
im Haag im Jahre 1899 der Zusammentritt von 26 Staaten zur 
Beratung liber die Verminderung kriegerischer Verwickelungen durch 
Einsetzung eines internationalen Schiedsgerichts. Die Er
gebnisse dieser "Ersten Haager Friedenskonferenz" sind in 
der SchluBakte vom 29. Juni 1899 aufgezahlt. Es wurden ange
nommen: 
1. die friedliche Regelung internationaler KonHikte durch Einsetzung 

aines standigen Schiedsgerichts im Haag; 
2. Dbertra;gung der Genfer Konvention auf den Seekrieg; 
3. Regelung der Normen und Gebrauche fUr den Landkrieg. 

Es wurden ferner drei Erklarungen angenommen betreffend das 
Verbot gewisser explosibler Geschosse, betreffend Geschosse mit Stick
gas und betreffend das Verbot des GeschoBschleuderns aus Luft
schiffen. 

Zweite Haager Konferenz. 1m Jahre 1907 folgte die zweite 
Haager Konferenz, die von 44 Staaten beschickt war. Auf dieser 
wurden 13 A bkommen getroffen: 

1. Zur Aufklarung streitiger Tatbestande werden internationale 
Untersuchungskommissionen eingeaetzt; der Standige Schieds
gerichtshof im Haag bleibt bestehen; 

2. die zwangsweise Beitreibung von Vertragsschulden ist nur zu
lassig, wenn der Schuldnerstaat sich einem Schiedsgerichtsspruch 
nicht unterwirft; 

3. Feindseligkeiten dlirfen nur nach vorausgegangener Kriegserklii.
rung oder nach einem Ultimatum begonnen werden; 

4. die Gesetze und Gebrauche des Landkrieges werden geregelt; 
o. Rechte und PHichten der neutralen Machte und Personen im 

FaIle des Landkrieges werden geregelt. 
Es werden ferner Dbereinkommen getroffen liber: 

6. die Behandlung der feindlichen Kauffahrteischiffe beim Aua-
bruch der Feindseligkeiten; 

7. liber die Umwandlung von Kauffahrteischiffen in Kriegsschiffe; 
8. liber die Legung von unteraeeischen selbsttatigen Kontaktminen; 
9. betreffend die BeschieBung durch Seestreitkrafte in Kriegszeiten; 

10. betreffend die Anwendung der Grundsatze des Genfer Abkom
mens auf den Seekrieg infolge der neuen Genfer Konvention 
von 1906; 
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11. iiber gewisse Beschrankung in der Ausiibung des Beuterechts 
im Seekriege; 

12. iiber die Errichtung eines obligatorischen Internationalen Prisen
hofs (wegen Widerspruchs Englands nicht vollzogen); 

13. betreffend die Rechte und Pilichten der Neutralen im Seekriege. 

Ferner wurde eine Erklarung abgegeben, die das Werfen 
von Geschossen und Sprengstoffen aus Luftschiffen bis zum Schlusse 
der dritten Friedenskonferenz verbietet; sie ist aber von Deutsch
land, Frankreich und RuBland nicht unterschrieben. Die andern 
Erklarungen der 1. Haager Konferenz beziiglich explosibler Ge
schosse usw. sind nicht aufrecht erhalten. 

Ferner wurden noch 4 Wunsche ausgesprochen hinsichtlich 
der Errichtung eines Schiedsgerichtshofs, der Sicherung des fried
lichen Verkehrs zwischen der BevOlkerung der kriegfiihrenden Staaten 
und den neutralen Landern, ferner Regelung der Militarlasten del' 
Auslander in der Fremde und Anwendung der Grundsatze des Land
kriegs auf den Seekrieg. 

Von groBter Bedeutung ist die Londoner Seerechtsdekla
ration vom 26. Februar 1909*). Sie wurde auf Anregung von 
England in London geschaffen. Ihr Inhalt betrifft u. a.: 
1. die Kriegsblockade; 
2. die Kriegskonterbande (Bannware); . 
3. die Feststellung der feindlichen Eigenschaften der Schiffe und Waren. 

Sie ist nicht vollzogen, weil das englische Oberhaus seine 
Zustimmung verweigerte; infolgedessen trat auch das Abkommen 
iiber den Prisenhof nicht in Kraft. 

Aus AnlaB der Notlandung eines Zeppelinkreuzers bei Lune
ville kam zwischen Deutschland und Frankreich ein vorlaufiges 
Abkommen 1913 iiber Luftfahrzeuge zustande. Danach gilt 
folgendes: 
a) Luftfahrzeuge der Militiirverwaltung oder mit Militar

personen in Uniform als Insassen diirfen das fremde Gebiet nur 
mit Erlaubnis der fremden Regierung iiberfliegen oder dort 
landen, ausgenommen FaIle der Not, in den en alsbald zu landen ist. 

b) Andere Luftfahrzeuge unterliegen diesen Schranken nicht, 
falls das Flugzeug einen Zulassungsschein, der Fuhrer einen 
Fiihrerschein seines Staates und einen Reiseschein des fremden 
Staates (ausgestellt durch Gesandten oder Konsul) besitzt. 1m 
Notfalle sind diese Scheine entbehrlich. 

c) Verbotene Zonen (z. B. Festungsgebiete) sind fremden Fahi
zeugen stets verschlossen. 

*) "Am 29. Juni 1916 endgiiltig aufgehoben." 
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Kiistengewasser sind diejenigen Teile des Meeres, die vom 
Uferstaate aus beherrscht werden konnen. Die Grenze ist auf 
3 Seemeilen (1 Seemeile = 1,852 km) vom Lande bei niedrigster 
Ebbe bemessen. 

Die Fischerei auf hoher See ist Gegenstand v61kerrechtlicher 
Vertrage geworden, z. B. die Hochseefischerei in der Nordsee. 

Die h6chste v6lkerrechtliche Vertretungsmacht ruht bei 
dem Staatsoberhaupte. 1m allgemeinen ist das Staatsoberhaupt in 
seiner Vertretungsbefugnis durch die Verfassung seines Landes ge
bunden. Das Staatsoberhaupt genieBt den Vorzug der Exterri
torialitat, ebenfalls sein Gefolge und seine alleinreisenden Familien
mitglieder. Auch die Vertreter des Oberhauptes im v6lkerrecht
lichen Verkehr, die Gesandten, sind exterritorial. Durch die Ex
territorialitat sind die Betreffenden der fremden Straf- und Zivil
gerichtsbarkeit nicht unterworfen. 

Ais Abgesandte des Herrschers kommen die Gesandten und 
Konsuln in Betracht. Bei den Gesandten unterscheidet man: 

1. die Botschafter; 
2. die Gesandten im engeren Sinne; 
3. die Ministerresidenten; 
4. die Geschaftstrager, die bei dem Minister des Auswartigen und 

nicht beim Staatsoberhaupte beglaubigt werden. 

Der Amtsbeginn wird von dem Augenblick an gerechnet, in 
dem der Gesandte sein Beglaubigungsschreiben dem Oberhaupte 
des Empfangsstaates iiberreicht. Das Amtsende eines Gesandten 
wird entweder durch Abberufung seitens seines Absendestaates oder 
durch Riicksendung seitens des Empfangsstaates - Dberreichen 
der Passe - herbeigefiihrt. 

Die Gesamtheit der bei einem Staat beglaubigten Gesandten 
heiBt Diplomatisches Korps. 

An v6lkerrechtlichen Organen kennt man: 

1. die internationale Stromkommission (Donau-, Kongo-, Suezkanal
kommission); 

2. die internationale Sanitatskommission; 
3. die internationale Finanzkommission zur Kontrollierung der Finanz

verwaltung einzelner Staaten; 
4. die Unionen. So bestehen in Bern die Biiros der internationalen 

Telegraphenverwaltung und des Weltpostvereins, das Biiro zurn 
Schutz des gewerblichen Eigentums, das Biiro zum Schutz der 
Werke der Literatur und Kunst, das Zentralbiiro des inter
nationalen Transportwesens, das internationale Biiro des Standigen 
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Schiedshofs im Haag, das internationale Biiro fUr MaBe und Ge
wichte in Paris; 

5. die internationalen Gerichte. 

Zeitweilig kommen auch noch als volkerrechtliche Organe 
Kongresse und Konferenzen vor. 

Volkerrechtliches Delikt bedeutet die schuldhafte Ver
letzung volkerrechtlicher Vertrage oder Grundrechte durch einen 
Staat. Als letztes Mittel hiergegen gibt es den Krieg. 

Ein unkriegerischer Zwang ist auf vierfache Weise moglich: 

1. die Retorsion. Diese besteht in del' Wiedervergeltung einer 
nicht rechtswidrigen Handlung eines andern Staates dies em gegen
iiber, z. B. die Erhohung des Zolles auf bestimmte Artikel, Ein
fiihrung des PaBzwanges usw.; 

2. die Repressalie, d. i. die Erwiderung von Unrecht mit Unrecht, 
nach vergeblicher Aufforderung zur Siibne; 

3. die friedliche Blockade. Sie besteht in der Absperrung der 
Hafen oder Kiisten anderer Staaten, gegen Ein- und Ausfahren. 
Das die Blockade brechende Schiff des feindlichen Staats wird 
beschlagnahmt, aber nicht zur Prise gemacht; 

4. die Intervention, sie bedeutet die Einmischung eines Staates 
in fremde Angelegenheiten. 

Auch kommt noch der Abbruch der diplomatischen Beziehungen 
vor, was jedoch in del' Regel gleichbedeutend mit dem Krieg ist. 

Beim Krieg unterscheidet man Angriffskrieg und Verteidigungs
krieg. Die Eroffnung des Krieges hat zur Wirkung, daB samtliche 
diplomatische Beziehungen der kriegfiihrenden Staaten zueinander 
abgebrochen werden. Angehorige des Feindes zerfallen in die An
gehorigen des Heeres und der Marine einerseits und die nicht
militarische Bevolkerung andererseits. Auch die Milizen und Frei
willigenkorps sind als Kriegsmacht anzusehen, wenn sie eine ver
antwortliche Spitze haben, erkennbare Abzeichen tragen, die Kriegs
gebrauche beachten und offene Waffen fiihren. 

Spione diirfen nicht ohne Urteil bestraft werden. Parla
mentare, die als Abzeichen eine weiBe Fahne tragen, sind un
verletzlich, solange sie im Rahmen ihrer Aufgabe bleiben. Sie 
brauchen vom Gegner nicht empfangen zu werden. 

Ein Bombardement ist nur gegeniiber befestigten oder ver
teidigten Platzen gestattet. 

Die Kriegsgefangenen behalten ihr Eigentum mit Ausnahme 
von Waffen und Pferden. Sie haben Anrecht auf Unterhalt, miissen 
aber mit Ausnahme der Offiziere auch arbeiten. Der gefangen
nehmende Staat muB eine A uskunftsstelle iiber die Kriegs-
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ge£angenen errichten. Sendungen an die Gefangenen genieBen in 
allen Landern Portofreiheit. 

Verwundete und kranke Soldaten genieBen einen besonderen 
Schutz. Dieselben sind ebenso wie die pflegenden Personen und 
die Lazarettanstalten und Krankenwagen unverletzlich, wenn sie 
das Abzeichen des rot en Kreuzes im weiBen Felde tragen. 
Die Verwundeten werden Kriegsgefangene, nicht aber das Sanitats
personal. Es bleibt auch unter der Herrschaft des Feindes tatig. 

Privateigentum darf nicht eingezogen werden. Es gibt kein 
Beuterecht. Pliinderungen sind verboten. Das Eigentum der Ge
meinde und der kirchlichen, wissenschaftlichen Anstalten u. dgl. gilt 
als Privateigentum. 
a) Geldwerte und Mittel und ferner alle zu Kriegszwecken geeigneten 

Mobilien des Staates unterliegen der Einziehung. Transport- und 
Beforderungs- sowie Nachrichtenmittel und Waffenniederlagen 
Privater konnen fiir die Dauer des Krieges beschlagnahmt wer
den. Beim FriedensschluB sind Entschadigungen zu zahlen. An 
Immobilien des Staates ist der Besetzende nur Verwalter und 
NutznieBer. 

b) Der Besetzende kann die staatlichen Abgaben erheben, hat sie 
dann aber auch fiir die Zwecke der Verwaltung des Landes zu ver
wenden. Andere Auflagen in Geld (sog. Kontributionen) diirfen 
nur zur Deckung der Bediirfnisse des Heeres oder der Verwaltung 
ausgeschrieben werden, desgleichen zu Strafzwecken. Doch haftet 
die schuldlose BevOlkerung nicht fiir die Handlungen einzelner. 

c) Naturalleistungen und Dienstleistungen (sog. Req uisitionen) 
konnen von den Gemeinden und Einwohnern nur fiir die Be
diirfnisse des Besatzungsheeres gefordert werden. Sie sind ent
weder bar oder mit Hilfe von moglichst bald einzulosenden 
Empfangsbestatigungen zu bezahlen. 

Die wichtigsten Kriegsvertrage im engeren Sinne ergehen iiber: 
a) Waffenruhe behufs kurzer Einstellung der Feindseligkeiten 

(z. B. zum Zwecke der Beerdigung GetOteter); 
b) Waffenstillstand, der auf langere Zeit berechnet ist; 
c) Kapitulationen von Truppen, Schiffen oder verteidigten Orten; 

sie soIl die militarische Ehre des Besiegten nicht verletzen und 
soll gewissenhaft befolgt werden; 

d) Integritat fiir gewisse Transporte oder Personen, sog. Schutz
und Geleitbriefe. 

Der Seekrieg. 
Der Seekrieg folgt im allgemeinen den Regeln des Landkrieges, 

jedoch kommen eine Reihe von Sonderbestimmungen in Betracht. 
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1. Die selbsttittigen Kontaktminen. Sind sie nicht verankert, 
so mussen sie so eingerichtet sein, daB sie spatestens eine Stunde 
nach Auslegung unschadlich werden. Sind sie verankert, so mussen 
sie unschadlich werden, sobald sie sich von ihrer Verankerung los
gerissen haben. Auch die Torpedos mussen, wenn sie ihr Ziel ver
fehlt haben, unschiidlich gemacht werden. 

2. Das feindliche Gut unter feindlicher Flagge. Es kann ein
schlieBlich des Schiffes fortgenommen werden. Nicht beruhrt wer
den darf das neutrale Gut. 

Befindet sich ein feindliches Kauffahrteischiff bei Ausbruch 
der Feindseligkeiten im feindlichen Hafen, so wird der Wunsch 
ausgesprochen, ihm das freie Auslaufen zu gestatten. Gleiches gilt 
fUr ein Schiff, das vor Kriegsbeginn auslief und gutgliiubig in den 
feindlichen Hafen kam. Jedenfalls darf das Schiff mit seinen 
Waren nicht eingezogen, sondern nur fur die Kriegsdauer beschlag
nahmt oder gegen Entschiidigung enteignet werden. Gleiches gilt 
fUr Schiffe, die vor Kriegsbeginn ausliefen und in Unkenntnis der 
Feindseligkeiten auf See betroffen werden. 

Kauffahrteischiffe, deren Bauart ersehen laBt, daB sie zur U m
wandlung in Kriegsschiffe bestimmt sind, genieBen diesen Schutz nicht. 

Briefpostsendungen sind selbst auf feindlichen Schiffen un
verletzlich, ausgenommen den Fall des Blockadebruchs; trotzdem 
konnen auch neutrale Postdampfer untersucht werden, allerdings 
nur im Notfalle. 

Das Recht zur Beschlagnahme hat dasjenige Kriegsschiff, 
welches das Schiff oder die Guter wegnimmt. Dber die Recht
miiBigkeit der Beschlagnahme entscheidet das' Prisengericht des 
wegnehmenden Staates. Bejaht dieses die RechtmaBigkeit, so geht 
das Eigentum an dem beschlagnahmten Schiffsgut als gute Prise 
auf den wegnehmenden Staat uber. 

Die neutrale oder feindliche Eigenschaft bestimmt sich hin
sichtlich des Schiffes nach seiner Flagge, hinsichtlich der Waren 
auf dem feindlichen Schiff durch die neutrale oder feindliche Eigen
schaft ihres Eigentumes. Zum Zwecke der Feststellung der Natio
nalitat des Schiffes und der Ermittelung von Bannware kann das 
Schiff angehalten und durchsucht werden, es sei denn, daB es im 
Geleit eines Kriegsschiffes seines Staates fahrt. 

3. Kaperschiffe kann der kriegfiihrende Staat aus seinen Han
delsschiffen aussuchen und diese zur Wegnahme feindlichen Gutes 
durch Kaperbriefe ermachtigen. Die Kaperei ist heute nur noch 
von wenigen Staaten u. a. den Vereinigten Staat en Amerikas zu
gelassen. Von den Vertragsmachten der Pariser Seerechtsdeklaration 
ist sie abgeschafft. 
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4. Die Blockade. Das Blockaderecht ist durch die Pariser 
und die Londoner Seerechtsdeklaration geregelt. Durch sie spem 
der feindliche Staat die Kiiste oder Hafen des Gegners vom See
verkehr ab. Damit eine Blockade wirksam ist, muB sie "effektiv" 
und "publik" sein. Effektiv ist eine Blockade, wenn das Ein
oder Auslaufen der Schiffe fiir sie die Gefahr des Aufgebracht
werdens in sich schlieBt. Eine nur auf dem Papier verfiigte 
Blockade geniigt nicht. - Publik ist eine Blockade, wenn die 
Mitteilung derselben an die neutralen Machte und die Behorden 
des zu blockierenden Bezirkes gemacht ist. 

Die Blockade bindet samtliche Staaten. Jedes Schiff, das die 
Blockade zu durchbrechen versucht, wird als Prise beschlagnahmt, 
desgleichen die Ladung. Gelingt es einem Schiff, die Blockade 
gliicklich zu durchbrechen, so kann es spaterhin aus diesem Grunde 
nicht mehr in Anspruch genommen werden. Dies ist ferner aus
geschlossen, wenn das Schiff zwar die Durchbrechung der Blockade 
plante, aber zunachst nach einem neutralen Hafen fiihrt. 

Rechtsstellung der N eutralen. 

Neutralitat bedeutet die Nichtbeteiligung an einem Kriege in 
doppelter Weise. Der neutrale Staat darf weder einer kriegfiihren
den Partei helfen, noch von einer solchen in den Krieg hinein
gezogen werden. Die N eutralitat entsteht mit dem Kriegsbeginn. 
Mit Ausnahme der als ewig neutral bezeichneten Lander, zu denen 
auBer den auf Seite 2 sogenannten noch Luxemburg gehort, tritt 
die Neutralitat kraft freier EntschlieBung ein. 

Durch das 5. ~aager Abkommen (1907) sind liber die Neutrali
tat infolge eines Landkrieges folgende Bestimmungen getroffen: 
Das Gebiet der neutralen Machte ist unverletzlich. Den Krieg
flihrenden ist verboten, Truppen, Munitions- oder Verpflegungs
kolonnen durch das Gebiet einer neutralen Macht durchzuflihren, 
andererseits kann die neutrale Macht den Durchzug von Verwun
deten oder Kranken gestatten. 1m Gebiet der neutralen Machte 
diirfen zugunsten der Kriegfiihrenden keine Werbestellen eroffnet 
werden. Die neutrale Macht muB derartige Handlungen auf ihren 
Gebieten untersagen und darf keinen der Kriegfiihrenden durch 
tTherlassung von Schiffen oder Truppen unterstlitzen. Sie ist nicht 
verpflichtet, Privatpersonen die Ausfuhr oder Durchfuhr von Waffen, 
Munition oder dergl. zu untersagen (Art. 7). Sie kann den Krieg
fiihrenden die Benutzung von Telegraph- und Fernsprechleitungen 
gestatten (Art. 8), jedoch sollen diese Beschrankungen oder Verbote 
gemaB Art. 8 gleichmaBig angewendet werden. Einer Verletzung 
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ihrer N eutralitat kann sich die neutrale Macht mit Gewalt er
wehren, ohne daB dies als feindliche Handlung angesehen werden 
darf (Art. 10). 

Treten Truppen der kriegfiihrenden Heere liber, so muB die 
neutrale Macht diese internieren, und zwar moglichst weit vom 
Kriegsschauplatze. 

Angehorige eines neutralen Staates werden als neutrale Per
sonen bezeichnet und behandelt. J edoch konnen sie sich auf ihre 
Neutralitat nicht berufen, wenn sie feindliche Handlungen gegen
liber einem Kriegflihrenden begehen, insbesondere bei dem Gegner 
Kriegsdienste nehmen. 

Durch das 13. Haager Abkommen wird die NeutraIitat im 
Palle ein es Seekrieges geregelt. Danach sind aIle Peindselig
keiten innerhalb der Klistengewasser der neutralen Macht verboten, 
doch ist die bloBe Durchfahrt der Kriegsschiffe durch die Klisten
gewasser gestattet. Die Kriegfiihrenden durfen neutrale Hafen oder 
Gewasser nicht zu einem Stlitzpunkt flir ihre Seekriegsunterneh
mungen gegen ihre Gegner machen. Die neutralen Machte durfen 
den Kriegfiihrenden weder unmittelbar noch mittelbar Kriegsschiffe, 
Munition oder dergl. zuwenden. Jedoch ist es ihnen gestattet, die 
Ausfuhr von Munition zuzulassen. Dagegen mlissen die neutralen 
Machte die Ausrustung oder Bewaffnung jedes Schiffes verhindern, 
das offenbar zum Kreuzen oder zur Teilnahme an feindlichen Unter
nehmungen gegen eine Macht bestimmt ist, mit der sie im Prieden 
Ieben (Art. 8). 

Durch diese Bestimmungen sind die Washingtoner Regeln ge
bilIigt, wie sie im Jahre 1871 zwischen England und den Ver
einigten Staaten von Amerika aufgestellt wurden. 

Die Pflicht, fremde Kriegsschiffe in ihren Hafen aufzunehmen, 
haben die neutralen Machte nur im Palle der Seenot. 1m librigen 
konnen sie das Einlaufen ganz verbieten oder beschranken, indessen 
nur in gleichmaBiger Anwendung auf beide Kriegfiihrenden. 1m 
Zweifel dlirfen die zugelassenen Kriegsschiffe sich in den neutralen 
Gewassern hochstens 24 Stunden aufhalten (abgelehnt von Deutsch
land), es sei denn, daB eine Beschadigung oder der Zustand der 
See das Auslaufen verhindert. Die Verproviantierung in den neu
tralen Hafen ist auf das notwendigste MaB beschrankt. Befinden 
sich in den Hafen Schiffe beider Parteien, so mussen zwischen dem 
Auslauf des ersten und dem des andern mindestens 24 Stunden 
verflossen sein. Bleibt ein Kriegsschiff uber die zulassige Zeit hin
aus, so ist es vom neutralen Staat zu entwaffnen. 

Nur feindliche Schiffe und feindliche Gliter unterliegen nach 
der Pariser Seerechtsdeklaration von 1856 dem Seebeuterecht, 
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also nicht feindliches Gut auf neutralem Schiffe und neutrales Gut 
auf feindlichem Schiffe. Eine Ausnahme macht die Bannware 
oder das Banngut, uber die die Londoner Seerechtsdeklaration 
von 1909 wichtige Bestimmungen enthiilt. Diese ist jedoch bisher 
nicht in Kraft getreten. 

Bannware und Banngut sind Gegenstande, die fUr die Krieg
fUhrung des Gegners bestimmt sind. Man unterscheidet absolute 
Bannware, die ausschlieBlich fur den Krieg verwendbar ist, wie 
Waffen, Munition, Geschosse, und relative Bannware, wie Lebens
mittel, Geld, Schiffe u. dgl. Die KriegfUhrenden konnen die Liste 
der Bannware erweitern. 

Bei relativer Bannware ist die Beschlagnahme ausgeschlossen, 
wenn der friedliche Gebrauch gewiB ist und wenn die Fahrt nicht 
unmittelbar zum Feinde geht, sondern eine Ausladung in neutralen 
Zwischenhafen erfolgt, es sei denn, daB der feindliche Staat ein 
reines Binnenland ist. 

Betragt die Bannware mehr als die Halfte der Ladung, so 
kann auch das ganze Schiff beschlagnahmt werden. 

Neutrale Schiffe konnen ferner beschlagnahmt werden, wenn 
sie die Reise eigens zur BefOrderung einzelner Personen der feind
lichen Streitmacht oder von Nachrichten im Feindesinteresse aus
fUhren oder eine geschlossene feindliche Truppenabteilung oder 
Personen befordern, die wahrend der Fahrt die Handlungen des 
Feindes unmittelbar unterstutzen; oder falls sie sich unmittelbar 
an den Feindseligkeiten beteiligen, unter dem Befehl eines feind
lichen Agenten stehen, vom Feinde gechartert sind oder ausschlie13lich 
in seinem Interesse Truppen oder Nachrichten befOrdern. 

Bei Nichtbestatigung der Beschlagnahme durch das nationale 
Prisengericht haben die Beteiligten, wenn keine ausreichenden Griinde 
flir die Beschlagnahme vorlagen, Anspruch auf Schadenersatz. Bei 
Bestatigung erfolgt die Einziehung der beschlagnahmten Gegenstande. 

Unverteidigte Hafen, Stadte, Diirfer, Wohnstatten oder Gebaude 
sollen weder von Land- noch von Seestreitkraften beschossen werden. 
In diesem Verbote sind jedoch nicht einbegriffen: militarische Werke, 
Militar- oder Marineanlagen, Niederlagen von Waffen oder von Kriegs
material, Werkstatten und Einrichtungen, die fiir die Bediirfnisse 
der feindlichen Flotte oder des feindlichen Heeres nutzbar gemacht 
werden Mnnen, sowie im Hafen befindliche Kriegsschiffe. 

Fur militarische Lazarettschiffe gelten ahnliche Schutz
bestimmungen wie fUr aHe gleichbedeutenden Mittel und Vorrich
tungen beim Landkrieg, sofern sie durch einen auBeren weiBen 
Anstrich mit einem wagerecht laufenden, etwa anderthalb Meter 
breiten griinen Streifen kenntlich gemacht sind. Von Privatpersonen 
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oder von amtlich anerkannten Hilfsgesellschaften gemii,Il den Vor
schriften ausgerustete private Lazarettschiffe genieBen den 
gieichen Schutz, sie mussen mit einem auBeren weiBen Anstrich 
mit einem wagerecht Iaufenden, etwa anderthalb Meter breiten 
rot en Strich versehen sein. Auch die Boote der betreffenden Schiffe 
mussen entsprechend gekennzeichnet werden. 

Deutsches Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 

Deutsches Staatsrecht. 
Das Staatsrecht zerfiillt in Verfassungsrecht und Verwal

tungsrecht. Das Staatsrecht ist die Summe derjenigen Normen 
und Gesetze, die fUr den Staat geiten. 

Die Grundrechte im Staate sind: 

1. die Unantastbarkeit der Personlichkeit, 
2. die Unantastbarkeit der Rechtsgiiter, 
3. das Recht der freien MeinungsauBerung, 
4. die Gieichheit vor dem Gesetze. 

Die Verfassung des Deutschen Reichs. 

Das Deutsche Reich setzt sich aus 25 Bundesstaaten zu
sammen (3 freien Stadten, 4 Konigreichen, 5 Herzogtumern, 6 GroB
herzogtiimern, 7 Fiirstentumern). Eine besondere SteHung nimmt 
ElsaB-Lothringen als Reichsland ein. Seit dem Reichsgesetz vom 
31. Mai 1911 werden Landesgesetze fur ElsaB-Lothringen allein vom 
Kaiser mit Zustimmung des aus 2 Kammern bestehenden Land
tages erlassen. Innerhalb des Bundesgebietes iibt das Reich das 
Recht der Gesetzgebung aus. Der Angehorige eines jeden Bundes
staates ist in jedem andern Bundesstaate als Inlander zu behan
deln. J eder Angehorige eines Bundesstaates ist daher zum fest en 
W ohnsitz, zum Gewerbebetriebe, zu offentlichen Amtern, zur Er
werbung von Grundstucken, zur Erlangung des Staatsburgerrechtes 
und zum Genusse aHer sonstigen biirgerlichen Rechte unter den
selben Voraussetzungen wie der Einheimische zuzulassen, auch in 
betreff der Rechtsverfolgung und des Rechtsschutzes demselben 
gleich zu behandeln. 

Bei dem Reiche ruht die Souveranitat. GemaB Art. 4 der 
RV. sind seiner Beaufsichtigung und Gesetzgebung die nachstehen
den Angelegenheiten vorbehalten: 

1. die Bestimmungen iiber Freiziigigkeit, Heimats- und Nieder
lassungsverhaltnisse, Staatsbiirgerrecht, PaBwesen und Fremden
polizei und iiber den Gewerbebetrieb, einschliel3lich des Ver-
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sicherungswesens, soweit diese Gegenstande nicht schon durch 
Artikel 3 dieser Ver£assung erledigt sind, in Bayern jedoch mit 
AusschluB der Heimats- und Niederlassungsverhaltnisse, des
gleichen tiber die Kolonisation und die Auswanderung nach 
au13erdeutschen Landern; 

2. die Zoll- und Handelsgesetzgebung und die fUr die Zwec~e des 
Reichs zu verwendenden Steuern; 

3. die Ordnung des MaB-, Miinz- und Gewichtssystems nebst Fest
stellung der Grundsatze tiber die "Emission von £undiertem und 
unfundiertem" Papiergelde; 

4. die allgemeinen Bestimmungen tiber das Bankwesen; 
5. die Erfindungspatente; 
6. der Schutz des geistigen Eigentums; 
7. Organisation eines gemeinsamen Schutzes des deutschen Han

dels im Auslande, der deutschen Schiffahrt und ihrer Flagge 
zur See und Anordnung gemeinsamer konsularischer Vertretung, 
die vom Reiche ausgestattet wird; 

8. das Eisenbahnwesen, in Bayern vorbehaltlich der Bestimmung 
im Artikel 46, und die Herstellung von Land- und Wasser
straBen und der Zustand der letzteren, sowie die FluB- und 
sonstigen Wasserzolle, desgleichen die Seeschiffahrtszeichen 
(Leuchtfeuer, Tonnen, Baken und sonstige Tagesmarken); 

10. Das Post- und Telegraphenwesen, jedoch in Bayern und Wiirttem
berg nul' nach MaBgabe der Bestimmung im Artike152; 

11. Bestimmungen iiber die wechselseitige Vollstreckung von Er
kenntnissen in Zivilsachen und Erledigungen von Requisitionen 
iiberhaupt; 

12. sowie libel' die Beglaubigung von offentlichen Urkunden; 
13. die gemeinsame Gesetzgebung iiber das gesamte blirgerliche 

Recht, das Strafrecht und das gerichtIiche Verfahren; 
14. das Militarwesen des Reichs und die Kriegsmarine; 
15. MaBregeln der Medizinal- und Veterinarpolizei; 
16. die Bestimmungen iiber die Presse und das Vereinswesen. 

Die ReichsangehOrigkeit bedeutet die Zugehorigkeit zum 
Deutschen Reich. Die Reichsangehorigkeit ist bedingt durch die 
Staatsangehorigkeit oder durch unmittelbare Reichsangehorig
keit, die einem Auslander oder einem Eingeborenen in einem Schutz
gebiete oder einem ehemaligen Deutschen verliehen wird, der sich 
nicht im Inlande niedergelassen hat. Die durch die Staatsangehorig
keit erworbene Reichsangehorigkeit wird dadurch zum Ausdruck 
gebracht, daB man zunachst Bayer, PreuBe, Sachse usw. und da
durch erst Deutscher wird. ElsaB-Lothringen gilt ebenfalls als 
Bundesstaat. Die Schutzgebiete gelten als Inland. Man hort auf, 
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Deutscher zu sein, sobald man nicht mehr StaatsangehOriger ist. 
MaBgebend fUr aIle Rechte und PBichten ist das Reichs- und 
Staatsangehorigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913. 

An Bechten aus dem Staatsbiirgerrecht werden u. a. erworben: 

1. Der Schutz im Auslande. Dieser Schutz wird verwirklicht 
dutch Einrichtung von Konsulaten und Gesandtschaften im Aus
lande; gegebenenfalls durch Entsendung von Kriegsschiffen und 
Truppen. Ferner darf ein Deutscher einer auslandischen Re
gierung zur Verfolgung oder Bestrafung nicht ausgeliefert werden; 

2. Die Forderung im Inland e. Jeder StaatsangehOrige hat das 
Recht, die Anteilnahme an den W ohltaten des Staates und der 
Gesetze zu beanspruchen; 

3. die Ausiibung der politischen Rechte; 
4. Gemeinsames Indigenat, d. h. Biirgerrecht, Heimatsrecht in 

allen Bundesstaaten. 

Mit der Gewahrung von Rechten sind auch fUr die Staats
angehorigen gewisse Pflichten verkniipft. 

1. Die Gehorsamsp£licht gegeniiber der Staatsgewalt und deren 
Vertretern, sowie gegeniiber den Gesetzen; 

2. die Treuep£licht, d. h. del' StaatsangehOrige darf die seinem 
Staate schuldige Treue nicht verletzen; 

3. die Erfiillung der Wehrp£licht. 

Erwerb der StaatsangehOrigkeit. Erworben wird die Staats
angehorigkeit: 
1. aus familienrechtlichen Griinden 

a) durch Abstammung von einem deutschen Vater. Uneheliche 
Kinder folgen der Mutter; 

b) durch Legitimation eines Kindes durch den deutschen auBer
ehelichen Vater; 

c) durch EheschlieBung mit einem Deutschen erwirbt die Frau 
die Staatsangehorigkeit des Mannes; 

2. fUr einen Deutschen durch Aufnahme; 
3. fUr einen Auslander durch Einbiirgerung. 

Ein ehemaliger Deutscher, der als Minderjahriger die Reichs
angehorigkeit durch Entlassung verloren hat, muB auf seinen An
trag von dem Bundesstaat eingebiirgert werden, in dessen Gebiet 
er sich niedergelassen hat, wenn er unbeschrankt geschaftsfiihig ist 
oder der Antrag von seinem gesetzlichen Vertreter mit seiner Zu
stimmung gestellt wird. Weitere Voraussetzung ist, daB der Antrag 
innerhalb zweier Jahre nach der Volljahrigkeit erfolgt. 

Fiir einen Auslander, der mindestens ein Jahr wie ein Deut-
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scher im Reere oder der Marine aktiv gedient hat, gilt bezuglich 
der Aufnahme das Gleiche. 

Verlust der StaatsangehOrigkeit. VerIoren wird die Staats
angehOrigkeit: 

1. aus familienrechtlichen Grunden 
a) durch Legitimation, wenn der Vater einem andern Staate an

gehort als die deutsche Mutter; 
b) fUr eine Deutsche durch ihre Verheiratung mit dem AngehO

rigen eines anderen Staates; 

2. durch Entlassung 

a) auf Wunsch des betreffenden, 
b) zwangsweise durch einen Akt der ZentralbehOrde des Heimats

staats; 

3. durch Nichterfullung der Wehrpflicht; 

4. durch den Erwerb einer auslandischen Staatsangehorig
keit. 

Ehemalige Deutsche und deren Abkommlinge, die im Auslande 
wohnen bleiben, haben das Recht der Einburgerung unter be
stimmten V oraussetzungen. 

N ach dem geltenden Gesetz wird im Gegensatz zum fruheren 
Gesetz die Staatsangehorigkeit durch fUnfjahrigen ununterbrochenen 
Aufenthalt im Auslande nicht verIoren. 

Bevorzugte Personenklassen. 

Von der Bestimmung der Gleichheit vor dem Gesetz gibt es 
einige Ausnahmen zugunsten des hohen Adels und in geringerem 
Umfange auch des niederen Adels. Zum hohen Adel gehoren die 
Mitglieder der souveranen Hauser: PreuBen, Sachsen, Bayern, Wurt
temberg usw., sowie die der standesherrlichen Familien. 

1. Das KiWigshaus (PreuBen). Hierzu gehoren der Konig von 
PreuBen, die Prinzen nebst Gemahlinnen und Witwen und die 
Prinzessinnen bis zu ihrer Verheiratung. Die Mitglieder des konig
lichen Hauses genieBen insbesondere folgende V orrechte: 
a) einen bevorzugten Gerichtsstand vor dem Geheimen Justizrat 

beim Kammergericht. 
b) Befreiung von der Wehrpflicht. 
c) Befreiung von der staatlichen Vermogenssteuer und der staat

lichen wie kommunalen Einkommensteuer. 
d) Autonomie, gemaB Artike157 EinfUhrungsgesetz zum BGB. 
e) P~rto- und Telegraphengebuhrenfreiheit fUr den Konig, seine 

Gemahlin und seine Witwe. 
B I u m, Rechtskunde. 2 
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Die Mitglieder des fiirstlichen Hauses HohenzoHern stehen den 
Mitgliedern des koniglichen Hauses gleich. Ais souveran gelten 
auch das Herzoglich Hoisteinische Fiirstenhaus, das vormalige 
hannoversche Konigshaus, das kurhessische und herzoglich nassau
ische Fiirstenhaus. 

2. Die standesherrlichen Familien. Das sind diejenigen Fami
lien, die Reichsstandschaft, d. h. auf dem friiheren deutschen Reichs
tag Sitz und Stimme hatten. Die meisten dieser Reichsstandischen 
wurden seit 1806 einer Landesgewalt unterworfen: "mediatisiert". 
J edoch wurden die Vorrechte des hohen Adels im AnschluB an 
Bestimmungen der Rheinbundakte im Artikel 14 der deutschen 
Bundesakte vom 8. Juli 1815 gewahrleistet. Mit der Auflosung des 
deutschen Bundes 1866 verlor auch diese Gewahrleistung ihre Kraft, 
so daB fortan die SteHung des hohen Adels sowohl durch Reichs
wie durch Landesgesetz geregelt werden kann. Die Vorrech te 
de s hohen Adels sind durch diese groBtenteils aufrecht erhalten, z.B.: 
a) bevorzugter Gerich tsstand in nichtstreitigen Angelegenheiten, 

ferner das Recht auf Austrage (Au stragal-V erfahren), d. h. auf ein 
besonderes Gericht von Standesgenossen in Strafsachen, soweit 
es ihnen bis zum ErlaB des Gerichtsverfassungsgesetzes zustand; 
in PreuBen ist dies nur fUr standesherrliche Familien giiltig. 

b) Die Befreiung von der Wehrpflicht. 
c) Die Befreiung von der Kommunal-Einkommensteuer und den 

kommunalen realen Lasten. 
d) Die Autonomie. 
e) Die Ebenburtigkeit zur Ehe mit den regierenden Fiirstenhausern. 
f) Das Anrecht auf einen Sitz im Herrenhaus. 

Aut 0 nom i e ist die Befugnis einer Gemeinschaft, die nicht Staat 
ist, fur die Gemeinschaftsgenossen objektives Recht zu schaffen. 

Organe des Reiches. 

Der Kaiser. 

Artikelll der Verfassung bestimmt: "Das Prasidium steht dem 
Konige von PreuBen zu, der den Namen ,Deutscher Kaiser' fiihrt." 

1. Er ist nicht Monarch des Reiches. Er hat nur das Pra
sidium desselben, er ist ein Reichsorgan. Die Reichsgewalt ruht 
nicht bei ihm, sondern bei der Gesamtheit der verbiindeten Re
gierungen. Er handelt im N amen des Reiches und dem Reichstage 
gegenuber im Namen der verbiindeten Regierungen. 

2. Andererseits ist er aber auch nicht Beamter des Reiches; 
denn in seiner SteHung als Konig von PreuBen ist er eb.enfalls 
souveran und als solcher unverantwortlich und unabsetzbar. 
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Die Stellung des Kaisers ist mit dem preuBischen Konigtum 
aufs engste verkniipft. In seiner Eigenschaft als preuBischer Konig 
empfiingt der Kaiser seine Wiirde. Daher bestimmt sich die Thron
folge der Kaiserwiirde nach preuBischem Staatsrecht und zwar nach 
Art. 53 der preuBischen Verfassungskunde vom 31. Januar 1850: 
"Die Krone ist den Koniglichen Hausgesetzen gemaB erblich in 
dem Mannesstamme des Koniglichen Hauses nach dem Rechte der 
Erstgeburt und der agnatischen Linealfolge." 

Die Kaiserlichen Rechte. 

Die Kaiserlichen Rechte zerfallen in personliche und Regie
rungsrechte. 

1. Personliche Rechte. 

a) Der Kaiser fiihrt den Titel "Deutscher Kaiser"; nur im volker
rechtlichen Verkehr gebiihrt ihm die Bezeichnung "l'empereur 
d'Allemagne". Der Kronprinz hat das Recht, sich "Kaiserliche 
Hoheit" zu nennen. 

b) Ais Kaiserliche Insignien werden die Kaiserkrone, das Kaiser
liche Wappen und die Kaiserliche Standarte gefiihrt. Der Kaiser 
kann Orden und Adelswiirden in seiner Eigenschaft als Konig 
von PreuBen verleihen. 

c) Dem Kaiser steht etatmaBig ein Dispositionsfonds fiir Gnaden
bewilligungen und Spenden zur Verfiigung. 

2. Regierungsrechte des Kaisers. 

a) Er vertritt das Reich volkerrechtlich und hat gemiiB Artikel19 
die Bundesexekution auszufiihren. Er erkliirt im Namen des 
Reiches Krieg und schlieBt Frieden, geht Biindnisse und andere 
Vertriige mit fremden Staaten ein, beglaubigt die deutschen Ge
sandten und empfiingt fremde Gesandten. Jedoch ist zu Kriegs
erkliirungen die Zustimmung des Bundesrates erforderlich, es sei 
denn, daB ein Angriff auf das Bundesgebiet oder dessen Kiisten 
erfolgt. Die Schutzgebiete gelten nicht als Bundesgebiete. Einen 
l!'riedensschluB kann der Kaiser aHein ohne Zustimmung des 
Bundesrates eingehen. Vertrage mit frcmden Staaten bediirfen 
zu ihrem AbschluB del' vorgangigen Zustimmung des Bundes
rates und zu ihrer Giiltigkeit der Genehmigung des Reichstags. 
Da der Kaiser zum Handeln fiir das Reich gegeniiber anderen 
Staat en formeH legitimiert ist, so ist trotz Fehlens der Zustim
mung des Bundesrates und des Reichstages der betreffende 
volkerrechtliche Akt rechtsgiiltig; denn .die Zustimmung ist eine 
rein innere Angelegenheit. 

2* 



20 Allgemeine Rechtskunde. 

b) Der Kaiser hat den Bundesrat namens der verbiindeten Regie
rungen des Reiches zu berufen, zu eroffnen, zu vertagen und 
zu schlieBen. Die yom Bundesrat genehmigten Vorlagen kommen 
im N amen des Kaisers an den Reichstag. Er hat die Reichs
gesetze auszufertigen, zu verkiinden, ihre Ausfiihrungen zu iiber
wachen und gegebenenfalls durch Verordnungen im Namen des 
Reiches zu sichern. 

c) Er hat den Reichskanzler zu ernennen und zu entlassen, des
gleichen die sonstigen Reichsbeamten. 

d) Ihm gebiihrt die oberste Leitung der Post- und Telegraphen
verwaltung. 

e) Er hat den Oberbefehl tiber Landheer und Flotte im Krieg und 
Frieden. Auch in Friedenszeiten kann er bei Gefahrdung der 
offentlichen Sicherheit jeden Teil des Reiches in Kriegszustand 
erklaren. 

Er hat bei Gesetzesvorschlagen iiber das Militarwesen, die 
Kriegsmarin6 und das Zoll- und Steuerwesen ein Vetorecht gegen 
jede Anderung. 

f) Der Kaiser iibt in ElsaB-Lothringen die Staatsgewalt und in 
den Schutzgebieten die Schutzgewalt im Namen des Reiches aus. 

g) Er hat ein Begnadigungsrecht: 
1. in Reichsgerichtssachen 1. Instanz, d. h. bei Hoch- und Landes-

verrat gegen Kaiser und Reich; 
2. III Konsnlarstrafsachen; 
3. in Schutzgebietsstrafsachen; 
4. in ElsaB-Lothringen; 
5. III Marinestrafsachen; 
6. in Prisenstrafsachen; 
7. in Disziplinarsachen der Reichsbeamten. 

Das Begnadigungsrecht des Kaisers umfaBt nicht das Recht 
der Abolition d. h. die Befugnis, noch nicht rechtskraftig entschie
dene Strafprozesse niederzuschlagen. N ur in ElsaB-Lothringen ist 
ihm ein Abolitionsrecht gewahrt. 

Der Bundesrat. 

Der Bundesrat ist das vornehmste Organ der Reichsverfassung; 
denn er driickt die Souveranitat des Reiches, die Gesamtheit der 
verbiindeten Regierungen aus. Er stellt sich als ein KongreB von 
Gesandten dar, die die Einzelregierungen zur Mitausiibung der 
Reichssouveranitat entsandt haben. Der Kaiser als solcher ist im 
Bundesrat nicht vertreten, doch kann er seinen Willen in seiner 
Eigenschaft als Konig von PreuBen in demselben zur Geltung bringen. 
Die Gesandten der Einzelregierungen erhalten von diesen ihre An-
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weisungen flir die Abstimmung und sind ihrem Auftraggeber fUr 
die Stimmfiihrung verantwortlich. 

Die Bundesratsbevollmachtigten sind Gesandte ihrer Re
gierungen; der Reichstag hingegen besteht aus Abgeordneten des 
Volkes. Niemand kann zugleich Mitglied des Bundesrats und Reichs
tags sein, jedoch steht es jedem Mitglied des Bundesrates frei, im 
Reichstage zu erscheinen und sofortiges Gehor zu verlangen, und 
zwar selbst in Sachen, in denen es im Bundesrat iiberstimmt wor
den ist. Da die Bundesratsmitglieder volkerrechtliche Gesandte 
sind, so liegt es dem Kaiser ob, ihnen den iiblichen diplomatischen 
Schutz zu gewahren. Sie sind nur, wenn sie preuBische Staats
angehorige sind, der preuBischen Staatsgewalt unterworfen; infolge
dessen sind sie auch der preuBischen Gerichtsbarkeit nicht untertan. 

Die Stimmenfiihrung im Bundesrat ergibt sich aus Artikel 6 
der RV. Es haben erhalten: PreuBen 17, Bayern 6, Sachsen und 
Wiirttemberg je 4, Baden, Hessen und ElsaB-Lothringen je 3, Meck
lenburg, Schwerin und Braunschweig je 2, die iibrigen 17 Staaten 
je eine Stimme, insgesamt also 61 Stimmen. Von jedem Staate 
konnen die ihm zustehenden Stimmen nur einheitlich abgegeben 
werden; jedoch kann jeder Staat so viel Bevollmachtigte zum Bun
desrat entsenden, als er Stimmen hat. 

Der Bundesrat wird nach der Verfassung nach Bedarf vom 
Ka.iser berufen, eroffnet, vertagt und geschlossen. J edoch ist der 
Bundesrat jahrlich mindestens einmal zu berufen. Er kann zur 
Vorbereitung der Arbeiten auch ohne Reichstag, nicht aber del' 
Reichstag ohne Tagung des Bundesrats einberufen werden. Die 
Berufung des Bundesrats muB auBerdem erfolgen, wenn sie von 
einem Drittel, also von 20 Stimmen, verlangt wird. 

Den Vorsitz im Bundesrat hat der Reichskanzler. Er kann 
sich durch jedes andere Mitglied des Bundesrats vertreten lassen. 
Wird diese Vertretung an ein nicht preuBisches Mitglied abgegeben, 
so hat Bayern das Recht auf die Stellvertretung eingeraumt er
halten. Der Reichskanzler ist stets Mitglied des Bundesrats. Die 
BeschluBfassung im Bundesrat erfolgt mit einfacher Stimmenmehr
heit. Bei Stimmengleichheit gibt die Prasidialstimme den Aus
schlag. Hierbei werden nicht vertretene oder nicht instruierte 
Stimmen nicht mitgezahlt. 

Ausnahmen der einfachen Stimmenmehrheit sind in vier Fallen 
gemacht: 
1. Bei del' BeschluBfassung iiber eine Angelegenheit, die nach den 

Bestimmungen del' RV. nicht im ganzen Reiche gemeinsam ist; 
2. Verfassungsanderungen gelten als abgelehnt, sob aid sie im Bundes

rat 14 Stimmen gegen sich haben; 
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3. Abandernde Gesetzesvorschlage liber das Militarwesen, die Kriegs
marine und die indirekten Steuern des Art. 35 RV. konnen nicht 
gegen die Stimme des Prasidiums durchgesetzt werden; 

4. Vorzugsrechte einzelner Bundesstaaten konnen nur mit deren Zu
stimmung abgeandert werden. 

Zur Vorbereitung der Bundesratsangelegenheiten sind 8 dauernde 
Ausschlisse gebildet: 

1. Flir das Landheer und Festungen, 
2. flir das Seewesen (Marine), 
3. flir Zoll- und Steuerwesen, 
4. flir Handel und Verkehr, 
5. flir Eisenbahnen, Post und Telegraphen, 
6. fur Justizwesen, 
7. flir Rechnungswesen, 
8. fur auswartige Angelegenheiten. 

Ais sonstige Ausschusse kommen noch 4 III Betracht: 

9. Fur ElsaB-Lothringen, 
10. fUr die Verfassung, 
11. fiir die Geschaftsordnung, 
12. flir das Eisenbahn-Gliter-Tarifwesen. 

In den dauernden ersten sieben Ausschussen mussen auBer 
PreuBen noch vier andere Bundesstaaten vertreten sein. Nur die 
Mitglieder der Ausschusse fur Landheer und Festung und fUr See
wesen ernennt der Kaiser. In dem Ausschusse fur Landheer und 
Festungen hat Bayern durch die Verfassung und Sachsen und 
Wurttemberg durch Militariibereinkommen einen bestandigen Sitz 
zugesichert erhalteh. 

In dem AusschuB flir auswartige Angelegenheiten fUhrt Bayern 
den V orsitz. 

Der Bundesrat ist fUr Reichsangelegenheiten tiberall zustandig, 
soweit nicht ausdrucklich bestimmte Befugnisse an besondere Organe, 
wie an den Kaiser, Reichstag, Reichskanzler ubertragen sind. 

Der Bundesrat kommt in Betracht: 

1. Ais Organ der Gesetzgebung: die Gesetzgebungsgewalt 
iibt er zusammen mit dem Reichstage aus. 

2. Ais Organ derVerwaltung und Regierung: DerBundes
rat beschlieBt iiber die zur Ausfiihrung der Reichsgesetze erfor
derlichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften und Einrichtungen, 
sofern nicht reichsgesetzlich etwas anderes bestimmt ist. 

Er beschlieBt iiber Mangel, die bei der Ausflihrung der Reichs
gesetze oder der Verwaltungsvorschriften hervortreten. Er schlagt 
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dem Kaiser gewisse Reichsbearnte vor, z. B. Mitglieder des Reichs7 

gerichts. 

3. Als Organ der Rechtspflege: Streitigkeiten zwischen ver
schiedenen Bundesstaaten nicht privatrechtlicher Natur werden auf 
Anrufen eines Teiles yom Bundesrat erledigt. Er hat ferner Ver
fassungsstreitigkeiten innerhalb eines Bundesstaates auszugleichen 
und bei hartnackiger und erwiesener Justizverweigerung eines Bun
desstaates fur Abhilfe zu sorgen. 

Der Reichstag. 

Der Reichstag ist eine Vertretung des deutschen Volkes. In
folgedessen ist auch ElsaB-Lothringen im Reichstage mit 15 Ab
geordneten vertreten. 

Die Reichstagabgeordneten sind Vertreter des gesamten Volkes 
und daher nicht an Auftrage und Anordnungen ihrer Wahler oder 
ihrer Partei gebunden. Sie genieBen eine bevorzugte Stellung in 
rechtlicher Hinsicht. Beamte bedurfen keines Urlaubs zurn Eintritt 
in den Reichstag. 

Die Abgeordneten genieBen Immunitat. Sie durien wegen 
ihrer Abstimmung oder wegen der in Ausubung ihres Berufes ge
tanen AuBerungen weder gerichtlich belangt noch disziplinarisch 
verfolgt, noch zur Verantwortung gezogen werden. Ohne Geneh
migung des Reichstags darf kein Abgeordneter wahrend der Sitzungs
periode zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, es sei 
denn, daB er bei Ausiibung der Tat oder im Laufe des nachsten 
Tages' ergriffen wird. Dagegen ist die Vollstreckung einer rechts
krii.ftig erkannten Strafhaft ohne wei teres zulassig. Auf Verlangen 
des Reichstags wird jedes bereits eingeleitete Strafverfahren gegen 
einen Abgeordneten sowie jede Dntersuchungs- und Zivilhaft fiir 
die Dauer der Sitzungsperiode aufgehoben. Die Abgeordneten dur
fen wahrend der Sitzungsperiode nur in Berlin als Zeugen oder 
Sachverstandige vernommen werden. Sie diirfen die Berufung zum 
Amte eines Schoffen oder Geschworenen ablehnen. Die Mitglieder 
des Reichstags erhalten eine Aufwandsentschadigung. 

Die Eigenschaft als Abgeordneter wird durch eine allgemeine 
direkte und geheime Wahl erworben. 

Wahler ist jeder 25 jahrige mannliche Deutsche in dem Bundes
staat, in dem er seinen W ohnsitz hat. 

Das Wahlrecht ruht bei aktiven Soldaten und Marine-An
gehorigen (nur das aktive) und bei den auBerhalb ihres Wohnsitzes 
befindlichen Wahlern, sowie bei den nicht in die Wahlerliste Auf
genommenen. 
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Das Wahlrecht ist denjenigen Personen entzogen, die unter 
Vormundschaft oder Kuratel stehen, sich im Konkurse befinden, 
zur Zeit der Wahl oder im Jahre vorher offentliche Armenunter
stutzung empfingen oder der burger lichen Ehrenrechte durch rechts
kriiftiges Urteil verlustig gegangen sind. 

Wahlbar ist jeder aktiv Wahlberechtigte, der seit mindestens 
cinem Jahre einem Bundesstaate angehort, auch diejenigen, bei denen 
das Wahlrecht ruht. 

Jeder Bundesstaat ist in Wahlkreise eingeteilt. Der Reichs
tag besteht aus 397 A bgeordneten. Die Wahlkreise . sind in 
Wahl bezir ke eingeteilt. 

Die Wahl findet auf Grund einer kaiserlichen Verordnung im 
ganzen Deutschen Reiche am selben Tage statt. Fur eine bevor
I'ltehende Wahl konnen sich die Wahlberechtigten ohne Rucksicht 
(LUf die Schranken des Vereinsrechts zu Wahlzwecken zu Vereinen 
zusammentun und in geschlossenen Raumen offentliche Versamm
lungeD veranstaIten. 

Die Ortsvorsteher haben spatestens vier W ochen vor der Wahl 
eine Wahlerliste aufzustellen und auf acht Tage offentlich aus
zulegen. Ferner ist ein Wahl vorsteher und ein Stellvertreter zu 
ernennen. Die Wahl ist geheim und unmittelbar. Das Ergebnis 
der Wahl wird an den behordlich fiir jeden Wahlkreis eingesetzten 
Wahlkommissar abgegeben. Zur giiltigen Wahl ist absolute 
Stimmenme·hrheit erforderlich. Andernfalls hat der Wahlkom
missar binnen 14 Tagen Stichwahl zwischen den beiden Kandi
daten anzuordnen, die die meisten Stimmen erhalten haben. Das 
Ergebnis der Wahl ist dem Gewahlten mitzuteilen. Erklart er sich 
binnen acht Tagen nicht, so gilt die Wahl als abgelehnt. Die Ver
hinderung an der Ausiibung des Wahlrechts, sowie die Falschung 
des Wahlergebnisses und der Kauf der Stimmen sind strafrechtlich 
verboten (§§ 107, 109 StGB.). Die endgiiltige Wahlpriifung steht 
dem Reichstage selbst zu. Bis zur Ungultigkeitserklarung behiilt 
der Gewahlte Sitz und Stimme. 

Die Mitgliedschaft zum Reichstage erlischt: 

1. bei Ablauf der fiinfjahrigen Legislaturperiode, die mit dem Tage 
der Wahl beginnt, 

2. durch vorzeitige Auflosung des Reichstages, 
3. durch Tod und Verzicht des Abgeordneten, 
4. durch Erlangung cines besoldeten Reichs- oder Staatsamtes oder 

Beforderung in ein solches mit hoherem Rang oder Gehalt, 
5. durch Verlust der Wahlbarkeit, insbesondere Verlust der burger

lichen Ebrenrecbte. 
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Der Reichstag wird durch den Kaiser berufen, eroffnet, ver
tagt und geschlossen. Die Berufung hat jahrlich mindestens einmal 
gleichzeitig mit dem Bundesrat zu erfolgen. Die Vertagung darf 
ohne Zustimmung des Reichstages die Frist von 30 Tagen nicht 
iibersteigen und wahrend derselben Sitzungsperiode nicht wiederholt 
werden. Die SchlieBung des Reichstages erfolgt am Ende der 
Session. Sie unterbricht den Fortgang der Verhandlungen derart, 
daB diese bei Wiederzusammentritt von neuem wieder aufgenommen 
w:erden muB. Die Auflosung des Reichstages wahrend der Legis
laturperiode darf nur auf BeschluB des Bundesrates unter Zustim
mung des Kaisers erfolgen. Im Faile der Auflosung muB inner
halb weiterer 30 Tage der Reichstag versammelt werden. 

Den Vorsitz fiihrt in den Sitzungen der Prasident. Er so
wohl wie der Vizeprasident als auch die SchriftfUhrer werden vom 
Reichstage gewahlt. Bei Beginn del' Legislaturperiode fiihrt bis 
zur Wahl des Prasidenten das alteste Mitglied den Vorsitz. Der 
Prasident ist vorgesetzte Dienstbehorde fUr das Verwaltungs- und 
Dienstpersonal des Reichstages. Zur Vorbereitung der Beratungen 
sind Abteilungen und Kommissionen gebildet. Die V~rhandlungen 
des Reichstages sind offentlich. 

Samtliche Vorlagen des Bundesrats sowie Gesetzesvorschlage 
aus der Mitte des Reichstags mussen dreimal beraten werden. 
Die erste Beratung beschrankt sich auf eine einmalige Besprechung 
der Vorlagen und entscheidet dariiber, ob sie VOl' del' zweiten Be
ratung zur erneuten Durchpriifung einer Kommission iiberwiesen 
werden sollen. Die zweite Beratung fiihrt die Besprechung del' 
verschiedenen Artikel in ihren Einzelheiten herbei. Die dritte Be
ratung laBt nul' noch vereinzelte Abanderungsvorschlage zu. Solche 
Vorschlage bediirfen del' Unterstiitzung von mindestens 30 Mitgliedern. 

Del' Reichstag beschlieBt nach absoluter Stimmenmehrheit. Es 
miissen jedoch mindestens die Halfte del' Mitglieder, also mindestens 
199 Abgeordnete zugegen sein. Die Mindest-Anwesenheitsziffer nennt 
man Quorum. 

Die Befugnisse des Reichstages. 

1. Die Mitwirkung bei gewissen staatlichen Akten, z. B. bei del' 
Gesetzgebung, del' Festsetzung des Etats, bei del' Aufnahme von 
Anleihen. Del' Reichstag hat das Recht del' Initiative. Solche 
lnitativantrage werden an einem bestimmten Tage del' Woche, am 
sog. Schwerinstag, beraten; gewohnlich ist dies ein Mittwoch. 

2. Die Genehmigung in den vom Gesetze angeordneten Fallen, 
Z. B. bei Vertragen mit auslandischen Regierungen oder bei Ver
ordnungen gewisser Reichsorgane. 
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3. Das Recht der Kenntnisnahme bei vielen Regierungsakten. 
Infolgedessen kann der Reichstag an den ihm erstatteten Bericht 
Kritik iiben. 

4. Das Recht der Dberweisung. Der Reichstag kann an ihn 
gerichtete Petition en dem Bundesrate oder dem Reichskanzler zur 
Erwagung und Nachpriifung iiberweisen. DemgemaB hat er auch 
das Recht, Interpellationen an die Regierung und Adressen an den 
Kaiser zu richten. 

Landesgesetze fUr EIsaB.Lothringen. 

Seit dem Reichsgesetz vom 31. Mai 1911 werden Landesgesetze 
fUr EIsaB-Lothringen allein vom Kaiser mit Zustimmung des aus 
zwei Kammern bestehenden Landtages erlassen. Bundesrat und 
Reichstag sind hier von der Gesetzgebung ausgeschlossen. Die Ver
fassung der zwei Kammern entspricht derjenigen fur den Reichstag 
und den preuBischen Landtag. 

Die erste Kammer besteht aus drei Gruppen von Mitgliedern, 
und zwar solchen, die kraft Amtes, kraft Wahl oder kraft Ernennung 
durch den Kaiser berufen sind. Die Hochstzahl ist 44 Mitglieder. 
Die BeschluMahigkeitsziffer betragt 23. Die Mitgliedschaft erlischt 
nach fUnf J ahren. 

Die zweite Kammer geht aus allgemeinen direkten und ge
heimen Wahlen hervor. Die Legislaturperiode dauert fiinf Jahre. 
Die Mitgliederzahl betragt 60, die BeschluBfahigkeitsziffer 31. Wahl
berechtigt sind aIle mindestens 25 Jahre alten Reichsangehorigen 
mit mindestens dreijahrigem Wohnsitz in ElsaB-Lothringen, wahl
bar unter gleichen V oraussetzungen Reichsangehorige von minde
stens 30 Jahren. Fiir die Wahlen selbst gilt das Gleiche wie beim 
Reichstag. 

Die Staatsgewalt iibt der Kaiser unter Gegenzeichnung des 
Statthalters aus. An der Spitze der Landesregierung steht der 
vom Kaiser ernannte Statthalter mit dem Sitze in StraBburg. Der 
Kaiser kann ihm landesherrliche Befugnisse ubertragen, auBerdem 
hat er die SteHung eines verantwortlichen, die kaiserlichen Anord
nungen und Verfugungen gegenzeichnenden Ministers. Er ist Reichs
kanzler fUr ElsaB-Lothringen und als solcher dem deutschen Reichs
kanzler gleichgesteHt. Er darf zu polizeilichen Zwecken alle in 
EIsaB-Lothringen stehenden Truppen in Anspruch nehmen. 

N eben dem Statthalter steht ein besonderes Ministerium unter 
einem Staatssekretar. 

Die ReichsbehOrden. 
Als Reichsbehorden sind im Gegensatz zu den Landesbehorden 

diejenigen Behorden anzusehen, die zur Besorgung von Reichsan-
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gelegenheiten vom Reiche bestellt sind. An der Spitze der Reichs
behorden steht der Reichskanzler, nur in ElsaB-Lothringen tritt an 
seine Stelle der Kaiserliche Statthalter. Von dem Reichskanzler 
sind die librigen Verwaltungsbehorden abhangig oder unterstehen 
nur der Aufsicht des Reichskanzlers. 

Es gibt vier Gruppen von ReichsbehOrden: 

1. Der Reichskanzler, 
2. die Reichsverwaltungsbehorden, 
3. selbstandige FinanzbehOrden, 
4. die ReichsgerichtsbehOrden. 

Der Reichskanzler ist Reichsminister und hat die Anord
nungen und die Verfiigungen des Kaisers verantwortlich gegen
zuzeichnen. Diese Verantwortlichkeit ist jedoch nur moralischer 
Natur. Der Reichskanzler ist gleichzeitig preuBischer Bundesrats
Bevollmachtigter und hat als solcher den Vorsitz und die Leitung 
der Bundesratsgeschafte. Er wird vom Kaiser ernannt. Als Ver
treter des Reichskanzlers in Sonderangelegenheiten konnen Staats
sekretare bestellt werden. 

Es gibt folgende Reichsverwaltungsbehorden: 

1. Das Auswartige Amt unter dem Staatssekretar des Aus
wartigen Amts; es zerfallt in eine politische, handelspolitische und 
Rechtsabteilung. Dem Auswartigen Amt unterstehen die Gesandt
schaften und Reichskonsulate, sowie die Schutzgebietsbehorden. Das 
Auswartige Amt verwaltet auch die Angelegenheiten des preuBi
schen Ministeriums des Auswartigen. Andererseits bearbeiten ge
wisse preuBische Zentralbeh6rden auch Reichssachen, so die preu
Bische Oberrechnungskammer die Kompetenz des Rechnungshofes 
des Deutschen Reiches, die preuBische Verwaltung der Staats
schulden die Reichsschulden, das preuBische Kriegsministerium die 
Reichskriegssachen. 

2. Das Reichskolonial amt unter einem Staatssekretar mit 
dem Oberkommando liber die Schutztruppen. 

3. Das Reichsamt des Innern unter dem Staatssekretar 
des Innern. Es ist zustandig namentlich in volkswirtschaftlichen 
und gewerb.epolizeilichen Sachen. Ihm unterstehen: das Bundes
amt fur Heimatwesen, das Patentamt, das Versicherungsamt fur 
die Arbeiterversicherungen, die Reichsversicherungsanstalt fur An
gestellte, das Aufsichtsamt fur Privatversicherungen, die Zentral
direktion der "Monumenta Germaniae historica", neuerdings auch 
das Luftschiffahrtwesen. 

4. Das Reichsmarineamt unter dem Staatssekretar des 
Reichsmarineamts. Den Oberbefehl liber die Marine hat der Kaiser. 
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zu seiner Unterstiitzung sind ihm der Admiralstab der Marine und 
fUr Personalsachen das Marinekabinett beigegeben. Dem Marine
amt unterstellt sind z. B. die Werften, die Deutsche Seewarte in 
Hamburg. 

5. Das Reichspostamt unter dem Staatssekretar des Reichs
postamts (Generalpostmeister). Ihm sind unterstellt die Oberpost
direktion, die unteren Post- und Telegraphenamter, mit Ausnahme 
der Bayrischen und Wurttembergischen, und die Reichsdruckerei. 

6. Das Reichsjustizam t unter dem Staatssekretar des Reichs
justizamts. Es bereit!'lt die Gesetzentwiirfe vor und uberwacht ihre 
Ausfiihrungen. Ihm unterstehen das Reichsgericht und die Reichs
anwaltschaft. 

7. Das Reichsschatzamt unter dem Reichsschatzsekretar. 
Ihm unterstehen die Reichshauptkasse in der Reichsbank, die Ver
waltung des Kriegsschatzes im Juliusturm in Spandau, das Miinz
we sen, die Reichsrayonkommission und die Verwaltung des Reichs
invaliden- und des Hinterbliebenen-Versicherungsfonds. 

8. Das Reichseisenbahnamt unter einem Prasidenten zur 
Beaufsichtigung der Landeseisenbahnen durch das Reich. 

9. Das Reichsamt fur Reichseisenbahnen in der Hand 
des preuBischen Ministers der 6ffentlichen Arbeiten. Es dient der 
Verwaltung der Reichsbahnen in ElsaB-Lothringen und der yom 
Reiche gepachteten Eisenbahnen in Luxemburg. 

10. Die Reichsbankbehorden (vgl. Seite 38). 

Selbstandige ReichsfinanzbchOrden. 

1. Die Reichsschuldenverwaltung zur Verwaltung der 
Reichsschulden, zur Fiihrung des Reichsschuldbuches und Ausgabe 
der Reichskassenscheine. Sie ist unbeschadet ihrer Unabhangigkeit 
jedoch dem Reichskanzler unterstellt. 

2. Die Verwaltung des Reichsinvalidenfonds ist dem 
Reichsschatzamt iibertragen. 

3. Die Reichsschuldenkommission; sie fiihrt die Aufsicht 
ti.ber die Anfertigung, Einziehung und Vernichtung von Reichs
kassenscheinen und Reichsbanknoten, sowie iiber die Verwaltung 
der Reichsschulden, des Reichskriegsschatzes und des Reichsinva
lidenfonds. Die Kommission besteht aus sechs Mitgliedern des 
Bundesrats, sechs Mitgliedern des Reichstags und dem Prasidenten 
des Rechnungshofs. 

4. Der Rechnungshof des Deutschen Reiches zur Prufung 
der dem Reichstage vorzulegenden allgemeinen Rechnungen. Er ist 
mit der preuBischen Oberrechnungskammer verbunden, tagt jedoch 
von dieser getrennt unter einem Direktor. 
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Richterliche ReichsbehOrden. 
1. Das Reichsgericht in Leipzig. 
2. Die Konsular- und Schutzgebietsgerichte, sowie das 

Reichsmilitargericht in Berlin. 
3. VerwaHungsgerichte. 

a) Das Bundesamt fiir Heimatwesen zur Erledigung von Streitig
keiten mehrerer Armenverbande desselben oder verschiedener 
Bundesstaaten; 

b) das Reichsversicherungsamt fiir Streitigkeiten aus der Ar
beiterversicherung; 

c) das Aufsichtsamt fiir Privatversicherungen, die ihre 
Tatigkeit iiber das Gebiet eines Bundesstaates hinaus erstrecken; 

d) das Patentamt fiir Streitigkeiten wegen Nichtigkeit oder Zu
riicknahme von Patenten; 

e) das verstarkte Reichseisenbahnamt. Es entscheidet iiber 
Rechtsfragen, falls die Entscheidung des Reichseisenbahnamtes 
beanstandet wird. 

Die Verstarkung besteht in del' Zuziehung zweier yom 
Kaiser ernannten Richter; 

f) die Reichsrayon-Kommission; sie entscheidet iiber Rekurse 
gegen Anordnung des Festungskommandanten in Festungsrayon
angelegenhei ten; 

g) das Oberseeamt. Es entscheidet iiber Beschwerden gegen Be
schliisse der Seeamter. 

4. Die Disziplinargerichte. 

a) In 1. Instanz: eine Disziplinarkammer; Iiir Militarbeamte sind die 
Militardisziplinarkommissionen eingerichtet; 

b) in 2. Instanz: der in Leipzig nach Bediirfnis zusammentretende 
Diszi plinarhof ; 

c) iiber Mitglieder des Reichsgerichts und des Bundesamts fUr 
Heimatwesen entscheidet das eigene Plenum. 

Die Beamten. Beamter ist, wer freiwillig durch 6ffentlich
rechtlichen Vertrag sich verpflichtet hat, ein Amt zu iibernehmen. 
Es kommen jedoch auch .Amter VOl', deren Inhaber nicht Beamte 
sind, z. B. Sch6ffen, Geschworene und Rechtsanwalte. 

Es gibt Reichsbeamte und Landesbeamte: 
Die Anstellung del' Reichsbeamten erfolgt durch den Kaiser. 

Der Beamte ist verpflichtet, sein Amt ordnungsgemaB auszufiihren, 
dem Staate die Treue zu halten, Amtsverschwiegenheit zu bewahren, 
das Amt nicht ohne Urlaub zu verlassen, seinen Vorgesetzten Ge
horsam zu bezeigen, einen wiirdigen Lebenswandel zu fiihren, keine 
Geschenke odeI' Auszeichnungen sowie Nebenbeschaftigung ohne Er-
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laubnis der obersten Reichsbehorde anzunehmen. Verletzt er seine 
Pflichten, so kann gegen ihn strafrechtliche, zivilrechtliche und 
disziplinarische Verfolgung stattfinden. Fur rein privatrechtliche 
Tatigkeiten der Beamten haftet das Reich nach den §§ 31, 89, 278, 
831 BGB. Neben dem Staat haftet der schuldige Beamte dem Ge
schadigten. Fur den von den Beamten in Ausiibung der ihnen an
vertrauten offentlichen Gewalt zugefiigten Schaden haftet das Reich 
ebenfalls. (Reichsgesetz yom 22. Mai 1910; in PreuBen Gesetz yom 
1. August 1909). 

Die Beamten haben Anspriiche auf Titel, Rang, Gehalt und 
Pension. 

Die Gesetzgebung des Reiches. 
Man unterscheidet Gesetz an sich und die Verordnung zur Aus

fiihrung der Gesetze. Gesetz ist der in einer Schrifturkunde aus
gedriickte, verfassungsmaBig erklarte Wille der gesetzgebenden Or
gane eines Staates iiber Rechtsverhaltnisse. Die Verordnung ist 
eine Verwaltungsvorschrift ohne Regelung von Rechtsverhaltnissen. 
AuBerdem gibt es noch Notstandsverordnungen, die der spa
teren Zustimmung der Volksvertretung bediirfen. 

Sobald durch Bundesrat und Reichstag der Gesetzesinhalt fest
gestellt ist, hat der Gesetzesbefehl durch den Bundesrat zu ergehen. 
Dieser erteilt dem Gesetze die Sanktion. Diese erfolgt dadurch, 
daB er den Entwurf an den Kaiser zur Ausfertigung und Verkiin
dung abzugeben beschlieBt. Sodann hat der Kaiser die Pflicht, die 
Gesetze auszufertigen und zu verkiinden. Der Tag der Ausfertigung 
gilt als Datum des Gesetzes. Das Gesetz ist vom Reichskanzler 
gegenzuzeichnen. Die Verkiindung der Gesetze erfolgt durch den 
Kaiser mit Hilfe des Reichskanzlers im Reichsgesetzblatt. Erst 
dadurch erhalten die Reichsgesetze ihre verbindliche Kraft. (Die 
Verkiindung der preuBischen Gesetze geschieht in der "PreuBischen 
Gesetzsammlung" .) 

Ein einmal verkiindetes Reichsgesetz kann nur durch Reichs
gesetz wieder aufgehoben werden. Ein Gesetz kann selbst den An
fangstermin seiner Wirksamkeit bestimmen; andernfalls tritt das 
Gesetz mit dem 14. Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem 
die Ausgabe des betreffenden Stiickes des Reichsgesetzblattes in 
Berlin erfolgte. Der Ausgabetag wird auf dem Reichsgesetzblatt 
stets vermerkt. 

In den Konsulargerichtsbezirken und Schutzgebieten treten die 
Gesetze vier Monate nach der Ausgabe in Berlin in Kraft. 

Das Reichsrecht bindet die Reichsuntertanen unmittelbar. Eine 
besondere Veroffentlichung der Reichsgesetze in den einzelnen Bun
desstaaten ist weder erforderlich noch zulassig. 
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Reichsrecht bricht Landesrecht, d. h. die Landesgesetze 
sind insoweit unwirksam, ala sie mit den Reichsgesetzen ausdriick
lich oder· inhaltlich in Widerspruch stehen. 

Sind bestimmte Angelegenheiten vom Reiche nicht geregelt, so 
kann der einzelne Bundesstaat sie durch Landesgesetze regeIn. 

Das Verwaltungsrecht. 
Das Verwaltungsrecht ist dasjenige Staatsrecht, das angibt, wie 

der Staat seinen Aufgaben, abgesehen von Gesetzgebung und Recht
sprechung gerecht wird. Bekannt ist die dreifache Teilung der 
Staatsgewalt durch Montesquieu in: "pouvoir legislatif, judiciaire 
und executif". 

Man unterscheidet Reichsverwaltung und Landesverwal
tung. Man kann hier gliedern: 
1. die selbstandige Verwaltung der Einzelstaaten dort, wo das Reich 

gewisse Einzelheiten d.em Einzelstaat iiberlassen hat; 
2. die Selbstverwaltung der Einzelstaaten, d. h. Verwaltung eigener 

Angelegenheiten unter Aufsicht des Staates; 
3. die direkte Reichsverwaltung. 

1.. Das Reichsfinanzwesen. 

Reichsvermogen und Reichswirtschaft. Das Reich hat 
seine vermogensreehtliche Selbstandigkeit in dem Reichsfiskus 
verkorpert. Der Reiehsfiskus wird im Zweifel durch den Reiehs
kanzler vertreten. 

Das Reichsvermogen steht in einem werbenden Finanz
vermogen (z. B. Reichseisenbahn im Reichslande, Reiehsdruckerei) 
und in einem Verwaltungsvermogen. Das letztere ist das Eigentum 
an den staatlichen, also ofi'entlich-reehtlichen Verwaltungsinstituten, 
wie es z. B. diejenigen fiir Marine, Heerwesen und das Auswartige sind. 

Reichsschulden (das sind Verwaltungsschulden und Finanz
sehulden) konnen in Form einer Anleihe oder der Vbernahme 
einer Garantie nur im FaIle eines auBerordentlichen Bediirfnisses 
im Wege der Reichsgesetzgebung aufgenommen werden. Die Auf
nahme von Anleihen erfolgt durch die Ausgabe von Inhaberpapieren. 
Fiit die Zwecke der Verwaltung werden alljahrlich vorlaufig Schatz
anweisungen ausgegeben. Fiir die Handhabung des Reichsschulden
wesens ist eine Reichsschuldenordnung am 19. Marz 1900 erlassen. 
Durch diese wird bestimmt, daB die Anleihen regelmaBig unkiindbar 
sind. 1m Gegensatz· hierzu stehen die als schwebende Schuld zu 
voriibergehendem Bedarf ausgegebenen Schatzanweisungen. 

Hinsichtlich der Reichsfinanzwirtschaft sind Beitrage, soweit 
die Einnahmen des Reiches zur Deckung seiner Ausgaben nicht 
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ausreichen, von den einzelnen Bundesstaaten nach Ma13gabe ihrer 
Bevolkerung durch Beitrage aufzubringen, die bis zur Hohe des 
budgetmaBigen Betrages ausgeschrieben werden. Diese Beitrage 
nennt man Matrikularbeitrage. Sie werden nach MaBgabe der 
Bevolkerungszahl erhoben. 

Auf Grund einer Reihe von Gesetzen wird den einzelnen 
Bundesstaaten vom Reich die Reineinnahme aus der Branntwein
steuer, sowie 1/4 der Roheinnahme aus der Reichserbschaftssteuer 
und 10 v. H. des Ertrages der Zuwachssteuer des betreffenden 
Bundesstaates iiberwiesen. 

An einer Reihe von Einnahmen und Ausgaben nehmen nicht 
aIle Staat en teil, so Bayern nicht beziiglich des Militar-, Eisenbahn-, 
Post- und Telegraphen-, Heimats-, sowie Biersteuerwesens; ahnlich 
Wiirttemberg. 

2. Die Reichseinnahmen. 
Die hauptsachlichen EinnahmequelIen des Reiches sind neben 

den Ertragen aus der Post und Telegraphie: der Reichsanzeiger, 
die Reichseisenbahn, die indirekten Steuern in Form der Zolle, die 
Verbrauchsabgaben (z. B. Branntweinsteuer), die Verkehrsabgaben 
(z. B. Stempel) und die Erbschaftssteuer. 

Steuern sind Zwangsbeitrage an den Staat oder die Kom
munen. 

Es gibt direkte und indirekte Steuern. Bei den direkten 
Steuern ist der Steuerzahler auch zugleich der Steuertrager, bei 
den indirekten verauslagt er regelmaBig nur die Steuer und walzt 
sie auf andere Person en ab (z. B. die Abnehmer). 

Die Erhebung und Verwaltung der indirekten Steuern erfolgt 
durch die Einzelstaaten. Diese haben die Reinertrage an das Reich 
abzuliefern. Infolgedessen sind die Zollbeamten nicht Reichs-, son
dern Landesbeamte. Das Reich iibt nur die Aufsicht liber die 
Verwaltung durch Entsendung besonderer Aufsichtsbeamte aus. 

Die ZolIe sind indirekte Steuern bei Einfuhr, Ausfuhr odeI' 
Durchfuhr von Waren. Man unterscheidet FinanzzolIe und SchutzzolIe. 

Deutschland erhebt nul' Einfuhrzolle von demjenigen, del' 
die Ware als Besitzer in das Zollgebiet hineinbringt. Die Zoll
hinterziehung wird bestraft. Mit Osterreich-Ungarn ist zur gegen
seitigen Ahndung von Zollvergehen ein Zollkartell geschlossen. Die 
Freihafen von Bremen und Hamburg sind zum Teil vom Zollgebiet 
ausgeschlossen. 

Das Zollgebiet ist ein einheitliches. 
Das Zoll- und Steuerwesen ist gemaB Artikel4 ausschlieB

Hch der Befugnis des Reiches vorbehalten. Folgende Vertrage und 
Gesetze kommen heute noch in Betracht: 
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1. der Zollvereinsvertrag vom 8. Juli 1867 zwischen dem Nord-
deutschen Bunde und den Sudstaaten, 

2. das Vereinszollgesetz vom 1. Juni 1869, 
3. das Gesetz betreffend den Zolltarif vom 15. Juli 1879, 
4. das Zolltarifgesetz vom 25. Dezember 1902. 

Die Verbrauchsabgaben werden erhoben: 

als Branntweinsteuer: Reichsgesetz 15. Juli 1909, 
als Biersteuer: RG. vom 15. Juli 1909, 
als Schaumweinsteuer: RG. 9. Mai 1902 und 15. Juli 1909, 
als Tabaksteuer: RG. 15. Juli 1909; fur Zigaretten verscharft durch 

RG. vom 3. Juli 1906 und 15. Juli 1909, 
als Zuckersteuer: RG. 1896, geandert 1903 und 1908, 
als Salzsteuer: Ges. 12.0ktober 1867, 
die Leuchtmittelsteuer: RG. vom 15. Juli 1909, 
die Zundwarensteuer: Ges. vom 15. Juli 1909, abgeandert 1911. 

Die Verkehrsabgaben werden in Form von Stempeln und 
als Zuwachssteuer erhoben. 

Die Stempelform ist gewahlt: 

bei der Spielkartensteuer: RG. 3. Juli 1878, 
bei der Wechselstempelsteuer: RG. 15. Juli 1909, 
bei den zahlreichen Reichsstempeln auf Grund des Reichsstempel

gesetzes vom 17. J uli 1909 (Aktien, Kuxe, Renten- und Schuld
verschreibungen; gewisse Kauf- und Anschaffungsgeschafte, 
Lotterielose, Frachturkunden, Personenfahrkarten, Erlaubnis
kart en fUr Kraftwagen und Kraftfahrrader, Tantiemen der 
Aufsichtsratsmitglieder ). 

Die Reichswertzuwachssteuer ist durch das Zuwachs
steuergesetz vom 14. Februar 1911 geschaffen. Sie wird beim tlber
gange des Eigentums an inlandischen Grundstiicken von dem Wert
zuwachse erhoben, der ohne Zutun des Eigentiimers entstanden ist. 
Steuerpflichtiger Wertzuwachs ist der Unterschied zwischen dem 
Erwerbspreise und dem VerauBerungspreise. Die Steuer trifft grund
satzlich den VerauBerer und betragt 10 bis 30 v. H. Von dem Er
trage der Zuwachssteuer bekommt das Reich 50 v. H., die Ge
meinde, in deren Bereich das Grundstuck liegt, 40 v. H. und del' 
betreffende Bundesstaat 10 v. H.,sofern nicht die Landesgesetz
gebung wegen letzterer etwas anderes bestimmt. Die Gemeinden 
sind berechtigt, zu den 40 v. H. Zuschlage zu erheben, die hoch
stens diese 40 v. H. erreichen diirfen. Reichssteuer und Gemeinde
zuschlag diirfen zusammen hochstens 30 v. H. der Wertsteigerung 
betragen. 

B I u m. Rechtskunde. 3 
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Die Erbschaftssteuer (RG. vom 3. Juni 1906) wird von den 
Einzelstaaten fiir Rechnung des Reichs durch besondere Erbschafts
steueramter von jedem Erwerb von Todes wegen und von Schen
kungen unter Lebenden mit meistens 4 bis 10 v. H. des Erwerbs
wertes erhoben. Abkommlinge und Ehegatten sind steuerfrei. Die 
Bundesstaaten konnen Zuschlage zur Reichserbschaftssteuer machen. 
Au13erdem gehOrt ihnen ein Viertel von der Roheinnahme der Erb
schaftssteuer. 

3. Reichsbudgetrecht. 
(Budget = bougette = Beutel.) 

Der Etat ist eine Richtschnur fiir die Einnahmen und die 
Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Er bedarf der Zustim
mung des Bundesrats und des Reichstages und ist jedes Jahr vor 
Beginn des Geschaftsjahres festzustellen. Kommt der Etat bis zum 
1. April nicht zustande, so pflegt man fiir die folgenden Monate je 
ein Zwolftel der vorjahrigen Etatbetrage festzusetzen. Friiher be
willigte Einnahmen bediirfen keiner besonderen Genehmigung. Hin
gegen miissen die au13eretatsmaJ3igen Einnahmen durch den Reichs-
tag genehmigt werden. . 

4. Die Rechnungspriifung. 

Vber die Verwendung aller Einnahmen des Reiches hat der 
Reichskanzler dem Bundesrat und dem Reichstage jahrlich Rech
nung zu legen. Nach dem Reichskontrollgesetz vom 21. Marz 1910 
ist die Rechnung dem "Rechnungshof des Deutschen Reiches" 
zur V orpriifung vorzulegen. Derselbe iibergibt die Rechnung in 
einer Denkschrift dem Bundesrat und dem Reichstage, die beide 
dem Reichskanzler Entlastung zu erteilen haben. 

Das Eisenbahnwesen. 

Die Eisenbahnen sind, abgesehen von denen in EIsa.B
Lothringen, Staats- oder Privateigentum; jedoch hat das Reich die 
Beaufsichtigung und die Gesetzgebung iiber das Eisenbahnwesen. 
Fiir die Klein- und Privatanschlu13bahnen erging in Preu13en das 
Gesetz vom 28. Juni 1892 (vgl. Seite 457). Das Reich kann die An
legung gewisser Streck en erzwingen, z. B. im Interesse der Landes
verteidigung oder des gemeinsamen Verkehrs. Jede Eisenbahnver
waltung mu13 sich den Anschl~.B neuangelegter Eisenbahnen auf 
deren Kosten gefallen lassen. 

Die Bundesstaaten, mit Ausnahme von Bayern, sind zur Eisen
bahnverwaltung nach einheitlichen Grundsatzen verpflichtet. Ma.B
gebend ist die vom Bundesrat erlassene Eisenbahnbau- und 
Betriebsordnung vom 4. November 1904. Das Reich hat 
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liber den bauliohen Zllstand der Bahnen und deren genligende Aus
rlistung mit Betriebsmaterial zu wachen. AIle Eisenbahnverwaltungen 
sind verpfliohtet, den Anordnungen der Reichsbehorde hinsichtlich 
der Landesverteidigung unweigerlich Folge zu leisten, auch die 
bayrischen. Die Befugnisse des Reichs werden durch das Reichs
eisenbahpamt ausgeiibt; dieses hat gegenliber Bayern nur be
schrankte Befugnisse. 

Das Eisenbahnfrachtrecht ist einheitlich durch das HGB. 
vom 10. Mai 1897 in den §§ 453 ff. geregelt. Mit den Normen des 
deutschen Handelsrechts stimmt groBtenteils der Vertrag liber den 
internationalen Eisenbahnfrachtverkehr vom 14. Oktober 1890 
iiberein. 

Das Post- und Telegraphenwesen. 

Das Post-, Telegraphen- und Telephonwesen ist Reichsmono ... 
pol. Fur das Postwesen sind folgende Normen maBgebend: 

1. das Gesetz iiber das Postwesen vom 28. Oktober 1871, abge-
andert durch Novelle vom 20. Dezember 1899; 

2. die Postordnung flir das Deutsche Reich vom 20. Marz 1900; 
3. der Weltpostvertrag vom 26. Mai 1906; 
4. das Gesetz liber das Telegraphenwesen des Deutschen Reichs 

vom 6. April 1892, abgeandert am 4. Marz 1908 bezliglich der 
Funkentelegraphie; 

5. die Telegraphenordnung fiir das Deutsche Reich vom 16. Juni 1904; 
6. die Fernsprechgebiihrenordnung vom 10. Dezember 1899 (Reichs

gesetz); 
7. die Postscheckordnung vom 6. November 1908; 
8. die Bekanntmachung betr. die Erhebung von Wechsel- und 

Scheckprotesten durch Postbeamte vom 5. August 1908. 

Dem Reiche sind zur praktischen Durchfiihrung des Post
monopols folgende Rechte gewahrt worden: Fiir das Postwesen ist 
der sogenannte Postzwang eingefiihrt. Diesem Zwange sind ver
schlossene Briefe und mehr als einmal in der W oche erscheinende 
politische Zeitungen unte·rworfen. Voraussetzung fiir das Post
monopol ist, daB sich am Absendungsorte wie am Empfangsorte 
eine Postanstalt befindet. 

Dem Reichsbetriebe ist das Telegraphen- und Fernsprech
wesen ausschlieBlich unterstellt. Nach dem Gesetz vom 7. Marz 
1908 bediirfen auch Funkentelegraphen-Anlagen, ferner aku
stische und optische Schiffstelegraphen-Anlagen der Genepmigung 
des Reichs. 

3* 
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Frei vom Telegraphenzwange sind Anlagen, die: 
1. ausschlieBlich dem inneren Dienste der Landes- oder Kommunal

behOrde gewidmet sind; 
2. von Transportgesellschaften ausschlieBlich zu Betriebszwecken be

nutzt werden; 
3. von dem Eigentiimer eines oder mehrerer Grundstiicke bis zu 

25 km Entfernung in der Luftlinie zum unentgeltlichen Verkehr 
der Grundstiicksteile miteinander bestimmt sind. 

Besondere Rechte sind der Post an den offentlichen StraBen, 
insbesondere an der Eisenbahn eingeraumt (Eisenbahnpostgesetz 
vom 20. Dezember 1875). 

Danach hat die Eisenbahn mit jedem regelmaBigen Zuge einen 
Postwagen unentgeltlich zu befOrdern. Ferner muB sie die An
legung von Reichstelegraphenlinien auf ihrem Grund und Boden 
unentgeltlich gestatten, auch in Notfallen alle Depeschen unent
geltlich auf ihrem Telegraph befordern. Die Post ist zu entspre
chenden Gegendiensten verpflichtet. 

Auch die Verkehrswege darf die Telegraphenverwaltung fUr 
ihre Zwecke benutzen (Telegraphen wegegesetz vom 18. De
zember 1899). Die Post kann nach Belieben an allen Orten Post
anstalten errichten, ohne daB sie jedoch dazu verpflichtet ist. 

Die Post hat die Beforderungsp£licht, d. h. sie dart dem 
einzelnen weder die Be£orderung ablehnen, noch ihm regelwidrige 
Bedingungen fUr die Beforderung machen. 

Die Beamten sind zur Wahrung des Brie£- und Telegraphen
geheimnisses verpfiichtet, d. h. sie diirfen, abgesehen von den 
gesetzlich zugelassenen Ausnahmen, an AuBenstehende ke~ne Mit
teilungen iiber den Postverkehr machen. Dieses durch das Post
gesetz vorgeschriebene Briefgeheimnis ist von dem unbefugten 
Offnen eines Briefes durch irgend jemand zu unterscheiden, letz
teres wird nach § 299 StGB. mit Geldstrafe bis zu 300 Mark oder 
mit Gefangnis bis zu drei Monaten bestraft. Die Annahme und 
Beforderung der dem Gesetz und den Postvorschriften entsprechen
den Postsendungen, Telegramme sowie die Fiihrung telephonischer 
Unterhaltung auf den fUr den offentlichen Verkehr bestimmten An
lagen kann nicht verweigert werden. 

Ais Postsendungen sind zuIassig: 
1. Briefe, Postkarten, Drucksachen, Geschaftspapiere und Waren-

proben; 
2. Pakete; 
3. Postanweisungen bis 800 Mark; 
4. Zeitungen, die im Wege des Postvertriebes zur Beforderung ge

langen. 
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Es darf keine in Deutschland erscheinende politische Zeitung 
vom Postvertrieb ausgeschlossen werden. 

Die Entschadigungspflicht der Post ist folgendermaBen 
geregelt: 
1. fiir gew6hnliche Briefe und dergleichen wird kein Ersatz geleistet; 

gegebenenfalls wird das Porto zuriickbezahlt; 
2. fiir Telegramme wird kein Ersatz geleistet; gegebenenfalls werden 

die Gebiihren erstattet; 
3. fUr eingeschriebene Sendungen 42 Mark ohne Riicksicht auf den 

Wert der Sendung; 
4. bei Paketen ohne Wertangabe ist der wirkliche Schaden, jedoch 

nie mehr als 3 Mark fiir je 1 Pfund zu erstatten; 
5. fiir Wertbriefe und Wertpakete der volle Schaden, der im Zweifel 

auf den Nennbetrag festzusetzen ist; 
6. fiir Postanweisungen der volle Ersatz; 
7. fiir K6rperverletzung der Reisenden der Ersatz der Kur- und 

Verpflegungskosten. 
Die Post wird mit Ausnahmen von Postanweisungen frei, wenn 

h6here Gewalt vorliegt; desgleichen wird sie durchweg frei, wenn 
sie in Fallen des Krieges und allgemeiner Gefahr die Haftung durch 
6ffentliche Bekanntmachung abgelehnt hat. 

Befreiung von dem Portozwange sind nur den regieren
den Fiirsten Deutschlands, ihren Gemahlinnen und Wit wen , sowie 
gewissen Personen des Soldatenstandes gewahrt. Das Reich zahlt 
in seinen eigenen Angelegenheiten kein Porto. 

Die Leitung der Post- und Telegraphenverwaltung in 
oberster Instanz gebiihrt dem Kaiser. Ais oberste Behorde ist 
das Reichspostamt in Berlin eingesetzt, diesem ist eine Reihe 
von Oberpostdirektionen unterstellt. Diesen sind wiederum die 
Post- und Telegraphenamter unterstellt .• Die Anstellung der oberen 
Post beam ten und der Aufsichtsbeamten obliegt dem Kaiser. Diese 
Beamten haben ihm den Diensteid zu leisten. Die librigen Post
beamten werden von den Landesregierungen angestellt mit der 
Verpflichtung, den kaiserlichen Anordnungen ebenfalls Folge zu 
leisten. 

Die Bestimmungen der Reichsverfassung liber das Postwesen 
finden auf Bayern und Wiirttemberg keine Anwendung. Mit beiden 
Staaten sind vertragsmaBige Vereinbarungen iiber die Regelung des 
gegenseitigen Postverkehrs getroffen. 

Das MaB- und Gewichtswesen. 

Das MaB- und Gewichtswesen ist durch die MaB- und Ge
wichtsordnung vom 30. Mai 1908 und die Eichordnung fiir 
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das Deutsche Reich vom 8. November 1911 geregelt. Die Grund
lage des MaBes ist das Meter, die Grundlage des Gewichts das 
Kilogramm. 1m offentlichen Verkehr diirfen nur obrigkeitlich ge
eichte MaBe und Gewichte benutzt werden. Ahnliches ist fiir Gast
und Schankwirte iiber den Raumgehalt der SchankgefiiBe bestimmt. 
Zuwiderhandlungen durch Gewerbetreibende werden bestraft. 

Die Eichung erfolgt durch Eichungsamter der einzelnen 
Bundesstaaten. Die Oberaufsicht fiihrt die N ormal-Eichungs
kommission in Berlin. Bayern hat eine eigene BehOrde. 

Die Zeitmessung. 

Fiir die Zeitmessung ist maBgebend der 15. Langegrad ostlich 
von Greenwich, die sogenannte: Mitteleuropaische Zeit. Auf 

. diese haben sich die mitteleuropaischen Staaten geeinigt (RG. vom 
12. Marz 1893). Betragt der Unterschied zwischen dieser gesetz
lichen und der Ortszeit mehr als eine Viertelstunde, so kann die 

. hohere Verwaltungsbehorde Abweichungen hinsichtlich der Zeit
bestimmung bis zu einer halben Stunde zulassen. 

Das Bank- und Geldwesen. 

Das Bankwesen. Durch Reichsgesetz vom 14. Marz 1875 und 
Novelle vom 1. Juli 1909 ist die Reichsbank als Reichsinstitut 
als juristische Personlichkeit errichtet worden. Die Reichsbank 
und ihre Zweigstellen zahlen keine staatlichen Einkommen- und 
Gewerbesteuern, hingegen Kommunal- und Stempelabgaben. Ihre 
Beamten sind Reichsbeamte. Die Reichsbank hat die Geschafte 
der Reichshauptkasse unentgeltlich zu besorgen. Die Reichsbank 
kann unbeschrankt Banknoten mit Zwangskurs ausgeben; jedoch 
muB ein Drittel des Betra,ges der umlaufenden Banknoten durch 
kursfahiges deutsches Geld, Reichskassenscheine oder Gold, und der 
Rest durch Wechsel oder Schecks gedeckt sein. Wenn der Bank
notenumlauf den Barvorrat der Reichsbank um einen bestimmten 
steuerfreien Betrag iiberschreitet, so ist dieser Mehrbetrag mit 5 v. H. 
an die Reichskasse zu versteuern. Fiir die Leitung der Reichs
bank ist vom Reiche das Reichsbank-Direktorium eingesetzt. 
Ihm unterstehen die Zweigstellen der Reichsbank. 

Zur Ausiibung des Hoheitsrechts der Aufsicht ist das Reichs
bank-K uratorium vorgesehen, bestehend aus dem Reichskanzler, 
einem vom Kaiser und drei vom Bundesrate auf zwei Jahre er
naunten Mitgliedern. 

Das Vermogen der Reichsbank gehOrt groBtenteils Privatleuten, 
die als Anteilseigner unter AusschluB personlicher Haftung zu dem 
Grundkapital beigesteuert haben. Auch der Reichsfiskus besitzt 
einen Anteil am Vermogen. 
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Die Privilegien der Reichsbank waren bis 1890 erteilt; sie 
verlangern sich jedoch bei unterbliebener Aufkiindigung durch das 
Reich immer urn weitere zehn Jahre. 

Als Zweiganstalten hat die Reichsbank Reichsbankstellen, 
Reichsbanknebenstellen und Kommanditen errichtet. 

Das Geldwesen. Das Reich ist £iir die Ordnung des M iinz
wesens zustandig. MaBgebend ist das Gesetz betreffend die Aus
pragung von Reichsgoldmiinzen vom 4. Dezember 1871 und das 
Miinzgesetz vom 1. Jl1ni 1909. In Deutschland muB grundsatzlich 
zu normalen Zeiten nur Goldgeld von einem jeden angenommen 
werden. Wahrungsgeld ist also in Deutschland das Gold: Go I d
wahrung. Niemand braucht an Silbergeld mehr als 20.- Mark 
an Nickel- und Kupfergeld mehr als 1.- Mark anzunehmen. 
Nur die Reichs- und Landeskassen miissen Silbergeld in jedem Be
trage in Zahlung nehmen. Silber- und Kupfergeld sind nur Scheide
miinzen, d. h. das Geld des Kleinverkehrs. 

Man unterscheidet Metall- und Papiergeld. Papiergeld wird 
erst zum Geld durch Einfiihrung des Zwangskurses. Die Reichs
kassenscheine sind nicht als Papiergeld anzusehen, die gemaB 
Gesetz vom 30. April 1874 ausgegeben worden sind, hingegen abel' 
die Reichsbanknoten ausgegeben gemaB Bankgesetz vom 14. Marz 
1875 und der Novelle vom 1. Juni 1909, des ferneren die Reichs
banknoten und Darlehnskassenscheine, wie sie alsbald nach Kriegs
ausbruch im Jahre 1914 zur Starkung des Metallvorrats der Reichs
bank ausgegeben wurden. 

Bei dem Metallgeld bestehen folgende technische Ausdriicke: 
Schrot ist das Gewicht; Korn der Feingehalt der einzelnen 
Miinze. Passiergewicht bedeutet die zugelassene Gewichtsver
minderung der Miinze infolge des Gebrauchs. Legierung ist del' 
Feingehalt an Edelmetall im Verh1iltnis zum Unedelmetall, in Deutsch
land 900: 1000. Stiickelung bedeutet die Feststellung, wieviel 
Miinzen und Sorten aus dem Goldgewicht zu pragen sind. In 
Deutschland gilt als Einheitsmiinze die Mark als del' 1395. Teil 
von einem Pfund reinen Goldes. Aus diesem werden 693 / 4 Zwanzig
markstiicke gepragt. Ein Pfund rein en Silbers liefert 100 Mark
stiicke. Del' Gesamtbetrag der Silbermiinzen soil bis auf weiteres 
20 Mark, derjenigen der Nickel- und Kupfermiinzen 21/2 Mark fiir 
den Kopf der Bevolkerung nicht iibersteigen. 

Bei dem Gelde 11iBt sich ein dreifacher Wert unterscheiden: 
der Metallwert, der Kurswert und der Nennwert. 

Die Miinzpr1igung erfolgt auf Rechnung des Reichs durch die 
Einzelstaaten. 
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Das Reichsheerwesen. 

Kaiserlich deutsche Marine. 

An der Spitze steht der Kaiser. Die einzelnen Marinefahr
zeuge fiihren die Bezeichnung SMS (Seiner Majestat Schiff). Reichs
kriegshii,fen sind Kiel, Wilhelmshaven und Helgoland. 

Der Friedensbestand der Flotte ist durch Reichsgesetz vom 
27. Juni 1912 fiir die Dauer festgelegt. 

Das Landheer. 

AIle deutschen Truppen stehen unter dem Oberbefehl des 
Kaisers und haben ihm kraft Fahneneid unbedingt Folge zu leisten. 

Der Hochstkommandierende eines Kontingents sowie aHe Offi
ziere, die Truppen mehr als eines Kontingents befehlen und aIle 
Festungskommandanten werden vom Kaiser ernannt. Der Kaiser 
hat nach Bewilligung der Mittel auf verfassungsmaBigem Wege das 
Recht, Festungen innerhalb des Bundesgebietes anzulegen. Der 
Kaiser hat fiir eine einheitliche Organisation im ganzen und im 
einzelnen Sorge zu tragen und darf zu dem Zwecke Inspektionen 
(auch in Bayern) vornehmen. Er hat das Recht, die Garnisonen 
innerhalb des Bundesgebietes mit Ausnahme Bayerns zu bestimmen. 
Jedoch ist die Militarhoheit, d. h. die Landesherrliche Macht in 
Militarangelegenheiten den einzelnen Bundesstaaten verblieben. 

J eder Bundesstaat hat seine eigenen Truppen. Das Reichsheer 
zerfallt daher in die Kontingentsheere der einzelnen Bundesstaaten. 
DemgemaB ernennen die Bundesfiirsten, falls nicht gegenteilige 
Vbereinkommen getroffen sind, die Offiziere ihrer Kontingente. Sie 
sind Chefs aller ihren Gebieten angehorenden Truppenteile mit der 
SteHung eines kommandierenden Generals. 

Der Fahneneid wird dem Landesherrn desjenigen Staates 
geleistet, welchem der Wehrpflichtige seiner Staatsangehorigkeit nach 
angehort, unter Hinzufiigung der Gehorsamspflicht gegeniiber dem 
Kaiser. 

Im Frieden ist der KaiserIiche Oberbefehl fiir die Bayrischen 
Truppen nicht vorhanden, sondern erst im AugenbIicke der Mobil
machung. Die Mobilmachung selbst erfolgt auf Anordnung des 
Kaisers und Konigs, der den betreffenden Befehl zu erlassen ver
pfiichtet ist. 

Die meisten Bundesstaaten haben auf die Ausiibung ihrer 
Militarhoheit zugunsten von PreuBen verzichtet mit Ausnahme von 
Bayern, Sachsen, Wiirttemberg. Daher gibt es in Deutschland 
4 Kontingentsheere: PreuBen, Bayern, Sachsen, Wiirttemberg. 
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Die Friedensstarke des deutschen Heeres bildet nur den Rahmen 
fiir die Auffiillung im Kriegsfalle. Die Infanterie und Fu.Bartillerie 
ist in Bataillone, die Kavallerie in Schwadronen und die Feld
artillerie in Batterien eingeteilt. Mehrere Batterien bilden eine 
Abteilung bei der Feldartillerie, mehrere Bataillone bei der Infan
terie, mehrere Schwadronen bei der Kavallerie • und mehrere Ab
teilungen bei der Feldartillerie bilden ein Regiment, zwei bis drei 
Regimenter eine Brigade. Zwei bis drei Brigaden bilden eine Divi
sion. Zwei bis drei Divisionen bilden ein Armeekorps. 1m Frieden 
bestand bisher die deutsche Heeresmacht aus 25 Armeekorps, von 
denen PreuSen mit den ihn verbiindeten Staat en 19, Bayern 3, 
Sachsen 2 und Wiirttemberg 1 Armeekorps bilden. Die Armee
korps stehen unter sieben Armeeinspektionen. 

Die Friedensprasenzstarke des Landheeres wird im Wege der 
Reichsgesetzgebung festgestellt und zwar stets auf eine langere 
Reihe von Jahren durch Reichstag und Bundesrat. 

Die gesamte bewafi'nete Macht zerfallt in: 

1. das Heer mit der Landwehr (bei der Marine Seewehr); 
2. in den Landsturm. 

Die Wehrpflicht. 

Die Wehrpflicht schlieBt die Verpflichtung jedes Deutschen in 
sich, in der bewafi'neten Macht Dienste zu leisten. Die gesamte 
seemannische Bev6lkerung des Reichs ist yom Dienste im Landheere 
befreit, dagegen zum Dienste in der Kaiserlichen Marine verpflichtet. 
Eine Stellvertretung in der Erfiillung dieser Verpflichtung ist aus
geschlossen. Der Wehrpflicht unterliegt man yom vollendeten 17. 
his zum vollendeten 45. Lebensjahre. Sie kann bei jedem Truppen
teile innerhalb des Reiches ohne Riicksicht auf die StaatsangehOrig
keit erfiillt werden. 

Nicht wehrpflichtig sind die Mitglieder des hohen Adels, vor 
allem die Angeh6rigen der souveranen Familien und die vor dem 
11. August 1890 geborenen HelgoUi.nder. Die Auswanderung ist 
yom 17. bis 25. Lebensjahre ohne besondere Erlaubnis untersagt. 
Heimliche Auswanderung und absichtliche Selbstverstiimmelung wer
den gema.B § 140 StGB. bestraft. 

Die Militarpflicht beginnt mit dem Jahre, in dem das 20. Lebens
jahr vollendet wird und dauert bis zur endgiiltigen Entscheidung 
iiber die Dienstpflicht. Man unterscheidet: 

1. Die aktive Dienstpflicht, d. i. die dreijahrige Dienst
pflicht im allgemeinen; dieselbe ist fiir die Infanterie und Artillerie 
mit Ausnahme der reitenden Artillerie auf 2 Jahre herabgesetzt. 
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Besondere Bevorzugung genieBen diejenigen, die die Berechtigung 
zum Einjahrig-freiwiIIigen Dienstjahr auf Grund eines hoheren Schul
zeugnisses erworben haben. Fur diese kommt nur ein aktives Dienst
jahr in Betracht. 

2. Die Dienstpflicht in der Reserve. Jeder Soldat, der 
seine Dienstzeit bei der Fahne abgeleistet hat, kommt auf 4 Jahre 
zur Reserve und gehort in dieser Eigenschaft ebenfalls noch dem 
stehenden Heere an. Ersatzreserve, Land- und Seewehr gehoren 
nicht zu dem stehenden Heere. 

Die Reservetruppen sind zu 2 hochstens achtwochigen tJbungen 
und zu jahrlich zweimaligem Besuche der Kontrollversammlungen 
verpfiichtet. 

Neben der eigentlichen Reserve gibt es die Ersatzreserve. 
Zu ihr gehoren die tJberzahligen und die bedingt tauglichen Truppen. 
Hinsichtlich der Kontrollversammlungen stehen sie der Landwehr 
ersten Aufgebots gleich. Die Ersatzreservefrist dauert 12 Jahre, 
nach deren Ablauf die Ersatzreservisten, die geubt haben, zur 
Landwehr zweiten Aufgebots, die ubrigen zum Landsturm ersten 
Aufgebots kommen. 

3. Die Landwehl'pflicht (bei del' Marine Seewehl'pfiicht): 

a) Die Land wehr ersten A ufge bots. Diesel' gehoren die Reser
visten nach Beendigung ihrer Reservezeit noch auf die Dauer 
von fUnf Jahren an; die Kavalleristen und diejenigen, die frei
willig bei der FuBartillerie drei Jahre gedient haben, nur drei 
Jahre. Zu den Kontrollversammlungen mussen die Landwehr
leute ersten Aufgebots jahrlich einmal erscheinen. AuBerdem 
sind sie zu zwei mungen von 8 bis 14 Tagen verpflichtet, aus
genommen die Landwehr-Kavallerie. 

b) Die Landwehr zweiten Aufgebots. Derselben gehort man 
nach Ausscheiden aus der Landwehr ersten Aufgebots bis zum 
31. Marz desjenigen Kalenderjahres an, in dem das 39. Lebens
jahr vollendet wird. Es besteht hier keine Pflicht zum Erscheinen 
bei Kontrollversammlungen oder Ableistung von tJbungen. 

Mit der Beendigung der Zugehorigkeit zum Landsturm zweiten 
Aufgebots erlischt die Dienstpfiicht im Beurlaubtenstande, und es 
tritt an ihre Stelle die Zugehorigkeit zum Landsturm zweiten Auf
gebots. 

4. Die Landsturmpflicht bis zum 45. Jahre. Sie ist nur 
fUr den Kriegsfall gegeben. Dann kann der Landsturm durch 
Kaiserliche Verordnung aufgeboten werden. Der Landsturm be
steht aus allen Wehrpflichtigen, die weder dem Heere noch der 
Marine angehoren. Man unterscheidet auch hier: 
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a) Den Landsturm ersten Aufgebots. Ihm gehOrt man bis 
zum 31. Marz des Jahres an, in dem das 39. Lebensjahr voll
endet wird. 

b) Den Landsturm zweiten Aufgebots. 
yom Beginn des 40. bis zur Beendigung 
zu verbleiben. 

In diesem hat man 
des 45. Lebensjahres 

Die Landwehrleute kommen mit dem. Ausscheiden aus der 
Landwehr zweiten Au£gebots in den Landsturm zweiten Au£gebots. 

Das Gesandtschafts- und Konsulatswesen des Reiches. 

Die Gesandten. 

Der Kaiser hat das Reich volkerrechtlich zu vertreten sowie 
Gesandte zu beglaubigen und zu empfangen. Sowohl dem Reiche 
wie den Bundesstaaten steht das Recht zu, Gesandte zu entsenden, 
nur PreuBen kann neben der deutschen keine Landesgesandtscha£t 
wegen der Identitat seines Konigs mit dem Deutschen Kaiser er
richten. Bestehen Reichsgesandts.chaft und Landesgesandtschaft 
nebeneinander, so wickelt der Landesgesandte nur die Angelegen
heiten seines Bundesfiirsten abo Der Reichsgesandte steht unter 
der Oberleitung des Kaisers, welcher iiber die Gesandtschaftssachen 
unter . Zuziehung des Reichskanzlers entscheidet. Die Befugnisse 
des Gesandten halten sich im Rahmen der Befugnisse des Reichs 
gemaB Artikel 4 der Reichsverfassung. 

Die Konsuln. 

Fur das Konsulatswesen ist das Reich ausschlieBlich zustandig. 
Die Bundesstaaten sind von der Errichtung eigener Konsulate aus
geschlossen. J edoch konnen die letzteren fremde Konsuln bei sich 
empfangen und Konsulate im Reichsgebiete errichten. 

Das gesamte Konsulatswesen ist der Aufsicht des Kaisers unter
stent. Er ernennt die Konsuln nach AuBerungen des Bundesrats
ausschusses fiir Handel und Verkehr. 

Die Konsuln sind Reichsbeamte (Konsulatsgesetz yom 8. N 0-

vember 1867). Man unterscheidet: 
1. Generalkonsulate, Konsulate, Vizekonsulate und Konsular

agenten. 
2. Den besoldeten und besonders vorgebildeten Berufskonsuln 

sind die Wahlkonsuln gegeniiberzustellen, welche in erster Linie 
aus reichsangehorigen Kaufleuten gewahlt wernen. Das Amt des 
Wahlkonsuls ist ein unbesoldetes Ehrenamt. 
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Der Konsul darf sein Amt im fremden Lande nur ausiiben, 
wenn ihm von diesem das sogenannte Exequatur erteilt ist, d. h. 
wenn er die Erlaubnis zur Ausiibung seiner Konsulartii.tigkeit erhalten 
hat. Die Befugnisse des Konsuls beziehen sich auf gewisse Akte 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit (als Standesbeamter, fUr Anmusterung 
und Abmusterung, fUr Aufnahme offentlicher Urkunden usw.), polizei
liche Befugnisse (gegeniiber deutschen Kauffahrteischiffen und Reichs
angehorigen durch Erteilung und Visierung von Pii.ssen) und auf 
richterliche Befugnisse iiber Deutsche und Schutzgenossen in be
stimmten Gebieten. 

Fiir die Konsulargerichtsbarkeit ist das Gesetz vom 
7. April 1900 erlassen. Der Konsul kann Zustellungen bewirken 
und auf Ermii.chtigung vom Kanzler auch Zeugen vernehmen und 
Eide schworen lassen. Ferner falIt unter die Befugnis des Konsuls 
die Fiihrung der Matrikel, d. h. ein Verzeichnis der Reichs
angehorigen in seinem Gebiet. Die Haupttii.tigkeit des Konsuls 
beruht darin, daB er den Reichsangehorigen, gegebenenfalls durch 
Unterstiitzung und Verschaffung von Reisegelegenheit, helfen soll. 
Des ferneren hat er den Handel im Auslande zu fordern und hier
iiber dem Reichskanzler zu berichten. 

Das Gewerberecht. 

Die am 16. April 1871 erlassene Gewerbeordnung wurde zum 
Reichsgesetz erkliirt. Die Gewerbeordnung ist durch zahlreiche 
Einzelgesetze abgeandert worden. Die Novelle vom 1. Juli 1883 
brachte eine Neufassung des gesamten Textes derselben. Am 
26. Juli 1897 trat das sogenannte Handwerkergesetz in Kraft, das 
eine N euordnung des Innungswesens brachte. Von neueren Gesetzen 
seien folgende erwahnt: 
Das Arbeiterschutzgesetz vom 26. Juli 1900. 
Das Gesetz betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben vom 

30. Marz 1903. 
Das Gesetz betreffend Kaufmannsgerichte vom 6. Juli 1904. 
Das Gesetz zur Regelung des Lehrlings- und Meistertitelwesens vom 

30. Mai 1908. 
Das Stellenvermittlergesetz vom 2. Juli 1910. 
Das Hausarbeitsgesetz vom 20. Dezember 1911. 
Das Gewerbegerichtsgesetz vom 29. September 1901. 

Es herrscht Gewerbefreiheit. Gewerbe ist die als dauernde 
Einnahmequelle betriebene, erlaubte, selbstandige wirtschaftliche 
Tatigkeit. (V gl. Abschnitt Betrieb und das daselbst iiber die Ge
werbeordnung und'die genannten Gesetze Gesagte, S. 485 ff.) Auch 
der Handel ist ein Gewerbe. Er kennzeichnet sich im Unterschiede 
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zum sonstigen Gewerbe dadurch, daB er sich mit der Ware auf 
dem Wege vom Hersteller zum Abnehmer beschaftigt. 

Gewisse Gewerbe sind einer Sondergesetzgebung unterworfen, 
und zwar: 

1. die Fischerei; 
2. die Errichtung und Verlegung von Apotheken; 
3. die Erziehung von Kindern gegen Entgelt und das Unterrichts

wesen; 
4. die Rechtsanwalts- und Notariatspraxis; 
5. der Gewerbebetrieb der Auswanderungsunternehmer und Agenten, 

der Versicherungsunternehmer sowie der Eisenbahnunterneh
mungen; 

6. die Befugnisse zum Halten ofIentlicher Fahren, die Rechtsverhalt
nisse der SchifIsmannschaften auf SeeschifIen. 

Auf das Bergwesen (vgl. Berggesetz vom 24. Juni 1865), auf 
die Ausiibung der Heilkunde, auf den Verkauf von Arzneimitteln, 
auf den Vertrieb von Lotterielosen, auf die Viehzucht findet die 
Gewerbeordnung nur insoweit Anwendung, als sie dariiber aus
driickliche Bestimmungen enthiLlt. 

Die Gewerbeordnung kennt drei Arten des Gewerbebetriebes: 

1. Der stehende Gewerbebetrieb. Wer den selbstandigen Betrieb 
eines stehenden, d. h. nicht im Umherziehen ausgeubten Gewerbes 
anfangt, muB derjenigen Behorde gleichzeitig Anzeige davon machen, 
die fUr den betrefIenden Ort nach den Landesgesetzen zustandig ist. 

2. Der Gewerbebetrieb im Umherziehen. Zu einer solchen Tatig
keit ist ein fiir das ganze Kalenderjahr und fUr das ganze Reich 
geltender Wandergewerbeschein von der Verwaltungsbehorde, 
in PreuBen von dem BezirksausschuB nachzusuchen. Bei Versagen 
ist Antrag auf Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren zulassig. 

3. Der Marktverkehr. Der Besuch der Messen, Jahr- und 
Wochenmarkte sowie der Kauf und :Verkauf auf denselben steht 
einem jeden frei. Die Zahl, Zeit und Dauer der Messen, Jahr
und W ochenmarkte wird von der zustandigen VerwaltungsbehOrde 
bestimmt. 

Der Grundsatz der Gewerbefreiheit bezieht sich nur auf die 
Moglichkeit der Ausiibung, nicht auf die Art derselben. Gemall 
§ 17 II 10 ALR. bleibt es z. B. der Polizei iiberlassen, die zur 
Erhaltung der ofIentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung und zur 
Abwendung von Gefahren erforderlichen MaBregeln zu trefIen. 
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Ausnahmen von der Gewerbefreiheit. 

Hierunter fallen die in besonderen Reichsgesetzen enthaltenen 
Beschrankungen, z. B. das Verbot fUr Beamte und Militarpersonen, 
ohne behordliche Erlaubnis ein Gewerbe zu betreiben. Ferner das 
Reichsgesetz iiber die Kinderarbeit im gewerblichen Betriebe, nach 
dem noch nicht 13 jahrige sowie altere aber noch volksschul
pflichtige Kinder in einigen Betrieben iiberhaupt nicht, in anderen 
nur beschrankt beschaftigt werden diirfen (vgl. Kinderschutzgesetz 
S. 522). 

Die Gewerbeordnung selbst legt der Gewerbefreiheit eine Reihe 
von Schranken auf: 

1. Zur Errichtung gewisser Anlagen, die durch die ortliche 
Lage oder die Beschaffenheit der Betriebsstatte fiir andere erheb
liche N achteile, Gefahren oder Belastigungen herbeifiihren konnen, 
ist eine Genehmigung bei der nach den Landesgesetzen zu
standigen Behorde nachzusuchen. 

2. Apotheker, Arzte miissen sich eine fiir das ganze Reich 
geltende Approbation auf Grund eines Befahigungsnachweises 
verschaffen. Einen Befahigungsnachweis brauchen auch die See
schiffer, Steuerleute, Maschinisten derSeedampfschiffe und Lotsen. 
Den Seeschiffern, den Seesteuerleuten und Seemaschinisten kann 
die Befugnis zur Ausiibung ihres Gewerbes durch den Spruch eines 
Seeamtes und gegebenenfalls des Oberseeamtes entzogen werden 
(RG. vpm 27. Juli 1877 und 11. Juni 1878). 

3. Einige Gewerbetreibende brauchen eine Konzession der 
hoheren Verwaltungsbehorde; z. B. die Unternehmer von Privat
Kranken-, Entbindungs- und Irrenanstalten, die Schauspielunter
nehmer, ferner wer eine Gastwirtschaft, Schankwirtschaft oder Klein
handel mit Branntwein oder Spiritus betreiben will, Pfandleiher 
und Stellenvermittler. 

4. Einigen Gewerbetreibenden kann ihre Tatigkeit unter
sagt werden, sob aId sie sich als unzuverlassig erweisen, z. B. den 
Tanz-, Turn- und Schwimmlehrern, den Loshandlern, den Rechts
konsulenten, den Auskunftsbiiros, Versteigerern, Vermittlern von 
Darlehn, Vermittlern von Heiraten, den Viehhandlern. Die ge
nannten Personen haben bei Eroffnung ihres Gewerbes der zu
standigen Behorde davon Mitteilung zu machen. 

5. Der offentliche Transportmittelverkehr durch Wagen, Gon
deln usw. sowie das Gewerbe der Dienstmanner unterliegen der 
Regelung durch die Ortspolizeibehorde. 
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Das Innungswesen. 

Innung ist die freiwillig zusammengetretene Gesamtheit der
jenigen, die in einem bestimmten Bezirk ein Gewerbe gemein
schaftlich betreiben, zur Forderung der gemeinsamen gewerblichen 
Interessen, insbesondere zur PHege des Gemeingeistes, zur Forde
rung eines gedeihlichen Verhiiltnisses zwischen Meistern und Ge
sellen und zur Regelung des Lehrlingswesens. Die Innung ist eine 
juristische Person, das Statut der IIlIlung ist von der Aufsichts
beho.rde zu genehmigen. An Organen hat die IIlIlung die Innungs
versammlung und den Vorstand. Gewerbetreibenden, die den 
gesetzlichen und statutarischen Anforderungen entsprechen, darf 
die Aufnahme in die IIlIlung nicht versagt werden. 

Fiir Handwerke der gleichen oder verwandten Art kOIlIlen von 
der hoheren VerwaltungsbehOrde auf Antrag der Mehrheit der Be
teiligten Z wangsinn ungen gebildet werden. Nicht einbezogen 
werden hierbei diejenigen, die das Gewerbe fabrikmiiBig betreiben. 

Zur Vertretung der Interessen des Handwerkes sind Hand
werkskammern zu errichten. Die Errichtung erfolgt durch eine 
Verfiigung der LandeszentralbehOrde, in der der Bezirk der Hand
werkskammer zu bestimmen ist. tlber die Obliegenheiten der 
Handwerkskammern gibt § 103 e der Gewerbeordnung genaue Aus
kunft. Die Handwerkskammer wiihlt aus ihrer Mitte einen Vor
stand und einen GesellenausschuB. 

PreuBisehes Staatsreeht und Verwaltungsreeht. 

AIle Landesteile des preuBischen Konigreiches bilden ein ein
heitliches Staatsgebiet. PreuBen zerfiillt in 12 Provinzen, diese in 
35 Regierungsbezirke, wozu noch der Stadtbezirk Berlin und der 
Regierungsbezirk Hohenzollern kommt. 

Es gibt folgende Provinzen: 
1. OstpreuBen (Reg.-Bez. Konigsberg, Allenstein und GumbiIlIlen). 
2. WestpreuBen (Reg.-Bez. Danzig und Marienwerder). 
3. Posen (Reg.-Bez. Posen und Bromberg). 
4. Schlesien (Reg.-Bez. Breslau, Liegnitz und Oppeln). 
5. Pommern (Reg.-Bez. Stettin, Koslin und Stralsund). 
6. Brandenburg (Reg.-Bez. Potsdam und Frankfurt a. 0.; Berlin 

bildet einen eigenen Bezirk). 
7. Sachsen (Reg.-Bez. Magdeburg, Merseburg und Erfurt). 
8. Westfalen (Reg.-Bez. Miinster, Minden und Arnsberg). 
9. Rheinprovinz (Reg.-Bez. Koblenz, Diisseldorf, Koln, Trier und 

Aachen). 
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10. Hannover (Reg.-Bez. Hannover, Hildesheim, Luneburg, Stade, 
Osnabruck und Aurich). 

11. Hessen-Nassau (Reg.-Bez. Kassel und Wiesbaden). 
12. Schleswig-Holstein (Reg.-Bez. Schles·wig). 

Jede Provinz besitzt ein Oberlandesgericht (nur Hessen-Nassau 
hat zwei (Kassel und Frankfurt a. M.) und die Rheinprovinz eben
falls zwei (KOln und Dusseldorf). 

Der Konig. 

Der Konig steht an der Spitze des Staates. Der Konig ist 
nicht Organ des Staates, sondern des sen Herrscher. Die Kron
rechte werden mit dem Tode des V organgers erworben. Die Krone 
ist gemaB den koniglichen Hausgesetzen (Dispositio Achillea von 
1473 und der Geraer Hausvertrag von 1603) erblich in dem 
Mannesstamme des koniglichen Hauses nach dem Rechte der Erst
geburt und der agnatischen Linealfolge. Nach letzterer geht der 
Erstgeborene seinen Brudern vor. Bei dem Tode des Erstgeborenen 
ist erst seine ganze Linie folgeberechtigt. Ausgeschlossen ist die 
weibliche Erbfolge. 

Der Konig wird mit 18 Jahren volljahrig, desgleichen die 
Prinzen. Die Person des Konigs ist unverletzlich. Er allein hat 
die vollziehende Gewalt. Er ernennt und entlaBt die Minister nach 
seinem freien Belieben. Er befiehlt die Verkiindung der Gesetze 
und erIaBt die zu deren Ausfiihrung notigen Verordnungen. Seine 
Regierungsakte bediirfen der Gegenzeichnung eines verantwortlichen 
Ministers. Er hat die Militarhoheit und die Amterhoheit. Er hat 
das Recht der Begnadigung und Strafmilderung. Die Begnadigung 
vor der Aburteilung (Abolition) hat er nur, im FaIle die Angelegen
heit noch nicht dem Gericht zur Behandlung iibergeben ist. Er 
kann Orden und andere Auszeichnungen, z. B. den Adel verleihen. 
Er beruft, schlieBt, vertagt die Kammern und lost sie auf. 

Der Konig hat als Abfindung auf die Rechte an den Domanen 
eine Zivilliste von 17 700000 Mark. Von dieser Summe werden 
etwa 7500000 Mark aus den Domaneneinkiinften, der Rest da
gegen aus allgemeinen Staatsabgaben bestritten. An sonstigen Ein
kunften besitzt das konigliche Haus: das konigliche Hausfidei
kommiB, das koniglich -prinzliche FamilienfideikommiB und den 
Krontresor. 

1st der Konig minderjahrig oder sonat an der Regierung ver
hindert, so ubernimmt der nachste Agnat die Regentschaft. tJber 
ihre Notwendigkeit haben die beiden Kammern in vereinigter 
Sitzung zu beschlieBen. Der Regent iibt die Rechte des Konigs 
in dessen Namen aus. Er leistet einen Eid auf die Verfassung 
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und die Gesetze. Ist kein volljahriger Agnat ,vorhanden und nicht 
rechtzeitig gesetzlich hierfiir Fiirsorge getroffen, so beruft das 
Staatsministerium die Kammern zur Wahl eines Regenten. Bis 
zum Antritt der Regentschaft fiihrt das Staatsministerium die Re
gierung. 

Zur Verwaltung der personlichen und der vermogensrechtlichen 
Angelegenheiten des Konigs und des koniglichen Rauses besteht 
ein Ministerium des koniglichen Rauses unter einem be
sonderen Minister. Ihm ist auch das R eroldsamt fur Adelssachen 
unterstellt. Der Minister des koniglichen Rauses ist fUr An
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit des koniglichen Rauses 
zustandig. 

Die Kammern. 

Der preuBische Landtag besteht aus zwei Kammern, dem 
Rerrenhause und dem Abgeordnetenhause. Beide uben mit 
dem Konige die gesetzgebende Gewalt aus. Die Mitglieder beider 
Kammern sind Vertreter des ganzen V olkes. 

Finanzgesetzentwurfe und Etats des Staatshaushalts werden 
zuerst der zweiten Kammer vorgelegt. Sie konnen von der erst en 
Kammer nur im ganzen (en bloc) angenommen werden. Die Ab
geordneten der zweiten Kammer erhalten aus der StaatskltSse 
Reisekosten und Tagegelder von 15 Mark, wohingegen die Rerren
hausmitglieder keine Tagegelder erhalten. 

Die Kammern sind gleichzeitig regelmaBig zwischen Anfang 
November bis Mitte Januar zu berufen. Jede Kammer tagt fiir 
sich. Eine gemeinsame Sitzung der Kammern erfolgt nur 
1. bei der Eroffnung und SchlieBung des Landtages, 
2. bei der BeschluBfassung iiber die Regentschaft. 

Beide Kammern beschlieBen mit absoluter Stimmenmehrheit 
der anwesenden Mitglieder. Zwischen der Abstimmung von Ab
geordnetenhaus und Rerrenhaus muB ein Mindestzeitraum von 
21 Tagen liegen. Die Sitzungen beider Kammern sind offentliche. 
jedoch konnen geheime Sitzungen beschlossen werden. 

Niemand kann Mitglied beider Kammern sein. 
Die Kammern wirken mit bei der Gesetzgebung, Steuer

bewilligung und der Aufnahme von Anleihen. Sie haben im Gegen
satz zum Reichstag das Recht, eine Kommission zur Untersuchung 
von Tatsachen zu ernennen (Enqueterecht), sie konnen Adressen 
an den Konig richten, schriftliche Bittgesuche entgegennehmen und 
Anfragen (Interpellation en) zwecks Auskunfterlangung an die 
Minister richten. 

Die Mitglieder beider Kammern genieBen die gleiche straf-
B I u m. Recht.skunde. 4 
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rechtliche Imm unit at wie die Reichstagsabgeordneten. Landes
beamte bedurfen keines Urlaubs zum Eintritt in die Kammer, hin
gegen Reichsbeamte. Die Mitgliedschaft zur Kammer erlischt aus 
gleichen Grunden wie die Mitgliedschaft beim Reichstag. 

Das Herrenhaus. 

Das Herrenhaus setzt sich zusammen aus: 

1. den groBjahrigen Prinzen des koniglichen Hauses, falls sie der 
Konig beruft; 

2. den erblichen Mitgliedern: 

a) der Furst von Hohenzollern-Sigmaringen, 
b) die vormals Reichsstandischen, 
c) die ehemaligen Mitglieder der Herrenkurie des vereinigten: Land

tages (Mitglieder des hohen Adels, Fursten, Grafen und Herren), 
d) den mit erblicher Mitgliedschaft durch Verleihung Ausgezeich

neten; 

3. den Mitgliedern auf Lebenszeit: 

a) die Inhaber der 4 preuJ3ischen groBen Landesamter (Ober
burggraf, Obermarschall, Landhofmeister, Kanzler), 

b) die von wichtigen Verbanden Prasentierten, z. B. von den 
Landesuniversitaten, gewissen Familienverbanden, den Grafen
und den Gro13grundbesitzverbanden, 

c) die aus besonderem Vertrauen Berufenen (Kronsyndici). 
Die Zahl der Herrenhausmitglieder kann vom Konig nach Be

lieben (durch sog. Pairsschub) vermehrt werden. Allgemeine Wahlen 
zum Herrenhaus finden nicht statt. Mitglied des Herrenhauses 
kann jeder im ~ ollbesitz der burgerlichen Ehrenrechte in PreuBen 
wohnhafte PreuBe uber 30 Jahren werden. 

Zur BeschluBfahigkeit ist eine Anwesenheitsziffer (Quorum) 
von mindestens 60 Mitgliedern erforderlich. 

Obwohl die Mitglieder des Herrenhauses groBtentei1s vom 
Konige ernannt werden, sind sie doch Vertreter des Volkes. 

Das Abgeordnetenhaus. 

Das Abgeordnetenhaus geht aus allgemeinen indirekten und 
offenen Wahlen auf Grund des Dreiklassenwahlsystems hervor. 
Der Staat wird in Wahlbezirke geteilt; diese zerfallen wieder in 
Urwahlbezirke. Die Urwahler wahlen in den Urwahlbezirken 
die Wahlmanner. Diese erst wahlen fUr ihren Wahlbezirk einen 
Abgeordneten. Der Urwahlbezirk umfaBt mindestens 750 und 
hochstens 1749 Seelen. Auf 250 Seelen ist ein Wahlmann zu 
wahlen, also mindestens 3 und hOchstens 6 fUr den Urwahlbezirk. 
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Die Wahler jedes Urwahlbezirks werden nach ihrer Besteue
rung in drei Abteilungen (Rochst-, Mittel- und Niedrigstbesteuerte, 
Dreiklassenwahlsystem). Jede Abteilung enthalt diejenigen Per
son en, die zusammen ein Drittel del' Steuern bezahlen. Nicht zu 
del' Staatseinkommensteuer eingeschatzte Personen werden mit 
3 Mark Steuersatz veranlagt. 

Jede Abteilung wahlt, da mindestens 3 Wahlmanner zu 
wahlen sind, einen Wahlmann, bei 6 Wahlmannern je 2 Wahl
manner. Sind deren 4 zu wahlen, so wahlt die zweite Abteilung 2, 
handelt es sich urn 5 Wahlmanner, so haben Abteilung 1 und 3 
je 2 Wahlmanner zu wahlen. 

Wahlberechtigt als Urwahler ist jeder selbstandige, min
destens 24 Jahre alte, ehrenhafte PreuBe in derjenigen Gemeinde, 
in del' er seit 6 Monaten seinen W ohnsitz odeI' Aufenthalt hat, 
so fern er nicht aus offentlichen Mitteln Armenunterstiitzung erhiilt. 
Bei Militarpersonen ruht die aktive Wahlfahigkeit. 

Wahlbar ist jeder 30jiihrige aktiv Wahlberechtigte, sofern er 
1 J ahr lang dem preuBischen Staatsverbande angehort. 

Das Abgeordnetenhaus besteht aus 443 Mitgliedern. Zur 
BeschluBfahigkeit muS die Riilfte anwesend sein, das Quorum be
triigt also 222. Die Legislaturperiode ist 5 .Jahre. Die Vertagung, 
SchlieBung, Auflosung, N euwahl und Wiederberufung des Abgeord
netenhauses entspricht den Bestimmungen des Reichstages. Del' 
Konig braucht nicht beide Kammern gleichzeitig aufzu16sen; jedoch 
muS er bei del' Auflosung del' einen Kammer die andere gleich-
zeitig vertagen. 

Die Gesetzgebung. 
Gesetzgebende Organe sind in PreuBen del' Konig und die 

heiden Kammern, zwischen denen Dbereinstimmung zum Zu
standekommen del' Gesetze erforderlich ist. Gesetzesvorschlage, 
die durch eine del' Kammern odeI' den Konig verworfen sind, 
diirfen in derselben Sitzungsperiode nicht wieder vorgebracht wer
den. Die Bekanntmachung del' Gesetze erfolgt in del' preuBischen 
Gesetzsammlung. 

Die Priifung del' Rechtsgiiltigkeit gehOrig verkiindeter Konig
licher Verordnungen steht nul' den Kammern zu. 

Notstandsverordnungen kann del' Konig, falls die Kammern 
nicht tagen, im Interesse del' Aufrechterhaltung del' offentlichen 
Sicherheit odeI' del' Beseitigung eines dringenden ungewohnlichen 
Notstandes erlassen. Die Notstandsverordnungen sind den Kammern 
bei ihrem nachsten Zusammentritt zur Genehmigung vorzulegen. 

Fiir aIle Gesetzeshandlungen hat das ganze Staatsministerium 
die Verantwortung zu tragen. 

4* 
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Die Staatsbehorden. 

Die Minister. 

An der Spitze der einzelnen Verwaltungszweige stehen die 
Minister mit der Aufsicht uker alle Beamten ihres Verwaltungs
zweiges. Selbstandig sind nur die ordentlichen Gerichte, die Ver
waltungsgerichte, die Oberrechnungskammer und der evangelische 
Oberkirchenrat. 

Durch ihre Gegenzeichnung ubernehmen die Minister die Ver
antwortlichkeit fur die Regierungsakte des K6nigs. 

Tagt eine Sitzung aller Minister im Staatsministerium unter 
dem Vorsitz des K6nigs, so spricht man von einem "Kronrat". 
Dem Staatsministerium unterstehen z. B. das Oberverwaltungsgericht, 
der Kompetenzkonflikts-Gerichtshof, die Ansiedelungskommission fUr 
Posen und WestpreuBen, der Staatsanzeiger, die Gesetzsammlung. 

Ferner gibt es noch den Staatsrat als beratendes Organ bei 
Gesetzesvorschlagen. Zu diesen geh6ren die groBjahrigen Prinzen, 
die Inhaber bestimmter Amter (z. B. die Minister) und bestimmte 
aus besonderem Vertrauen berufene Personen. 

Die Ministerien. 

Es gibt in PreuBen 9 Ministerien: 

1. Das Ministerium der auswartigen Angelegenheiten; 
2. das Kriegsministerium; 
3. das Finanzministerium mit den 'drei Abteilungen fiir: Etats- und 

Kassenwesen, die direkten, die indirekten Steuern und ZolIe; ihm 
unterstellt ist die Hauptverwaltung der Staatsschulden, die Munzen, 
die General-Lotteriedirektion und die Oberzolldirektion; 

4. das Justizministerium; ihm unterstehen die Gerichte und Justiz
Prufungskommissionen; 

5. das Ministerium des Innern; es umfaBt die gesamte innere Ver
waltung, soweit nicht besondere Behorden zustandig sind; ihm 
untersteht z. B. das Polizeiprasidium in Berlin, auch gebuhrt ihm 
neuerdings die Medizinalverwaltung; 

6. das Kultusministerium; ihm unterstehen die Universitaten, tech
nischen Hochschulen, Provinzial-Schulkollegien; 

7. das Ministerium fur Handel und Gewerbe, d. h. fur alle Handels
und Gewerbesachen, z. B. Schiffahrt, Reederei, Privatbanken, Geo
logische Landesanstalt, die funf Oberbergamter usw.; 

8. das Ministerjum fUr Landwirtschaft, Domanen und Forsten zur 
Beaufsichtigung der landwirtschaftlichen Verhaltnisse, Gestuts- und 
Veterinarwesen; ihm sind das Oberlandeskulturgericht, die land-
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wirtsehaftliehen Hoehsehulen, die Landwirtsehaftskammern, das 
Landesveterinaramt unterstellt; 

9. das Ministerium fur ofl'entliehe Arbeiten; es beaufsiehtigt die 
Eisenbahnen und das Bauwesen; ihm unterstehen die Eisenbahn
direktionen. 

Die Oberreehnungskammer. Sie pruft samtliehe Staats
einnahmen und -ausgaben und die Staatssehulden, nieht nur naeh 
der reehnerisehen Seite, sondern aueh daraufhin, ob bei der Ver
waltung nieht gegen gesetzliehe Vorsehriften verstoBen sei, soge
nannte Verwaltungskontrolle. Sie untersteht unmittelbardem Konig. 
Sie wird von einem Prasidenten geleitet und hat ihren Sitz in 
Potsdam. 

Die Verwaltung. - Die Unter- und Provinzialbehordel1. 

1. Die Landgemeinden und selbstandigen Gutsbezirke. 

Die Gemeinden sind Kommunalverbande zur Selbstverwaltung 
der Angelegenheiten des Gemeindebezirks mit juristiseh{lr Person
liehkeit. Fur die sieben ostliehen Provinzen sind die Reehtsver
haltnisse dureh die Landgemeindeordnung yom 3. Juli 1891 mit 
Ausnahme von Posen geordnet. In Betraeht kommen ferner folgende 
Gesetze: Das allgemeine Landesverwaltungsgesetz yom 30. Juni 1883, 
das Zustandigkeitsgesetz yom 1. August 1883. 

An Organen hat die Gemeinde den Gemeindevorsteher (in 
Hessen-N assau heiBt er Biirgermeister). Er hat die Verwaltung del' 
Gemeinde, er ist polizeiliches Vollziehungsorgan, wahrend die Ver
waltung del' Polizei bei dem Amtsvorsteher liegt. Dem Ge
meindevorsteher zur Seite stehen 2 bis 6 Sehoffen mit beratender 
Stimme. Sie werden auf 6 Jahre gewahlt und yom Landrat be
statigt. An der Verwaltung der Gemeinde nimmt die Gemeinde
vertretung, in kleineren Gemeinden mit weniger als 40 Stimmen 
die Gemeindeversammlung teil. 

Die Gutsbezirke umfassen ein herrsehaftliehes Gut mit einem 
Gutsvorsteher an der Spitze. Sie genieBen volle Selbstandigkeit. 

2. Die Amtsbezirke. 

Sie werden fiir mehrere Gemeinden oder Gutsbezirke nament
lieh zweeks Ausiibung del' Polizei gebildet. An ihrer Spitze steht 
der yom Oberprasidenten auf 6 Jahre auf Vorsehlag des Kreistages 
ernannte Amtsvorsteher (in Westfalen Amtmann, in den Rhein
landen Landbiirgermeister und in Posen Distriktskommissar genannt). 

In Hessen-Nassau und Hannover fehlt del' Amtsbezirk und da
her del' Amtsvorsteher ganzlieh. Die Ortspolizei verwaltet hier ge-
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wi:ihnlich der Gemeindevorsteher, genannt Biirgermeister, in Hannover 
der Landrat. 

Beschrankt sich der Amtsbezirk auf eine Gemeinde oder auf 
ein Gut, so ist der Gemeinde- oder der Gutsvorsteher gleichzeitig 
Amtsvorsteher. Neben dem· Amtsvorsteher gibt es einen Amts
ausschuB, bestehend aus ihm selbst und allen Gemeinde- und 
Gutsvorstehern und sonstigen Vertretern des Bezirks. 

3. Die Stadtgemeinden. 

In den Stadtgemeinden wird die Verwaltung vom Biirger
meister, Magistrat und Stadtverordneten-Versammlung aus
geiibt. An der Spitze steht meist der von den Stadtverordneten 
gewahlte, VOn der Regierung zu bestatigende Magistrat unter Vor
sitz des Biirgermeisters. Nur die Polizeiverwaltung gebiihrt allein 
dem Biirgermeister. In gri:iBeren Stadten ist die Polizeiverwaltung 
gewi:ihnlich besonderen ki:iniglichen Beamten (Polizeiprasident) 
iibertragen. 

Die Stadtverordneten-V ersammlung geht aus den Dreiklassen
wahlen hervor. AIle zwei Jahre scheidet ein Drittel der Mitglieder 
aus; darauf findet eine Erganzung durch Neuwahl statt. An der 
Wahl der Stadtverordneten beteiligen sich nur die sogenannten Ge
meindebiirger, d. h. die mit einem gewissen Steuersatz Veranlagten. 

Das Aufsichtsrecht iiber die Stadte hat gewohnlich der Regie
rUngsprasident, hinsichtlich von Klagesachen der BezirksausschuB. 

4. Der Kreis. 

Er ist ein Kommunalverband mit juristischer Personlichkeit 
und umfaBt die Land- und Stadtgemeinden, doch konnen Stadte 
mit mehr als 25000 Einwohnern (in der Rheinprovinz 40000, in 
Westfalen 30000) einen selbstandigen Stadtkreis bilden. An die 
Stelle des Kreisausschusses tritt hier der StadtausschuB. 

Eine Ausnahme him·von bildet die Stadt Berlin. Sie bildet 
gewisserma.Ben eine eigene Provinz, deren Organe der Magistrat und 
die Stadtverordneten sind. Oberprasident von Berlin ist der Ober
prasident von Brandenburg in Potsdam. Dieser ersetzt auch den 
Provinzialrat fur Beschlusse in zweiter Instanz. Die sonstige Kom
petenz des Provinzialrats in zweiter Instanz gebiihrt dem betreffen
den Minister. Andere brandenburgische Provinzialbehorden, z. B. das 
Provinzial-Schulkollegium, die Oberzolldirektion sind gleichzeitig fiir 
Berlin tatig. 

Auch aus dem Regierungsbezirk Potsdam ist Berlin ausge
schieden. An der Stelle des Regierungsprasidenten steht zum Teil 
der Oberprasident, zum Teil der Polizeiprasident von Berlin. Unter 
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dem Vorsitze eines besonderen, vom Konig ernannten Prasidenten 
ist ein besonderer BezirksausschuB gebildet worden. 

Fiir den Bezirk GroB-Berlin einschlieBlich Spandau und der 
Landkreise Teltow und Niederbarnim ist ein besonderer Zwangs
zweckverband mit dem Sitze in Berlin und den Rechten einer 
Korporation geschaffen worden. Ihm obliegen: Die Regelung der 
offentlichen Transportanstalten auf Schienen mit Ausnahme del' 
Staatseisenbahn, die Feststellung der Fluchtlinien- und Bebauungs
plane und die Mitwirkung bei der Baupolizei, auBerdem die Er
werbung eines Wald- und Wiesengiirtels um Berlin. Er kann Ge
biihren und Beitrage nach dem Provinzialabgabengesetz vom 23. April 
1906 erheben. Seine Organe sind: der Verbands-Direktor, die 
Verbands-Versammlung und der Verbands-AusschuB; die 
beiden letzteren unter dem Vorsitz des Oberbiirgermeisters von 
Berlin. Fiir wichtigere Beschliisse ist die BeschluBbehorde fiir 
GroB-Berlin errichtet. Sie besteht aus dem Oberprasidenten, den 
Verwaltungs-Gerichtsdirektoren del' Bezirksausschiisse fiir den Stadt
kreis Berlin und Potsdam, sowie aus vier auf 6 Jahre gewahlten 
Mitgliedern. Die BeschluBbehOrde hat ihren Sitz am Sitze des 
Oberprasidenten, also in Potsdam. 

An Organen hat der K.reis den Kreistag, den KreisausschuB 
und den Landrat. 

a) Der Kreistag besteht aus 25 auf 6 Jahre gewahlten Mitgliedern. 
Zwecks Wahl sind drei Verbande gebildet: Stadte, Land, GroB
grundbesitz. Die Zugehorigkeit zum GroBgrundbesitz ist bedingt 
durch die Hohe eines Grundsteuersatzes von mindestcns 225 Mark. 
Der Kreistag tagt jahrlich mindestens einmal unter dem Vorsitz 
des Landrats. Bei Stimmengleichheit gibt seine Meinung den 
Ausschlag. Der Kreistag hat die Verwaltung des Kreises und 
die Feststellung des Kreisetats zu besorgen. 

b) Der KreisausschuB besteht aus dem Landrat und sechs vom 
Kreistag auf 6 Jahre gewahlten Mitgliedern. Er hat die An
gelegenheiten des Kreistages vorzubereiten, die Kreisbeamten zu 
ernennen und die Zustimmung zu den Polizeiverordnungen des 
Landrats zu geben. Er ist Kommunalbehorde und auch Staats
organ, z. B. in seiner Mitwirkung im Verwaltungsstreitverfahren 
fiir Armen- und Schulsachen. 

c) Der Landrat steht an der Spitze des Kreises. Seine Hand
lungen hangen meist von der Zustimmung des Kreisausschusses 
abo Er ist Staats- und Kommunalbeamter und wird vom Konig 
ernannt; jedoch ist der Kreistag befugt, zum Amte eines Land
rats geeignete Personen vorzuschlagen. 
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5. Zweckverbande. 

Nach dem Zweckverbandsgesetz yom 19. Juli 1911 konnen 
Stadte, Landgemeinden, Gutsbezirke, Amter und Landkreise zwecks 
Erfullung einzelner kommunaler Aufgaben jeder Art miteinander 
zu Zweckverbanden verbunden werden, falls 

a) die Beteiligten damit einverstanden sind, durch BeschluB des 
Kreisausschusses, bei Stadten oder Landkreisen durch BeschluB 
des Bezirksausschusses. 

b) Oder wenn es sich um fUr aIle Beteiligte gesetzlich obliegende 
kommunale Angelegenheiten handelt und die Bildung des Zweck
verbands im offentlichen Interesse notwendig ist. N achdem der 
Kreis- oder BezirksausschuB die Erganzung der· fehlenden Zu
stimmung beschlossen hat, beschlieBt der Oberprasident die Bil
dung des Zweckverbandes. 

cJ Der Zweckverband hat die Rechte einer offentlichen Korper
schaft, falls seine samtlichen Mitglieder solche haben; and ern
falls konnen diese Rechte mit koniglicher Genehmigung ver
liehen werden. 

Fur die Gesamtschulverbande ist das Volksschul-Unterhal
tungsgesetz yom 28. Juli 1906 maBgebend. 

6. Regierungsbezirke. 

Del' Regierungsbezirk ist ein I'aumlich abgegI'enzter Bezirk fUr 
Z wecke der Staatsverwaltung ohne juristische Personlichkeit. 

Die Regierung ist in drei Abteilungen geteilt: 
a) Die Prasidialabteilung unter dem Regierungsprasidenten; 
b) Kirchen und Schulen; 
c) Direkte Steuern, Domanen und Forsten. 

Organe des Regierungsbezirkes sind: 
a) der Regierungsprasident, 
b) del' BezirksausschuB. 

Der BezirksausschuB ist eine Staatsbehorde, bestehend aus 
dem RegierungsprasidentEm als Vorsitzendem, 4 yom Provinzial
ausschuB gewahlten Mitgliedern, einem richterlichen Beamten und 
einem Verwaltungsbeamten, die beide yom Konige auf Lebenszeit 
ernannt werden. Der Verwaltungsbeamte hat den Regierungspra
sidenten im Vorsitz zu vertreten und fuhrt den Namen "Vel'
waltungsgerichtsdirektor". Der Bezil'ksausschuB hat den Polizei
verordnungen des Regierungsprasidenten zuzustimmen, Beschwerden 
im Verwaltungsverfahren zu erledigen und dient als Organ der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
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7. Die Provinzen. 

Die Provinzen sind mit juristischer Personlichkeit ausgestattete 
Kommunalverbande. Ihre Grenzen konnen nur durch Gesetz ge
andert werden. 

Provinzial-Selbstverwaltungsorgane sind: 

a) der Provinziallandtag. Er geht aus den Wahlen der Kreis
tage hervor, wahlt sich selbst seinen Vorsitzenden, ist mindestens 
alle 2 Jahre zu berufen und wirkt bei der Provinzialverwaltung, 
insbesondere bei der Feststellung des Provinzialetats mit; 

b) der ProvinzialausschuB, bestehend aus einem Vorsitzenden 
und hOchstens 13 yom Provinziallandtage gewahlten Mitgliedern 
sowie dem Landesdirektor. Der ProvinzialausschuB bereitet die 
Angelegenheiten des Provinziallandtages vor und ernennt die 
Provinzialbeamten; 

c) der Landesdirektor (Landeshauptmann). Er ist hOchster 
Kommunalbeamter, wird auf 6 bis 12 Jahre yom Provinzial
landtag gewahlt und yom Konige bestatigt. Er vertritt die 
Provinz nach auBen und erledigt die laufenden Angelegenheiten. 

Staatliche Organe sind: 

a) der Oberprasident als Provinzialminister mit dem Titel "Ex
zelIenz". Unabhangig von ihm sind: der OberJandesgerichts
Prasident fiir Justizsachen, der Prasident der Oberzolldirektion 
fUr indirekte Steuern, der Prasident der Eisenbahndirektion fUr 
Eisenbahnsachen, die Oberberg,amter fiir Bergwerkssachen, die 
Generalkommission fUr Regelung der bauerlichen Verhaltnisse; 

b) der Oberprasidialrat als Stellvertreter und Hilfskraft des 
Oberprasidenten; 

c) der Provinzialrat, bestehend aus dem Oberprasidenten, einem 
hoheren Verwaltungsbeamten und 5 yom ProvinzialausschuB ge
wahlten Mitgliedern. Der Provinzialrat hat unter anderem den 
Polizeiverordnungen zuzustimmen und Beschwerden in Ver
waltungssachen zu erledigen. 

Die VerwaItungsgerichtsbarkeit. 

Man unterscheidet die Klage im Verwaltungsstreitver
fahren und die Beschwerde im BeschluBverfahren. Gegen 
polizeiliche Verfiigungen der Orts- und Kreispolizei gibt es entweder 
die Beschwerde an den Landrat oder den Regierungsprasidenten. 
Sie endet mit der Klage bei dem Oberverwaltungsgericht. Oder 
es gibt sofort die Klage bei dem Kreis- oder BezirksausschuB. 
Die Klage kann nur darauf gestiitzt werden, daB die Verfiigung 
ein Gesetz verletze oder zu Unrecht nicht anwende, oder daB die 
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ihr zugrunde liegenden tatsachlichen Verhaltnisse von der Polizei 
falsch beurteilt seien. Gegen die polizeilichen Verfiigungen des 
Regierungsprasidenten gibt es nur die Beschwerde an den Ober
prasidenten mit nachfolgender Klage beim Oberverwaltungsgericht. 
Ein Anwaltszwang im Verwaltungsstreitverfahren besteht nicht. 

Der Instanzenweg ist wie folgt geordnet: 

1. 1m Verwaltungsstreitverfahren: 
a) als 1. Instanz: der Kreisausschu.6 oder StadtausschuB; 
b) als 2.Instanz (Berufung), gegebenenfalls 1. Instanz: der Be

zirksausschuB; 
c) als 3., gegebenenfalls 2. (Revision oder Berufung), in einigen 

Fallen auch als 1. Instanz: das Oberverwaltungsgericht. 

2. 1m BeschluBverfahren (Beschwerde): 

a) als 1. Instanz: der KreisausschuB oder StadtausschuB; 
b) als 2., gegebenenfalls 1. Instanz: der BezirksausschuB; 
c) als 2. Instanz gegen den BezirksausschuB, in vielen Fallen 

auch 1. Instanz: der Provinzialrat; 
d) auf Anrufen mittels Klage entscheidet das Oberverwaltungs

gericht. 

Obwohl es sich bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit um die 
Durchsetzung der Hoheit des Staates handelt, sind doch aIle Straf
sachen dem Richter mit wenigen Ausnahmen zugewiesen. Auch 
der Staat als Fiskus hat vor dem ordentlichen Gerichte Recht zu 
nehmen. Bei Streitigkeiten iiber die Zulassigkeit des Rechtsweges 
zwischen den Gerichten oder Verwaltungsbehorden oder Verwaltungs
gerichten entscheiden ebenfalls die Gerichte. 1m iibrigen ist es 
der Landesgesetzgebung gestattet, Streitigkeiten iiber die Zulassig
keit des Rechtsweges einem besonderen Gerichtshof zur Ent
scheidung der Kompetenzkonflikte zur Aburteilung zu iiber
weisen. III PreuBen besteht ein solcher Gerichtshof aus 11 Mit
gliedern, von denen 6 dem Kammergericht angehoren miissen; die 
anderen 5 Mitglieder miissen £iir den hoheren Verwaltungsdienst 
oder zum Richteramt befiihigt sein. Er entscheidet iiber den 
positiven Kompetenzkonflikt, wenn die Verwaltungsbehorden 
den Rechtsweg in einem bei Gericht anhangigen Rechtsstreit £iiI' 
unzulassig erachten oder die Verwaltungsgerichte fiir zustandig 
halten; oder iiber den negativen Kompetenzkonflikt, wenn in 
einer Sache einerseits die Gerichte und andererseits die Verwaltungs
behorden oder Verwaltungsgerichte ihre Unzustandigkeit endgiiltig 
ausgesprochen haben. Bei Kompetenzstreitigkeiten zwischen Ver~ 
waltungsbehorden einerseits und Verwaltungsgerichten andererseits 
entscheidet in PreuBen das Oberverwaltungsgericht. Bei einem 
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Kompetenzkonflikt zwischen zwei ordentlichen Gerichten entscheidet 
das nachsthOhere Gericht. 

Die Polizei. 

Die Polizei ist die Zwangsgewalt in der inneren Verwaltung 
zur Abwendung von Gefahrdungen der Staatsbiirger. Man unter
scheidet Verwaltungspolizei als Sanitatspolizei, Gewerbepolizei, 
Wegepolizei usw. und die Sicherheitspolizei zur Aufrechterhaltung 
der offentlichen Ordnung und Sicherheit. 

Die Polizei ist ferner Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft und 
dient auch als gerichtliche Polizei. Eine besondere gesetzliche 
Regelung hat die Sicherbeitspolizei fiir die Feuerbestattung ge
maB Gesetz yom 14. September 1911 erfahren: 

1. Zu einer Feuerbestattungsanlage ist die Genehmigung seitens der 
Landespolizei notwendig; 

2. Zur trbernahme der Feuerbestattung ist in jedem Einzelfalle 
mindestens 24 Stunden vorher die Genehmigung der Ortspolizei
behorde des Verbrennungsortes einzuholen, wobei vorzulegen sind: 
a) eine amtsarztliche Bescheinigung iiber die Todesursache mit 

del' Feststellung, daB kein Verdacht der Herbeifiihrung des 
Todes durch eine strafbare Handlung vorhanden sei; 

b) eine Bescheinigung der OrtspolizeibehOrde iiber das FehIen des 
Verdachts; 

c) ein Nachweis der Anordnung der Feuerbestattung durch den 
Erblasser, entweder durch letztwillige Verfiigung oder durch 
eine miindliche Erklarung des Verstorbenen, die von einer 
zur Fiihrung eines 6fIentlichen Siegels berechtigten Person, 
z. B. einem Notar, als in ibrer Gegenwart abgegeben be
urkundet ist. 

Ferner kommt die Polizei als Wohlfahrtspolizei in Betracht 
zur F6rderung des wirtschaftlichen Fortkommens. Yom Standpunkt 
der Verwaltung der Polizeigewalt unterscheidet man: die Zentral
polizei, die Landespolizei und die Ortspolizei. Die Zentral
polizei ist dem Minister des Innern, die Landespolizei dem Re
gierungsprasidenten unterstellt, und die Ortspolizei wird von den 
Ortspolizeibehorden gehandhabt. Die Aufsicht iiber die Ortspolizei 
in den Stadtkreisen fiihrt der Regierungsprasident, in den Land
kreisen der Landrat. 

Polizeiverordnung und Polizeiverftigung. 

Die Polizeiverordnung ist eine allgemeine, ofIentlich be
kannt zu machende Anordnung, die Polizeiverfiigung hingegen 



60 Allgemeine Rechtskunde. 

eine besondere Vorschrift fiir eine Einzelperson. Wird einer solchen 
Verfiigung nicht Folge geleistet, so kann die Polizei dagegen mit 
Zwangsmitteln vorgehen. Die Verfiigungen konnen durch Klage 
oder Beschwerde, ausnahmsweise auch im Wege des Zivilprozesses 
angefochten werden. VerstoBe gegen die Polizeiverordnungen ziehen 
grundsatzlich gerichtliche Strafen nach sich, wobei die einstweilige 
Strafverfiigung von der Polizei erlassen werden kann. 

Von der Polizeiverfiigung verschieden ist die polizeiliche Straf
verfiigung (Strafmandat); durch sie wird eine bereits geschehene 
tJbertretung bestraft. 

Die Steuern. 

Staatssteuern. Der preuBische Staat erhebt hauptsachlich direkt e 
Steuern als Einkommen- und Vermogenssteuer. 

1. Die Einkommensteuer. (Gesetz vom 19. Juli 1906, mit 
mehrfachen Abanderungen.) Die Steuer beginnt bei 900 Mark Ein
kommen und steigt stufenweise. Hat man mehr als 3000 Mark 
Einkommen, so besteht die Pflicht der Selbsteinschatzung, widrigen
falls man die Rechtsmittel gegen die Einschatzung verliert. Die, 
Veranlagung erfolgt durch die Voreinschatzungskommission und die 
Veranlagungskommission des betreffenden Kreises. Den Vorsitz hat 
der Landrat oder ein besonderer Regierungskommissar. Gegen die 
Veranlagung ist Berufung an die Berufungskommission des be
treffenden Regierungsbezirks und gegebenenfalls Beschwerde an das 
Oberverwaltungsgericht zulassig. 

2. Die Vermogenssteuer (Erganzungssteuergesetz vom 14. J uli 1893). 
Diese Vermogenssteuer trifft ausschlieBlich physische Personen mit 
mindestens 6000 Mark Nettovermogen, wobei die beweglichen Sachen 
ausgenommen sind. Die Veranlagung geschieht in gleicher Weise 
wie bei der Einkommensteuer. Indirekte Steuern erhebt PreuBen 
nur in geringem Umfange, z. B. bei Rechtsakten durch Stempel 
(Gesetz vom 20. Juni 1909). 

Die Kommunalabgaben (Gesetz vom 14. Juni 1893). 

Die Kommunen erheben an Steuern: 

a) Gewerbe-, Grund- und Gebaudesteuern; 
b) Zuschlage zu den direkten Staatssteuern; 
c) indirekte Steuern, z. B.' Lustbarkeitssteuer, Hundesteuer usw. 

Ahnliche Abgaben wie die Kommunen konnen auch die Kreise 
und Provinzen erheben (Kreis- und Provinzialabgabengesetz vom 
23. April 1906). Steuerpflichtig sind aber dem Kreise nur die 
Gemeinden, und der Provinz die Kreise als solche, nicht einzelne 
Privatpersonen. 
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Nach obigem erheben also: 

1. das Reich die indirekten Steuern; 
2. PreuBen die direkten Personalsteuern; 
3. die Kommunen die direkten Realsteuern sowie Zuschlage zur 

direkten Staatssteuer und gewisse indirekte Steuern. 

1m AnschluB an das preuBische Staatsrecht seien noch kurz 
die Sonderrechte der iibrigen drei deutschen Konigreiche Bayern, 
Sachsen und Wiirttemberg, sowie ihr Verhaltnis zum Deutschen 
Reich betrachtet. 

Bayrisches Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 

Auf Grund des Versailler Vertrages yom 23. November 1870, 
der weiteren Vereinbarungen yom 18. Dezember 1870 und der 
Reichsverfassung yom 16. April 1871 sind Bayern als einem Teile 
des Deutschen Reiches bestimmte Vor- und Sonderrechte eingeraumt. 

Zu den Vorrechten gehort der Vorsitz im BundesratsausschuB 
fiir auswartige Angelegenheiten, der standige Sitz im Bundesrats
ausschuB fiir Landwehr und Festungen, das Recht auf 6 Bundes
ratsstimmen und das Recht auf den Bundesratsvorsitz iiberhaupt 
im FaIle der Behinderung PreuBens. 

Sonder- oder Reservatrechte Bayerns, die ohne Zustim
mung Bayerns nicht aufgehoben werden konnen, sind folgende: 

1. Die Gesetzgebung und Beaufsichtigung des Reiches ist hinsichtlich 
der Heimats- und Niederlassungsverhaltnisse in Bayern aus
geschlossen; 

2. Preisgesetze iiber das Immobilarversicherungswesen konnen nur 
mit seiner Zustimmung Geltung erlangen; 

3. die Besteuerung des inlandischen Bieres ist der bayrischen Landes
gesetzgebung vorbehalten; 

4. es hat ein Recht auf gesonderte Eisenbahnverwaltung und auf 
selbstandige Post- und Telegraphenverwaltung. An den zur Reichs

. kasse flieBenden Einnahmen des Post- und Telegraphenwesens 
nimmt Bayern nicht teil; 

5. die Zustandigkeit der Normal-Eichungskommission des Reiches 
ist fiir Bayern ausgeschlossen; 

6. Bayern hat die Befugnis, einer Notenbank das Recht zur Aus
gabe von Banknoten bis zum Hochstbetrage von 70 Millionen 
Mark zu erteiIen. 

Die Ernennung der bayrischen Bundesratsbevollmach
tigten und die Erteilung ihrer Dienstanweisungen steht dem Ko
nige unter ministerieller Gegenzeichnung zu. 
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7. Umfassend sind die Sonderrechte Bayerns auf dem Gebiete des 
Heerwesens. Die Bayrische Armee bildet einen in sich abge
schlossenen Bestandteil des deutschen Heeres mit selbstandiger 
Verwaltung unter der Militarhoheit des Konigs von Bayern. 
Bayern tragt Kosten und Lasten seines Kriegswesens und den 
Unterhalt der auf seinem Gebiete belegenen festen Platze und 
sonstigen Befestigungen ausschlieBlich und allein im Verhaltnis 
der Kopfzahl seiner Bewohner zum Reichsmilitarvoranschlag. 
Die Friedensstarke wird durch Reichsgesetz bestimmt. Organi
sation, Ausbildung, Mobilmachung ist die gleiche wie beim Reichs
he ere. Die Anordnung der Kriegsbereitschaft des bayrischen 
Heeres erfolgt auf Veranlassung des Bundesfeldherrn, des Kaisers, 
durch den Konig vop Bayern. 1m Kriege tritt vom Augenblick 
der verfiigten Kriegsbereitschaft das bayrische Heer unter den 
Befehl des Kaisers. Dem Konig von Bayern steht allein die 
Ernennung von Offizieren, der ErlaB von Verfiigungen iiber aIle 
Gegenstande des bayrischen Kriegswesens, soweit im Biindnis
vertrag nicht andere Bestimmungen getroffen sind, allein zu. . 

Nach der Friedensgliederung besteht das bayrische Heer 
aus 3 Armeekorps mit dem Sitz in Miinchen, Wiirzburg und 
Niirnberg. Die Behorden der Militargerichtsbarkeit sind der 
bayrische Senat beirn Reichsrnilitargericht zu Berlin, die Ober
kriegsgerichte und die Kriegsgerichte. 

Beziiglich der Bayrischen Verfassung sei folgendes bemerkt: 
An der Spitze des Landes steht der Konig. Ihm zur Seite steht 
der Landtag. Er setzt sich zusammen aus der Kammer der Reichs
rate und der Kammer der Abgeordneten. J ede Kammer berat und 
beschlieBt selbstandig. Ein BeschluB entsteht aber nur durch iiber
einstimmende Willenserklarung beider. Dem Konig steht es frei, 
bei welcher Kammer er eine Angelegenheit einbringen will. Nur 
die Antrage iiber die Staatsauflagen haben zuerst an die Kammer 
der Abgeordneten, die Regentschaftsbeschliisse zuerst an die Kammer 
der Reichsrate zu gelangen. 

Die Kammer der Reichsrate wird gebildet: 
1. aus den volljahrigen Prinz en des Koniglichen Hauses; 
2. aus den Kronbeamten des Konigreichs; 
3. aus den Hauptern der standesherrlich, fiirstlichen und graflichen 

Familien, solange sie im Besitze ihrer vormals reichsstandischen 
in Bayern gelegenen Herrschaften bleiben; 

4. aus den beiden Erzbischofen Miinchen-Freising und Bamberg; 
5. aus einem vom Konig auf Lebenszeit ernannten Bischofe; 
6. aus dem jeweiligen Prasidenten des protestantischen Oberkonsi

storiums; 
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7. aus denjenigen Personen, denen der Konig die personliche oder 
erbliche Reichsratswiirde verleiht. Die Zahl der erblichen Reichs
rate ist unbeschrankt, die der iibrigen beschrankt. Die Fahig
keit, erblicher Reichsrat zu werden, ist an bestimmte Voraus
setzungen gekniipft. 

Die Kammer der Abgeordneten wird durch die von den 
Staatsbiirgern gewahlten Abgeordneten gebildet. Die Wahl der 
Abgeordneten ist eine unmittelbare und erfolgt durch relative Mehr
heit aller in einem Wahlkreise abgegebenen giiltigen Stimmen mit 
der Einschrankung, daB der Gewahlte wenigstens 1;3 dieser Stimmen 
auf sich vereinigen muB. Andernfalls entscheidet Stich wahl ohne 
Einschrankung, bei Stimmengleichheit das Los. 

Voraussetzung der Wahlbarkeit der Abgeordneten ist der 
Besitz der bayrischen Staatsangehorigkeit, das zuriickgelegte 25. Le
bensjahr, die Entrichtung einer direkten Staatssteuer seit minde
stens einem Jahre und das Nichtvorliegen eines von der Wahl
berechtigung ausschlie3enden Grundes. Die Gesamtzahl der zu 
wahlenden Abgeordneten betragt 163. Es gibt 103 einmannige und 
30 zweimannige Wahlkreise. J eder Wahlkreis wird in Wahlbezirke 
zum Zwecke der Stimmabgabe eingeteilt, die moglichst mit den 
Gemeindebezirken zusammenfallen sollen. Fiir das aktive Wahl
recht treffen die obigen Bestimmungen iiber das passive Wahlrecht 
und die sonstigen allgemeinen Reichsbestimmungen. 

Die Einberufung des Landtages erfolgt durch konigliche Aus
schreibung; er muB mindestens aIle 2 Jahre und spatestens 3 Mo
nate vor Beginn jeder zweijahrigen Finanzperiode einberufen werden. 
Seine Eroffnung und Schlie Bung erfolgt durch den Konig oder 
dessen Stellvertreter. 

Von den Staatsbehorden sind zu erwahnen der Staatsrat, 
die Staatsminister und die Staatsministerien, die Justiz, die 
Verwaltung. . 

Bei der Verwaltung unterscheidet man die eigentliche Landes
verwaltung - inn ere Verwaltung - und die Finanzverwal
tung. Die VollzugsbehOrden der inneren Verwaltung sind die 
Distriktsverwaltungsbehorden, die Stadtmagistrate und 
die Bezirksamter. Der Amtsvorstand eines Bezirksamtes heiBt 
Bezirksamtmann; die Nebenbeamten, deren jedes Amt 1 bis 2 
hat, fiihren den Titel Bezirksamt-Assessoren. Die auBeren Voll
zugsbehorden der Finanzverwaltung sind Rentamter. Ihre Haupt
aufgabe besteht in der Erhebung der unmittelbaren Steuern. V or
stand. eines Rentamts ist ein Rentamtmann, den ein oder mehrere 
Rentamtsassessoren beigegeben sind. 

Die vorgesetzten Stellen der Distriktsverwaltungsbehorden und 
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der Rentamter andererseits sind die Kreisregierungen, die sich 
in die zwei Kammern des Innern und del' Finanzen unter einem 
Regierungsprasidenten als .gemeinsamem Vorstande teilen. 

Von del' Verwaltung gesondert besteht in Bayern eine Ver
waltungsrechtspfl.ege, sie ist durch das Gesetz yom 8. August 1878 
betreffend die Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofes und das 
Verfahren in Verwaltungsrechtssachen geregelt. 

Die Gemeindeverfassung ist durch Gesetz yom 1. Juli 1869 
in Kraft getreten. Man unterscheidet Gemeinden mit stadtischer 
odeI' mit Landgemeinden-Verfassung. In den Gemeinden mit 
stadtischer Verfassung werden die Gemeindeangelegenheiten 
durch den Magistrat als VerwaltungsbehOrde und durch die Ge
meindebevollmachtigten als Gemeindevertretung, in den Land
gemeinden durch den GemeindeausschuB, in bestimmten Fallen 
durch seinen Vorsitzenden, dem Biirgermeister besorgt. Del' Magi
strat setzt sich aus einem Biirgermeister, aus einem oder mehreren 
rechtskundigen Raten und aus einer Anzahl von biirgerlichen Raten 
zusammen. AuBerdem konnen sachverstandige Rate fiir einzelne Ver
waltungszweige aufgestellt werden. Das Kollegium der Gemeinde
bevollmachtigten hat dreimal so viel Mitglieder als biirgerliche 
Magistratsmitglieder vorhanden sind. 

Del' GemeindeausschuB del' Landgemeinden besteht aus 
einem Biirgermeister, einem Beigeordneten und einer Anzahl von 
Gemeindebevollmachtigten. Sie bilden zusammen die Gemeinde
versammlung. 

Mehrere benachbarte Gemeinden desselben Distriktsverbandes 
konnen zu Biirgermeistereien unter einem Biirgermeister ver
einigt werden. Die Besetzung der Gemeindeamter geschieht in der 
Regel durch Wahl unmittelbar durch die wahlberechtigten Ge
meindebiirger. Die Gemeinden sind offentliche Korperschaften mit 
dem Rechte del' Selbstverwaltung nach MaBgabe der Gesetze. 

Das Recht del' Distriktsgemeinden ist im wesentlichen 
in dem Gesetze yom 28. Mai 1852 enthalten. Die Organe der Di
striktsgemeinden sind Distriktsrat und DistriktsausschuB. 

Die Kreisgemeinden umfassen je einen Regierungsbezirk; 
sie sind offentlich-rechtlich die Gemeindeverbande Mchster Ord
nung, biirgerlich-rechtlich juristische Personen. Ihre Mitglieder sind 
die Distriktsgemeinden und die unmittelbaren Stadte del' Regie
rungsbezirke. Inhaber del' offentlichen Gewalt in der Kreisgemeinde 
ist der Konig als Trager del' Staatsgewalt. Ihm stehen Landrat 
und LandratsausschuB beratend zur Seite. 

Die Verkiindung del' Gesetze erfolgt fUr das Konigreich Bayern 
im Verordnungsblatt fiir dasselbe. 
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Ais unmittelbare (direkte) Steuern des Staates bestehen die 
Grundsteuer, Haussteuer, Gewerbesteuer, Kapitalrentensteuer und 
Einkommensteuer, als mittelbare (indirekte) Steuern der Malz
aufschlag, die Verkehrssteuern, die Grubenfeldabgabe und die 
Hundesteuer. 

Die Gemeinden konnen Gemeindeumlagen, Verbrauchssteuern 
(Aufschlage) und bestimmte Gebiihren erheben. 

Aul3er der von Reichs wegen geregelten Arbeiterversicherungen 
gibt es fUr Dienstboten und standige landwirtschaftliche Lohn
arbeiter eine landesgesetzliche Krankenhilfe. Bayern hat ein Landes
versicherungsam t errichtet. 

Das Eisen bahnrecht beruht auf dar Landesgesetzgebung. 
Das Eisenbahnwesen ist dem Staatsministerium fiir Verkehrsange
legenheiten unterstellt. 

Die Post- und Telegraphenverwaltung ist selbstandig, 
wenn auch das Post- und Telegraphenwesen der Gesetzgebung und 
Beaufsichtigung des Reiches unterliegt. 

Die oberste Aufsicht iiber Handel, Industrie und Gewerbe 
liegt dem Staatsministerium des koniglichen Hauses und des 
Aul3ern ob. Ais Beirat fiir wichtige wirtschaftliche und soziale 
Angelegenheiten steht ihm die Zentralstelle fUr Industrie, Gewerbe 
und Handel zur Seite. 

Die Leitung der auswartigen Angelegenheiten, soweit dieselben 
nicht in die Zustandigkeit des Reiches fallen, liegt dem Staats
ministerium des koniglichen Hauses und des AuJ3ern ob. Bayern 
hat an vielen Stellen besondere Gesandte. W 0 bayrische Gesandt
schaften nicht bestehen, werden die bayrischen Interessen durch 
die Reichsgesandten vertreten. 

Sachsisches Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
Durch Gesetz vom 3. Dezember 1868 wurde das Konigreich 

Sachsen ein unter "Einer Verfassung vereinigter unteilbarer Staat". 
Der Konig ist das souverane Oberhaupt des Staates. Sachsen hat 
im Bundesrat 4 Stimmen. 1m AusschuB fiir die auswartigen An
gelegenheiten hat Sachsen einen verfassungsmallig gewahrleisteten 
Sitz. Die Krone ist erblich in dem Mannesstamme des sachsischen 
Fiirstenhauses nach dem Rechte der Erstgeburt und der agnatischen 
Lineal£olge vermoge Abstammung aus ebenbiirtiger Ehe. 1st mann
liche Nachfolge nicht vorhanden, so geht die Krone auf eine aus 
ebenbiirtiger Ehe abstammende weibliche Linie ohne Unterschied 
des Geschlechts iiber. 

Blum, Rechtskunde. 5 
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Dem Konig zur Seite steht del' Landtag. Er besteht aus 
del' erst en und zweiten Kammer. 

Erste Kammer. Die Gesamtzahl del' Mitglieder betragt auBer 
den volljahrigen Prinz en des Koniglichen Rauses 46. Sie bestehen 
aus einigen Pra,laten, Grafen und Besitzern von gebundenen Familien
giitern, dem Vertreter der Universitat Leipzig, 22 Rittergutsbesitzern 
und den Vertretern von 8 Stadt en. Ferner kann del' Konig nach 
freier Wahl 5 Mitglieder auf Lebenszeit ernennen. Die Mitglieder 
miissen sachsische Staatsangehorige sein. 

Zweite Kammer. Das Wahlgesetz fUr die zweite Kammer ist 
unter dem 5. Mai 1909 yom Konig erlassen. Die Wahlen sind teils 
allgemeine, teils besondere. Allgemeine Wahlen finden alle 6 Jahre 
statt und im Falle del' Auflosung del' Kammer. Besondere Wahlen 
sind vorzunehmen, wenn einzelne Sitze in der Kammer auBer del' 
Zeit besetzt werden miissen. Das Stimmrecht setzt sachsische 
Staatsangehorigkeit seit mindestens 2 J ahren, Entrichtung einel' 
direkten Staatssteuer in Sachsen, vollendetes 25. Lebensjahr und 
Wohnsitz im Orte der ListenaussteIlung seit mindestens 6 Monaten 
voraus. Das Stimmrecht ist kein gleiches. Zahlreiche Stimmbe
rechtigte werden mehrfach gezahlt. 2 Stimmen haben diejenigen, 
die ein Einkommen von iiber 1600 Mark versteuern, 3 Stimmen 
von liber 2200 Mark, 4 Stimmen von liber 2800 Mark. 

Wahlbar zu Abgeordneten sind aIle Stimmberechtigten mit 
3 jahriger Staatsangehorigkeit und 3 jahriger Dauer des Wohnsitzea 
im Lande und Vollendung des 30. Lebensjahres. Das Land ist in 
91 Wahlkreise eingeteilt. In jedem Wahlkreise ist ein Abgeordneter 
zu wahlen. Die Wahlkreise sind in Wahlbezirke zerlegt. Die Wahl 
mittels Stimmzettel ist geheim. Beim eraten Wahlgang entscheidet 
absolute Stimmenmehrheit; wird diese nicht erreicht, so findet Stich
wahl zwischen den zwei Kandidaten statt, die die meisten Stimmen 
erhalten haben. 

Del' Landtag tritt nul' auf konigliche Einberufung zusammen; 
diese hat mindestens aIle 2 Jahre zu geschehen. Nach Versamm
lung fi.ndet die Eroffnung der Standeversammlung statt. Del' 
Konig hat das Recht, den Landtag aufzulosen. Kein Gesetz kann 
ohne Zustimmung del' Stande erlassen, abgeandert oder authentisch 
ausgelegt werden. 

Oberste Stufe del' allgemeinen Landesverwaltung ist das Mi
nisterium mit dem Staatsrat. Ala reine Verwaltungsbehorden 
sind Kreishauptmannschaft und Amtshauptmannschaft aua
gebildet. Die vereinigten Minister bilden das Gesamtministerium. 
Es steht iiber den einzelnen Ministerien. 
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AuBer dem Kreishauptmann gibt es noch den KreisausschuB. 
Neben dem Amtshauptmann besteht der BezirksausschuB. 

Die Gemeinden zerfallen in Stadtgemeinden und Land
gemeinden. Vorsteher der Stadtgemeinde ist der Biirgermeister, 
ihm zur Seite steht der Stadtgemeinderat. Bei den Landgemeinden 
setzt sich der Gemeinderat aus dem Gemeindevorstand, dem Ge
meindeii.ltesten und einer Anzahl von GemeindeausschuBpersonen 
zusammen. Daneben gibt es noch selbstandige Gutsbezirke und 
Gemeindeverbande. 

Die sachsischen Truppen bilden als Teil des Reichsheeres ein 
Armeekorps. Die Ernennung, Beforderung, Versetzung der Offiziere 
und Beamten erfolgt durch den Konig, diejenige des kommandieren
den Generals nach vorheriger Zustimmung des Kaisers. 

Wiirttembergisches Staatsrecht und Verwaltungs
recht. 

Die Thronfolgeordnung schreibt die Erbfolge des Mannesstamms 
in agnatischer Linealfolge nach dem Rechte der Erstgeburt, und 
falls salcha nicht vorhanden ist, mit weiterer Nachfolge des Zweig
stamms vor. 

Das Konigreich Wiirttemberg fiihrt im Bundesstaat 4 Stimmen, 
in den Reichstag werden 17 Abgeordnete gewahlt. Wiirttemberg 
hat folgende Res.ervatrechte: 
1. Die Bestimmungen der Reichsverfassung iiber das Reichskriegs

wesen kommen nach den Bestimmungen des Militariibereinkommens 
vom 21. bis 25. November in Anwendung; 

2. es hat die eigene Verwaltung des Post- und Telegraphenwesens; 
3. auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens solI die Einfiihrung des Ein

pfennigsatzes nicht ohne seine Zustimmung erfolgen; 
4. die Besteuerung des inliindischen Bieresund der Ertrag daraus 

verbleibt ihm. 
Das Staatgebiet ist in 4 Kreise eingeteilt. Jeder Kreis zer

fiilIt in Oberamtsbezirke. 
Dem Konig zur Seite steht der Landtag. Derselbe wird ge

bildet aus der Ersten und Zweiten Kammer. Die Beschliisse der 
Zweiten Kammer werden der Ersten Kammer zur Beratung und 
BeschluBfassung mitgeteilt. 

Erste Kammer. Sie setzt sich zusammen aus den Prinzen des 
Koniglichen Hauses, aus den Hiiuptern der fiirstlichen und graf
lichen vormals reichsstiindigen Familien, aus hochstens 6 von dem 
Konig auf Lebenszeit ernannten Mitgliedern, aus 8 Mitgliedern des 
ritterschaftlichen Adels, aus dem Prasidenten der evangelischen 

5* 
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Landessynode, 2 aus ihrer Mitte gewahlten Mitgliedern, dem Ver
treter des bischoflichen Ordinariats und einem Mitglied der katho
lischen Dekane, ferner aus je einem Vertreter der Landesuniversitat 
Tlibingen und der technischen Hochschule Stuttgart und aus 2 Ver
tretem des Handels und der Industrie, 2 Vertretem der Landwirt
schaft und einem Vertreter des Handwerks. Die Anzahl ist mit 
Ausnahme der Prinzen 47. 

Zweite Kammer. Die Zweite Kammer hat 92 Abgeordnete. 
Sie werden durch direkte Wahl mitteis geheimer Stimmabgabe ge
wahlt. Voraussetzung flir das aktive Wahlrecht ist der Besitz der 
wlirttembergischen StaatsangehOrigkeit, das vollendete 25. Lebens
jahr und der Wohnsitz im Wahlbezirk. Die gleichen Vorschriften 
gelten 'auch flir das passive Wahlrecht. Flir die Wahlen der 6 Ab
geordneten der Stadt Stuttgart und die Wahl der 17 Abgeordneten 
der 2 Landeswahlkreise geiten besondere Vorschriften. 

Neben dem Landtag besteht ein AusschuB als Stellvertreter 
der Stande. Er hat bestimmte Rechte. 

An StaatsbehOrden sind das Staatsministerium und die 
einzelnen Ministerien zu nennen. Durch Verfassungsgesetz vom 
1. J uli 1876 und einige weitere Gesetze sind die meisten Rechte 
des neben dem Staatsministerium bestehenden Geheimen Rats be
seitigt worden. Er ist eigentlich nur noch beratende Behorde. 

Die Gemeinden sind eingeteilt in groBe Stiidte mit mehr ala 
50000 Einwohnem, mittlere Stiidte mit mehr als 10000 Einwohnern, 
kleinere Stiidte und Landgemeinden mit nicht liber 10000 Ein
wohnern. Die Organe der Gemeinde sind der Gemeinderat und 
sein Vorstand, der Ortsvorsteher, in den Stiidten der StadtschultheiB, 
in den Landgemeinden der SchultheiB, sowie als Vertretung der 
Blirgerschaft, der BlirgerausschuB. 

Die Gemeinden sind zur Erhebung folgender Steuern befugt: 
Gemeindeumlage auf Grundeigentum, Gebaude und Gewerbe, der 
sog. Gemeindeschaden und die Warenhaussteuer, die Wandergewerbe
steuer, die Gemeindekapitalsteuer, die Gemeindeeinkommensteuer, 
die W ohnsteuer und gegebenenfalls die Verbrauchsabgaben auf Bier, 
Gas und Elektrizitiit, ferner die Grundstlicksumsatzsteuer und die 
H undesteuer. 

Die Gemeindeordnung kennt zusammengesetzte Gemeinden 
aus mehreren Orten und Gemeindeverbiinde. Den mit Rechts£ahig
keit ausgestatteten Verband der zu einem Oberamtsbezirk gehorigen 
Gemeinden nennt man Amtskorperschaft. Die Organe derselben 
sind die Amtsversammlungen und der Geschaftsrat. In Stutt
gart besorgt die Geschiifte, die sonst dem Oberamt obliegen, die 
Stadtdirektion. 
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Wiirttemberg unterhlUt nur Gesandte in Preu1.len zugleich fiir 
Sachsen und in Bayern zugleich flir Baden und Hessen. 

Dem Ministerium des Innern unterstehen 4 Kreisregie
rungen. Diese sind wieder in 64 Oberamter eingeteilt. 

Wiirttemberg hat ein Landesversicherungsamt und Ortsbehor
den £iir die Arbeiterversicherung. 

Die wiirttembergischen Truppen bilden als Teil des Reichsheers 
ein Armeekorps. Die Ernennung, BefOrderung, Versetzung der Offi
ziere und Beamten erfolgt durch den Konig, diejenige des komman
dierenden Generals nach vorheriger Zustimmung des Kaisers. 

Die Staatssteuern werden in direkte und indirekte Steuern 
eingeteilt. Direkte Steuern sind: die Einkommensteuern, die Grund-, 
Gebaude- und Gewerbesteuer, die Kapitalsteuer und die Wander
gewerbesteuer. Indirekte Steuern sind die Liegenschafts-Umsatz
steuer, die Wirtschaftsabgaben von Wein- und Obstmost, sog. Um
geld, die Biersteuer, die wiirttembergische Erbschafts- und Schen
kungssteuer und die Gerichtsgebiihren in Sachen der ordentlichen 
G erichtsbarkeit. 

Staatsrecht und Verwaltungsrecht der Hansestadte. 

Hamburg. 
Die freie Hansastadt Hamburg ist ein selbstandiger Staat des 

Deutschen Reichs. Sie fiihrt im Bundesrat eine Stimme. Mit 
einem dem Zwecke entsprechenden Bezirke ihres umliegenden Ge
bietes als Freihafen bleibt sie auBerhalb der gemeinschaftlichen 
Zollgrenze, bis sie ihren EinschluB in dieselbe beantragt. Unter 
der Aufsicht und dem Mitverschlusse des Hauptzollamts, jedoch 
unter stiidtischer Verwaltung steht die Zollvereinsniederlage, die 
eine Zollvereins-Enklave inmitten des Freihafengebietes bildet. 
N euerdings hat Hamburg die Zollverwaltung selbst ii bernommen. 

PreuBen hat durch Militarvertrag die Erfiillung aller Hamburg 
flir das Bundeskriegswesen obliegenden Pflichten gegen Stellung 
der wehrpflichtigen hamburgischen Bevolkerung iibernommen. Zwei 
preuBische Bataillone sind nach Hamburg verlegt. Der Fahneneid 
wird aul.ler dem Kaiser auch dem Senat und der freien Hansestadt 
Hamburg geleistet. 

Die Staatsgewalt steht dem Senate und der BiirgerschaIt ge
meinschaItlich zu. Der lebenslangliche Senat und die auI eine 
verfassungsmaBig bestimmte Zeit gewahlte Biirgerschaft, die yom 
Senat weder vertagt noch aufgelost werden kann, stehen sich selbst
standig und im wesentlichen unabhangig voneinander gegeniiber. 
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Die gesetzgebende Gewalt wird von Senat und Biirgerschaft, die 
vol1ziehende yom Senat, die richterliche von den Gerichten aus
geiibt. 

Der Senat besteht aus 18 Mitgliedern, von den en 9 Berufs
juristen sind und mindestens 7 dem Kaufmannsstande angehoren; 
fiil' andere Berufsstande bleiben nur 2 Stellen iibrig. Die juristi
schen Mitglieder konnen daneben ein Amt als Rechtsanwalt oder 
N otar nicht ausiiben, hingegen konnen die Kaufleute ihre Berufs
geschafte fortsetzen, soweit sie der Erfiillung ihrer Amtspfiichten 
keinen Abbruch tun. Wahlbar zum Mitgliede des Senats ist jedel' 
in die Biirgerschaft wahlbare Biirger. Gewisse Grade der Ver
wandtschaft oder Verschwagerung mit einem Senatsmitgliede schlieBen 
die Wahlbarkeit aus. Die Wahl der Mitglieder des Senats geschieht 
in ununterbrochener Sitzung des Senats und der Biirgerschaft in 
genau vorgeschriebener Weise. Die Wahl muB von dem Gewahlten 
angenommen werden. Sie erfolgt auf die Lebensdauer des Ge
wahlten; jedoch ist jedes Senatsmitglied nach 6 jahriger Amtsdauer 
oder nach vollendetem 70. Lebensjahr berechtigt, seine Entlassung 
zu fordern. Eine Entscheidung iiber die Versetzung in den Ruhe
stand auf Antrag des Betreffenden steht dem Senat zu. 

Den Vorsitz im Senat fiihrt das zum erst en, bei seiner Vel"
hinderung das zum zweiten Biirgermeister gewahlte Senats
mitglied. Die Wahl derselben geschieht durch den Senat in ge
heimer Abstimmung auf die Dauer eines Jahres. Kein Biirger
meister darf langer als 2 Jahre als solcher seines Amtes walt en, 

. eine spatere Wiederwahl ist gestattet. Dem Senat sind 2 Syndici 
und 4 Sekretare b eigegeb en. 

Der Senat vertritt den Staat in seinem Verhaltnis zum Deut
schen Reich, ernennt die Bundesratbevollmachtigten und erteilt 
denselben ihre Instruktionen. Er schreibt die Wahlen zur Biirger
schaft aus, verfiigt die Zusammenberufung der Biirgerschaft, ver-
6ffentlicht in verfassungsmaBiger Weise zustande gekommene Ge
setze, vollzieht dieselben und erlaBt die Vollzugsverordnungen zu 
den hamburgischen Gesetzen. Der Senat ist die oberste Verwaltungs
behOrde und iibt die Aufsicht iiber samtliche Zweige der Verwaltung 
aus. In den Artikeln 27 und 53 der Hamburgischen Verfassung 
wird die Verantwortlichkeit der Mitglieder des Senats und der 
Beh6rden genau geregelt. 

Die Biirgerschaft. Die Biirgerschaft besteht aus 160 in Kate
gorien gewahlten Mitgliedern. Das aktive Wahlrecht haben nur 
Biirger, die das 25. Lebensjahr vollendet haben und zur Ein
kommensteuer von mindestens 600 Mark Einkommen herangezogen 
sind. 80 Mitglieder gehen aus allgemeinen Wahlen hervor, 40 Biirger-
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schaftsmitglieder werden von Grundstiicksbesitzern gewahlt, 40 Mit
glieder von Biirgern, die Richter, Handelsrichter, Mitglieder der 
VormundschaftsbehOrde, biirgerliche Mitglieder der Verwaltungs
behorde, Mitglieder der Handels- oder Gewerbekammer sind oder 
gewesen sind. 

Wahlbar zur Biirgerschaft ist jeder Wahlberechtigte, der das 
30. Jahr vollendet und seit mindestens 3 Jahren seinen Wohnsitz 
oder Geschaftsbetrieb im Hamburgischen Staate hat. 

Die Mitglieder der Biirgerschaft werden auf 6 Jahre gewahlt. 
AHe 3 Jahre tritt die Halfte nach einem bestimmten Modus zuriick. 
Die Biirgerschaft kann weder durch den Senat aufgelOst werden, 
noch kann sie selbst ihre Auflosung beschlieBen. Die Sitzungen 
der Burgerschaft sind ofIentlich. 

Die Gesetzgebung. Das Vorschlagrecht zur Gesetzgebung steht 
sowohl dem Senat als der Biirgerschaft zu. Jeder selbstandige 
Antrag bedarf einer zweimaligen Beratung, wenn sich nicht schon 
bei der eraten Abstimmung mindestens 2/8 der abstimmenden Mit
glieder fur denselben erklaren. 

Die amtlichen Verhandlungen zwischen Senat und Biirgerschaft 
erfolgen schriftlich. Nur durch ubereinstimmenden BeschluB des 
Senates und der Burgerschaft konnen Gesetze iiber Gegenstande 
des ofIentlichen und des Privatrechtes erlassen, ausgelegt, abgeandert 
oder aufgehoben werden. Ferner sind Gegenstande der Gesetzgebung: 
die Auflegung, Verlangerung, Veranderung oder Aufhebung von 
Steuern oder Abgaben, die Bewilligung von Staatsanleihen, die Ver
auBerung von Staatsgut, Enteignung von Privateigentum u. dgl. m. 
Fur eine Veranderung der Verfassung sind sehr scharfe V orschriften 
getrofIen. 

Die Biirgerausschu8. Die Burgerschaft wahlt aus ihrer Mitte 
einen standigen AusschuB unter dem Namen BurgerausschuB aus 
20 Mitgliedern. Seine Hauptaufgabe ist es, die Einhaltung der 
Verfassung und der auf das ofIentliche Recht beziiglichen Gesetze 
zu iiberwachen. • 

Die StaatsverwaItung. Die Verwaltung zerfallt in 9 Abteilungen: 
Finanzen, Handel und Gewerbe, Bau-, Militar-, Unterrichts-, Justiz
wesen, Polizei und sonstige innere Angelegenheiten, 6fIentliche W ohl
tatigkeit und auswartige Angelegenheiten. Fur jede dieser Ab
teilungen ernennt der Senat eines oder mehrere seiner Mitglieder 
zu Vorstanden. Fur die meisten bestehen Deputationen, d. h. Ver
waltungskorper, dieaus Mitgliedern des Senats und einer Anzahl 
von Biirgern gebildet sind. In jeder Deputation fiihrt ein Mitglied 
des Senats den Vorsitz. 
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Zu der Verwaltungsabteilung fUr die Finanzen gehoren u. a. 
die Finanzdeputation, die Steuerdeputation und die Deputation fiir 
die indirekten Steuern. 

Die Aufsicht iiber alle mit Handel und Schiffahrt zusammen
hangenden Angelegenheiten liegt der Deputation fiir Handel und 
Schiffahrt ob, das offentliche Bauwesen der Baudeputation. 

Gemeindeverfassung. Eine Gemeindeordnung und eine selbst
standige Organisation von GemeindebehOrden besteht nur fiir das 
Landgebiet. Die Organe der Gemeinden sind die Gemeindeversamm
lung und der Gemeindevorstand. Die Gemeindeversainmlung 
kann aus gewahlten Vertretern bestehen. Wahl- oder Stimmrecht 
haben aIle selbstandigen volljahrigen, steuerpBichtigen Gemeinde
angehOrigen. 

Lubeck. 
Dem Senate ist die Leitung samtlicher Staatsangelegenheiten 

anvertraut, insoweit nicht ausdriicklich eine Mitwirkung oder Zu
stimmung der Biirgerschaft oder des Biirgerausschusses vorgesehen sind. 

Der Senat besteht aus 14 Mitgliedern; 8 miissen dem Ge
lehrtenstande angehoren und unter ihnen wenigstens 6 Rechts
gelehrte sein. Unter den iibrigen 6 miissen mindestens 5 Kauf
leute sein. Wahlbar ist jeder zum Mitgliede der Biirgerschaft 
wahibare Biirger des Liibeckischen Freistaates, wenn er das 
30. Lebensjahr vollendet hat. 

Die Biirgerschaft besteht aus 120 Mitgliedern. Zur Erlassung, 
Auslegung, Anderung oder Aufhebung von Gesetzen ist die Mit
genehmigung der Biirgerschaft erforderlich. 1m iibrigen geiten ahn
liche Bestimmungen wie in Hamburg. 

Bremen. 
Der Senat besteht aus 16 Mitgliedern. Mindestens 10 miissen 

dem Stande der Rechtsgelehrten angehoren und wenigstens 3 Kauf
leute sein. Voraussetzung der Wahlbarkeit zum Senat ist die Voll
endung des 30. Lebensjahres und der Besitz des Bremischen Staats
biirgerrechts. Die Senatoren werden in 3 Abschnitten gewahlt. Der 
Senat ist der Vertreter des Staats. Er wahlt aus seiner Mitte 
2 Biirgermeister auf 4 Jahre. Einer der beiden Biirgermeister ist 
fiir die Dauer eines J ahres Prasident des Senats; mit dem nachsten 
Jahre tritt der andere an seine Stelle. Die Wahl der Senatoren 
erfolgt auf Lebenszeit. 

Die Biirgerschaft besteht aus 150 Mitgliedern. Wahlberechtigt 
ist jede 25 Jahre alte mannliche Person, die im Besitz des bremi
Bohen Staatsbiirgerrechts ist; seit Ableistung des Biirgereides miissen 



DaB Biirgerliche Gesetzbuch. 73 

2 Jahre abgelaufen sein; ferner ist der Besitz der bremischen Staats
angehorigkeit durch mindestens 3 Jahre nach vollendetem 21. Le
bensjahre Voraussetzung. Die Wahler sind in 8 Klassen eingeteilt. 

Die Mitglieder der Bremischen Borse bilden den Kauf
mannskonvent. Er berat iiber Angelegenheiten von Handel und 
Schiffahrt. Die Handelskammer besteht aus 24 yom Kaufmanns
konvent aus seiner Mitte gewahlten Mitgliedern; sie ist der Vor
stand der Kaufmannschaft. AuBerdem gibt es noch den Gewerbe
konvent und die Gewerbekammer, die Kammer fiir Land
wirtschaft und die Kammer fiir Kleinhandel. Dieiibrigen 
Bestimmungen sind ahnlich wie bei Hamburg. 

Das Biirgerliche Gesetzbuch. 

Einleitung. 
Ein einheitliches biirgerliches Recht hat Deutschland erst nach 

Erlangung der politischen Einigung erhalten. N ach Artikel 4 N r. 13 
der Verfassung des Deutscnen Reichs unterliegen der Zustandigkeit 
des Reiches: die gemeinsame Gesetzgebung iiber das gesamte biirger
liche Recht, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren. Erst 
am 20. Dezember 1873 kam ein Reichsgesetz zustande - nach den 
Einbringern lex Miquel-Lasker genannt. Durch dieses wurde die 
Zustandigkeit der Gesetzgebung des Reiches auf das gesamte biirger
liche Recht ausgedehnt. Durch eine VorkDmmission wurde das 
biirgerliche Recht in den Jahren 1874 bis 1887 neu beraten. Der 
Entwurf wurde jedoch als nicht volkstii.mlich verworfen. Die zweite 
Kommission tagte von 1891 bis 1895, ihr Entwurf wurde ange
nommen. Am 18. August 1896 hat der Kaiser das Biirgerliche Gesetz
buch (BGB.) ausgefertigt. Am 24. August 1896 wurde es im Reichs
gesetzblatt zugleich mit seinem Einfiihrungsgesetz (EG.) ver6ffentlicht. 

Das BGB. ist gemeines Recht. Es bricht Landrecht im Gegen
satz zum friiheren gemeinen Recht. Das BGB. ist am 1. Januar 
1900 gleichzeitig mit den Gesetzen betreffend Anderung des Ge
richtsverfassungsgflsetzes, der ZivilprozeBordnung und der Konkurs
ordnung, einem Gesetze iiber die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung, einer Grundbuchordnung und einem Gesetz iiber 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Kraft getreten. 

Das BGB. hat 5 Biicher und 2385 Paragraphen. Die einzelnen 
Biicher behandeln folgende Abschnitte: 

Erstes Buch: Allgemeiner Teil. 
Zweites Euch: Recht der Schuldverhaltnisse. 
Drittes Buch: Sachenrecht. 
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Viertes Buch: Familienrecht. 
Fiinftes Buch: Erbrecht. 

Das BG B. ist bereits abgeandert durch die Novelle yom 30. Mai, 
die das Haftpflichtgesetz schuf, und durch das Reichsvereinsgesetz 
vom 19. April.1908. AuBerdem sind folgende fUr das biirgerliche 
Recht bedeutsame Reichsgesetze erlassen: 

Gesetz liber den Versicherungsvertrag yom 30. Mai 1908, 
Gesetz liber den Verkehr mit Kra,ftfahrzeugen yom 3. Mai 1909, 
Gesetz liber die Sicherung der Bauforderung yom 1. Juli 1909. 

Der allgemeine Teil des BGB. ist dazu bestimmt, den Begriff 
"Recht" klarzustellen und festzulegen, und zwar objektives Recht, 
d. h. dasjenige Recht, das zur Regelung der gegenseitigen Bezie
hungen der Menschen geschaffen wordenist, und subjektivesRecht, 
d. h. das jedermann zustehende Recht im Sinne der Berechtigung. 
Des ferneren wird klargestellt, wer Trager solcher subjektiven Rechte 
sein kann, wer also Rechtsfahigkeit besitzt und daher als Rechts
subjekt in Betracht kommt. Man unterscheidet hier physische und 
juristische Personen. Dann folgen d!e Gegenstande, die Objekte 
des Rechtsverkehrs sind, vor aHem die Sachen. Weiterhin sind Be
stimmungen getroffen liber RechtsgeschiHte und liber eine Reihe 
von Vorkommnissen oder Tatsachen, die fUr das rechtsgeschaftliche 
Handeln der Menschen von Wichtigkeit sind, wie z. B. Form del' 
Geschafte, Fehlerhaftigkeit derselben, Verjahrung usw. 

Objektives Recht ist die durch den allgemeinen Willen aus
gesprochene Befolgung heischende Ordnung der Lebensverhaltnisse. 

Betrifft es den Menschen als Einzelperson, so spricht man von 
Privatl'echt. Betrifft es ihn als Mitglied einer Gesamtheit, z. B. 
als Mitglied eines Staates, dann spricht man von offentlichem 
Recht. Privatrecht ist dann gegeben, wenn der ZivilprozeB zu 
seiner Verwirklichung offen steht. Hingegen gehoren zum offent
lichen Recht: das Staatsrecht, das Strafrecht, der Straf- und 
ZivilprozeB, das Kirchen- und das Volkerrecht. 

VOlkerrecht ist die Ordnung, die das Verhaltnis verschiedener 
Staaten zueinander regelt. 

Staatsrecht ist die Summe der Normen, die fUr den Staat als 
solchen gelten. Es zerfallt in V erf assungs- und V erw al tungs
recht. 

Strafrecht ist das Recht, das lehrt, welche Handlungen odeI' 
Unterlassungen bei Vermeidung staatlicher Ahndung verboten sind. 

Straf- und Zivilprozell - sogenanntes formelles Recht - geben 
den Rechtsweg zur Verwirklichung des materiellen Strafrechts odel' 
biirgerlichen Rechts. 



Das Biirgerliche Gesetzbuch. 75 

Kirchenrecht ist die Gesamtheit der Normen, die fiir die Kirche 
gelten. 

Man unterscheidet zwingendes Recht, das die Parteien nicht 
ahandern konnen, und nichtzwingendes Recht, das die Parteien 
frei ausschlieBen konnen. 

Gesetz im engeren Sinne ist der in einer Schrifturkunde fest
gelegte, verfassungsmaBig erklarte Wille der gesetzgebenden Organe 
des Staates iiber Rechtsverhaltnisse. 

Verschieden von ihm ist die Verordnung; bei dieser wirkt 
die Volksvertretung nicht mit. 

1m heutigen Deutschen Reiche sind gesetzgebende Faktoren 
der Bundesrat und Reichstag. Das alte Deutsche Reich ist am 
6. August 1806 aufgelost, das neue besteht seit dem 1. Januar 1871. 
Der V organger des neuen Deutschen Reiches war der N orddeutsche 
Bund. Er wurde am 1. Juli 1867 geschaffen. Die Reichsverfassung 
stammt yom 16. April 1871, die preuBische Verfassung yom 31. Ja
nuar 1850. 

Autonomie ist die Befugnis einer Gemeinschaft, die nicht Staat 
ist, fiir die Gemeinschaftsgenossen objektives Recht zu schaffen 
(vgl. Seite 18). Sie gilt nur flir einzelne bevorrechtigte Personen, 
namlich den hohen Adel und einigen bevorzugten Mitgliedern des 
niederen Adels. Zu dem hohen Adel gehoren auch die Souverane. 

Neben dem durch das Gesetz bestimmten Recht gibt es auch 
ein Gewohnheitsrecht. Dasselbe ist eine Regel, die yom Volke 
langjahrig als Recht geiibt ist. Gewohnheitsrecht wirkt auch gegen 
das Gesetz; es hat im Zweifel neben dem Gesetze vollwertige Kraft. 
Das BGB. hat das Gewohnheitsrecht grundsatzlich als vollwertig 
anerkannt, jedoch ist seine praktische Bedeutung gering. 

Ais subjektives Recht ist auch das Recht auf den eigenen 
N amen anzusehen. Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens 
dem Berechtigten von einem andern bestritten, oder wird das 
Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, daB ein anderer un
befugt den gleichen N amen gebraucht, so kann der Berechtigte 
von dem andern Beseitigung der Beeintrachtigung verlangen und 
auf Unterlassung klagen, wenn weitere Beeintrachtigungen zu be
sorgen sind. Erworben wird der Name durch Abstammung yom 
ehelichen Vater oder der unehelichen Mutter oder durch Heirat. 
Zur Namensanderung gehort Genehmigung des Regierungsprasidenten 
(in PreuBen). Der Vorname wird yom Vater kraft der elterlichen 
Gewalt bestimmt. 

Ais personliche Rechte sind noch zu nennen das U r he be r
und Erfinderrecht. Man unterscheidet: 
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1. Das literarische Urheberrecht an Werken der Literatur und 
der Tonkunst, geregelt dureh Urheberreehtgesetz vom 19. Juni 1901. 
Es gilt fUr Schriftwerke, Reden, Tonkunstwerke, Abbildungen, sofern 
sie nieht Kunstwerke sind. Gesehii tzt ist gewohnlieh der Verfasser; 
bei Sammelwerken der Herausgeber, bei Opern der Textdichter 
und der Komponist. Verboten ist der Naehdruek und die offent
liehe Auffiihrung sowie die Verarbeitung. Trotz der Ubertragung 
seines Rechts an einen Verleger verbleiben dem Urheber das Recht 
der Ubersetzung, der dramatisierenden Form und der Bearbeitung 
in andere Stimmlage. Der Schutz dauert 30 Jahre nach dem Tode 
des Verfassers und auBerdem 10 Jahre nach der ersten Veroffent
lichung fort, bei anonymen Werken 30 Jahre nach der ersten Ver
offentlichung; jedoch kann man den wahren Namen in die Ein
tragungsrolle des Stadtrats zu Leipzig eintragen lassen. Dadurch 
erlangt man den vollen Schutz. 

2. Das Kunstschutzurheberrecht an Werken der bildenden Kiinste 
und der Photographie gemaB dem Kunstschutzgesetz vom 9. Januar 
1907. Geschiitzt sind die Urheber von Werken der bildenden Kiinste 
einschlieBlich des Kunstgewerbes und der kiinstlerischen Bauwerke 
und der Photographie. Der Urheber hat die ausschlieBliche Be
fugnis, das Werk zu vervielfaltigen, gewerbsmaBig zu verbreiten, 
vorzufiihren, insbesondere auoh das Recht der Nachbildung und des 
Nachbauens von Bauwerken. Nicht unter Schutz gestellt ist die Ver
vieWiltigung von offentlichen Werken, die sich auf bleibenden offent
lichen Wegen oder Platzen befinden, durch malende, zeichnende 
Kunst oder durch Photographie. 

Bei Bildnissen ist die Verbreitung und Veroffentliehung auch 
dem Urheber nur mit Einwilligung des Abgebildeten gestattet. Hat 
sich der Abgebildete fUr die Abbildung entlohnen lassen, so gilt 
die Erlaubnis im Zweifel als erteilt. Der Schutz dauert bei Werken 
der bildenden Kiinste 30 Jahre nach dem Tode und an den Werken 
der Photographie 10 Jahre nach dem Erscheinen und auch ohne 
ein solches 10 Jahre nach dem Tode des Urhebers (vgl. S. 383). 

3. Das Musterurheberrecht an Geschmacksmustern Gesetz vom 
11. Januar 1876 und an Gebrauchsmustern Gesetz vom 1. Juni 1891. 

Ein besonderes Kapitel bildet der Schutz des Erfinder..; 
rechts. Beides, das Musterurheberrecht und das Erfinderrecht, ist 
in besonderen Abschnitten behandelt (vgl. S. 720 und S. 641). 

Gegen die Verletzung des Urheberrechtes und Erfinderrechtes 
sind Strafklagen und Zivilklagen gegeben. 

1m internationalen Verkehr schiitzt auch noch die Berner 
Konvention von 1886 mit Abanderung von 1896 und 1908 das 
literarische und das Kunstschutzurheberrecht und der Pariser 
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Unionsvertrag von 1883 mit Anderung von 1900 das gewerb
liche Eigentum, namlich Patente, Muster, Modelle und Waren
zeichen (vgl. die betr. Kapitel). 

Erstes Buch. 

Allgemeiner Tell. 
Personen. 

I. Natiirliche Personen. §§ 1-20. 

Die Rechtsfabigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung 
der Geburt. Rechtsfahigkeit ist die Fahigkeit, Trager von Rechten 
und PHichten zu sein. Rechtsfabig sind die einzelnen Menschen 
und die juristischen Personen. 1m Strafrecht ist der Mensch bereits 
vor der Geburt geschiitzt, und zwar das keimende Leben. Ver
brechen wider das keimende Leben werden gemaB § 218 StGB. be
straft. 1m Erbrecht ist der Mensch auch bereits vor der Geburt 
geschiitzt. § 1923 BGB. bestimmt: "Erbe kann nur werden, wer zur 
Zeit des Erbfalls lebt. Wer jedoch zu dieser Zeit noch nicht lebte, 
aber bereits erzeugt war, gilt als vor dem Erbfalle geboren." Be
wirkt ist die Vollendung der Geburt mit der Trennung vom Mutter
leibe. Das Kind muB noch nach der Trennung gelebt haben, um rechts
fahig zu sein. Infolgedessen erhiilt bei einer Totgeburt die Witwe 
nur einen geringen Erbteil, wahrend des Vaters Erbe mit dem 
Kindesteile an das Kind und dann an dessen Mutter faUt, wenn 
es lebend zur Welt gebracht ist. 

Die Volljahrigkeit tritt mit der Vollendung des 21. Lebens
jahres ein. Ein Minderjahriger, der das 18. Lebensjahr vollendet 
hat, kann durch BeschiuB des Vormundschaftsgerichts fUr volljahrig 
erkIart werden. Durch V olljahrigkeitserkIarung erlangt der Minder
jahrige die rechtliche Stellung eines Volljahrigen, nur bedarf er zur 
Heirat bis zum 21. Lebensjahre der elterlichen Einwilligung. Die 
Volljahrigkeitserklarung zwischen dem 18. und 21. Lebensjahre 
kann nur mit Einwilligung des Minderjahrigen erfolgen. Steht er 
unter elterlicher Gewalt, so ist auch die Einwilligung seines Gewalt
habers erforderlich, es sei denn, daB diesem weder die Sorge fUr 
die Person, noch die Sorge fUr das Vermogen des Kindes zusteht. 
Fiir eine minderjahrige Witwe ist die Einwilligung des Gewalthabers 
nicht erforderlich. Frauen sind bereits zur Ehe mit 16 Jahren miindig. 

Die Entmiindigung. Entmiindigt kann werden: 
a) Wer infolge von Geisteskrankheit oder von Geistesschwache seine 

Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag; 
b) wer durch Verschwendung sich und seine Familie der Gefahr 

des N otstandes aussetzt; 
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c) wer infolge von Trunksucht seine Angelegenheiten nicht zu be
sorgen vermag oder sich oder seine Familie der Gefahr des Not
standes aussetzt oder die Sicherheit anderer gefahrdet. 

Die Entmiindigung ist wieder aufzuheben, wenn der Grund 
der Entmiindigung fortfallt. 

Die Entmiindigung erfolgt durch BeschluB des zustandigen 
Amtsgerichts, wogegen es die Anfechtungsklage an das Land
gericht gibt (vgl. ZivilprozeB Seite 224). 

Der Wohnsitz. W ohnsitz ist der gewahlte dauernde Mittel
punkt des Lebens irgend jemandes. Begriindet wird er dadurch, 
daB man sich an einem Orte standig niederlaBt, aufgehoben wird er, 
wenn die Niederlassung mit dem Willen aufgehoben wird, sie auf
zugeben. Der Wohnsitz kann gleichzeitig an mehreren Orten be
stehen. Wer geschaftsunfahig oder in der Geschaftsfahigkeit be
schrankt ist, kann ohne den Willen seines gesetzlichen Vertreters 
einen W ohnsitz weder begriinden noch aufhebep.. Einen gesetz
lichen Wohnsitz haben Militarpersonen am Garnisonorte. Diese 
Vorschrift findet jedoch keine Anwendung auf Militarpersonen, die 
nur zur ErfiilIung der Wehrpflicht dienen, oder die nicht selbst
standig einen W ohnsitz begriinden konnen. 

Die Ehefrau teilt den Wohnsitz des Ehemannes. Sie teilt 
ihn nicht, wenn der Mann seinen Wohnsitz im Ausland an einem 
Orte begriindet, an den die Frau ihm nicht folgt und zu folgen 
nicht verpfiichtet ist. Ein eheliches Kind teilt den Wohnsitz des 
Vaters, ein uneheliches Kind den Wohnsitz der Mutter, ein an 
Kindesstatt angenommenes Kind den Wohnsitz des Annehmenden 
so lange, bis es ihn rechtsgiiltig aufhebt. 

Die Frauen sind heute den Mannern im Privatrecht grund
satzlich gleichgestellt, nur darf die Frau im Ehegiiterrecht iiber ihr 
eingebrachtes Gut nicht verfiigen, das der Verwaltung und Nutz
nieBung des Mannes untersteht. AIle Bekenntnisse sind in privat
rechtlicher und staatsbiirgerlicher Beziehung volIig gieichgestellt 
(Bundesgesetz vom 3. Juli 1869 iiber die Gleichberechtigung der 
Konfessionen ). 

In PreuBen ist fiir den Grundstiickserwerb auslandischer 
juristischer Personen konigliche Genehmigung notig. 

Die Rechtsfahigkeit endigt mit dem Tode des Menschen. 
1st jemand lange Zeit verschollen, und ist es wahrscheinlich, 
daB er gestorben ist, ohne daB es moglich ist, den volligen N ach
weis hierfiir zu fiihren, so hil£t die Todeserklarung durch gericht
liches Urteil. Die Verschollenheit an sich geniigt nicht zur Todes
erklarung. 
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Die Todeserkliirung ist zuli:issig, wenn seit 10 Jahren keine 
Nachricht von dem Leben des Verschollenen eingegangen ist. Sie 
darf nicht vor dem Schlusse des Jahres erfolgen, in welchem der 
Verschollene das 31. Lebensjahr vollendet haben wiirde. Ein Ver
schollener, der das 70. Lebensjahr vollendet haben wiirde, kann fiir 
tot erkliirt werden, wenn seit 5 Jahren keine Nachricht von seinem 
Leben eingegangen ist. Der Zeitraum von 10 oder 5 Jahren be
ginnt mit dem SchluB des letzten Jahres, in welchem der Ver
schollene den vorhandenen Nachrichten zufolge noch gelebt hat. 

Besondere Bestimmungen sind iiber die Kriegsverschollen
heit und Seeverschollenh6it sowie tiber die Lebensgefahr
verschollenheit in den §§ 15 bis 17 getroffen. 

a) Kriegsverschollenheit. Wer als AngehOriger einer bewaffneten 
Macht an einem Kriege teilgenommen hat, wahrend des Krieges 
vermiBt wurde und seitdem verschollen ist, kann fiir tot erklart 
werden, wenn seit FriedensschluB 3 Jahre verstrichen sind. Hat 
ein FriedensschluB nicht stattgefunden, so beginnt der dreijahrige 
Zeitraum mit dem Schlusse des Jahres, in welch em der Krieg be
endet worden ist. Ais AngehOriger einer bewaffneten Macht gilt 
auch derjenige, der sich in einem Amts- oder Dienstverhaltnis oder 
zum Zwecke freiwilliger Hilfeleistung bei der bewaffneten Macht 
befindet. 

Die Todeserklarung kann beantragt werden, wenn 1 Jahr lang 
keine Nachricht eingegangen iat. . 

Unter dem 18. April 1916 hat der Bundesrat mit Riicksicht 
auf die lange Dauer des gegenwartigen Krieges eine Verordnung 
tiber die Todeserklarung Kriegsverschollener erlassen, die zum Teil 
die bestehenden Vorschriften abandert. Dieselbe lautet: 

§ 1. 
Wer als Angehoriger der bewaffneten Macht des Deutschen Reichs oder 

eines mit ihm verbiindeten oder befreundeten Staates an dem gegenwartigen 
Kriege teilgenommen hat (§ 15 des Biirgerlichen Gesetzbuches) und wahrend 
des Krieges vermiBt worden ist, kann im Wege des Aufgebotsverfahrens fiir 
tot erklart werden, wenn von seinem Leben ein Jahr lang keine 
Nachricht eingegangen ist. 

Das gleiche gilt £iir Personen, die nicht zur bewaffneten Macht gehoren, 
wenn sie sieh bei ihr aufgehalten haben oder ihr gefolgt sind, oder wenn sie 
in die Gewalt des Feindes geraten sind. 

§ 2. 
Ais Zeitpunkt des Todes ist, sofern nicht die Ermittelungen ein 

anderes ergeben, der Zeitpunkt anzunehmen, in dem der Antrag auf Todes
erklarung zuliissig geworden ist. Wird der Verschollene seit einem beson
deren Kriegse"reignisse (einem Gefecht, einer Sprengung, einem Schiffs
unfall oder dergleichen), an dem er beteiligt war, vermiBt, so ist der Zeit
punkt des Ereignisses als Zeitpunkt des Todes anzunehmen, es sei denn, daB 
die Ermittlungen die Annahme rechtfertigen, der Verschollene habe das Er
eignis iiberlebt. 
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§ 3. 
Solange nicht Todeserkliirung erfolgt ist, wird das Fortleben des 

Verschollenen bis zu dem Zeitpunkt vermutet, der nach § 2 in Ermanga
lung eines anderen Ergebnisses der Ermittelungen als Zeitpunkt des Todes 
anzunehmen ist. 

§ 4. 
Fiir das Aufgebotsverfahren in den FiiJlen des § 1 geiten die Vor

schriften der ZivilprozeBordnung, soweit nicht im folgenden ein anderes be
stimmt ist. 

§ 5. 
Die Aufgebotsfrist mU.B mindestens einen Monat betragen. 

§ 6. 
Die Bekanntmachung des AufgebotB durch offentliche Blatter kann 

unterbleiben. 
Das Gericht kann anordnen, daB das Aufgebot auBer an die Gerichts

tafel in der Gemeinde, in der der Verschollene seinen letzten W ohnsitz ge
habt hat, an die fiir amtliche Bekanntmachungen bestimmte Stelle ange
heftet wird. 

Die Aufgebotsfrist beginnt mit der Anheftung des Aufgebots an die 
Gerichtstafel. 

§ 7. 
Die Vorschrift des § 972 Abs.1 Satz 2 der ZivilprozeBordnung findet 

keine Anwendung. 
§ 8. 

In dem Urteil ist der Zeitpunkt des Todes nach MaBgabe des § 2 
festzustellen. 

§ 9. 
Das Gericht kann das Verfahren auf die Dauer von Iangstens einem 

Jahre aussetzen, wenn eine weitere Nachricht nach den Umstanden des 
Falles, insbesondere nach der Entfernung des Ietzten bekannten AufenthaIts
ortes des Verschollenen, nicht ausgeschlossen erscheint. Gegen den BeschluB 
findet sofortige Beschwerde statt. Nach Ablauf der Frist ist das Verfahren 
von Amts wegen fortzusetzen. 

§ 10. 
Fiir die Anfech tung eines nach dieser Verordnung eriassenen Aus

BchiuBurteils gelten die Vorschriften der ZivilprozeBordnung. 
Erhebt der fiir tot Erkliirte die Anfechtungsklage, so ist die Klage nicht 

an die Fristen der §§ 958, 976 der ZivilprozeBordnung gebunden. 

§ 11. 
Hat der Verschollene die Todeserklarung iiberlebt, so kann er ihre 

Aufhebung bei dem Aufgebotsgerichte beantragen. 
Der Antrag kann schriftlich oder zu Protokoll des Gerichtsschreibers 

gestellt werden. Der Antrag solI eine Angabe der ihn begriindenden Tat
sachen und die Bezeichnung der Beweismittel enthalten. 

§ 12. 
Vor der Entscheidung ist der Staatsanwalt sowie derjenige zu hOren, 

der die Todeserklarung erwirkt hat. 

§ 13. 
Der § 968 der ZivilprozeBordnung gilt entsprechend. 
Ergeben sich Zweifel, ob der Antragsteller der fiir tot Erklarte ist, so 

iet der Antrag zuriickzuweisen und der Antragsteller auf den Weg der An
fechtungsklage zu verweieen. 
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§ 14. 

Die Entscheidung kann ohne miindliche Verhandlung ergehen. 
Sie erfolgt durch BeschluB. Gegen die Aufhebung der Todeserklarung findet 
kein Rechtsmittel statt; gegen die Zuriickweisung des Antrages steht dem 
Antragsteller die sofortige Beschwerde zu. 

§ 15. 
Der Antrag auf Aufhebung der Todeserklarung hat dieselben 

Wirkungen wie die Erhebung der Anfechtungsklage. 
1st die Todeserklarung durch Klage angefochten, so ist das Verfahren 

iiber die Anfechtungsklage bis zur Entscheidung iiber den Antrag auszusetzen. 
Wird die Todeserklarung aufgehoben, so wirkt der BeschluB fiir und 

gegen aUe. 
§ 16. 

In den Fallen des § 1 und des § 11 ist auch der Staatsanwalt antrags
berechtigt. 

§ 17. 

In einem Verfahren nach den Vorschriften dieser Verordnung geniigt 
zum Nachweis von Tatsachen, die bei dem Truppenteil des Verschollenen 
bekann~ sind, eine mit dem Dienstsiegel versehene schriftliche Erklarung 
des militarischen Disziplinarvorgesetzten. 

Soweit es sich urn Tatsachen handelt, die bei der obersten Militarver
waltungsbehorde bekannt sind, geniigt zum Nachweis die schriftliche, mit 
dem Dienstsiegel versehene Auskunft der Behorde. 

§ 18. 
Fiir das Verfahren nach den Vorschriften dieser Verordnung werden 

Gerichtsgebiihren nicht erhoben. 
Wird ein AusschluBurteil gemaB § 14 aufgehoben, so konnen die dem 

Antragsteller erwachsenen auBergerichtlichen Kosten (§ 91 der ZivilprozeB
ordnung) demjenigen auferlegt werden, der das AusschluBurteil erwirkt hat. 
Auch kann angeordnet werden, daB derjenige, der die Todeserkliirung erwirkt 
hat, die Kosten erstattet, die gemiiB § 971 der ZivilprozeBordnung dem Nach
laB des fUr tot Erklarten zur Last gefallen sind. 

§ 19. 
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkiindung in Kraft. 
Berlin, den 18. April 1916. 

Der Reicbskanzler. 
In Vertretung: Lisco. 

b) Seeverschollenheit. Wer bei einer Seefahrt sich auf einem 
wahrend der Fahrt untergegangenen Fahrzeuge befunden hat und 
seit dem Untergange des Fahrzeugs verschollen ist, kann fUr tot 
erklart werden, wenn seit dem Untergange 1 Jahr verstrichen ist. 

Vermutet wird der Untergang des Fahrzeugs, wenn es an dem 
Ort seiner Bestimmung nicht eingetroffen oder in Ermangelung 
eines festen Reiseziels nicht zuriickgekehrt ist, und wenn bei Fahrten 
innerhalb der Ostsee 1 Jahr, bei Fahrten in anderen europaischen 
Meeren mit EinschluB samtlicher Teile des MittelHindischen, Schwarzen 
und Asowschen Meeres 2 Jahre, bei Fahrten iiber auBereuropaische 
Meere 3 Jahre seit dem Antritt der Reise verstrichen sind. Sind 
Nachrichten iiber das Fahrzeug eingegangen, so iet der Ablauf des 
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ZeitrauIDs erforderlich, der verstrichen sein miiBte, wenn das Fahr
zeug von dem Orte abgegangen ware, an dem es sich den Nach
richten zufolge zuletzt befunden hat. Yom Tage des vermuteten 
Unterganges ab muB dann noch die 1 jahrige Frist laufen. 

c) Lebensgefahrverschollenbeit. Wer unter anderen Umstanden 
als durch Krieg oder Seefahrt in eine Lebensgefahr geraten und 
seitdem verschollen ist, kann fiir tot erklart werden, wenn seit 
dem Ereignisse, durch das die Lebensgefahr entstanden ist, 3 Jahre 
verstrichen sind. 

Solange nicht die Todeserklarung erfolgt ist, wird das Fort
leben des Verschollenen bis zu dem Zeitpunkt vermutet, der nach 
§ 18 als Zeitpunkt des Todes anzunehmen ist. Sind mehrere in 
einer gemeinsamen Gefahr umgekommen, so wird vermutet, daB 
sie gleichzeitig gestorben seien. 

Als Wirkungen der TodeserkIarungen ergibt sich folgendes (§ 18): 
Die Todeserklarung begriindet die Vermutung, daB der Verschollene 
in dem Zeitpunkt gestorben sei, der in dem die Todeserklarung 
aussprechenden Urteile festgestellt ist. 

Bei Riickkehr des fiir tot Erklarten hat er gegen diejenigen, 
die als seine Erben auftraten, eine Klage i.i.hnlich der Erbschafts
klage. 

Eine Ehe wird durch die Todeserklarung an sich nicht auf
gelost. Geht jedoch ein Ehegatte, nachdem der andere Ehegatte 
fiir tot erklart worden ist, eine neue Ehe ein, so ist die neue Ehe 
nicht deshalb nichtig, weil der fiir tot erkliirte Ehegatte noch lebt, 
es sei denn, daB beide Ehegatten bei der EheschlieBung wissen, 
daB er die Todeserklarung iiberlebt hat. Mit der SchlieBung der 
neuen Ehe wird die friihere Ehe aufgelost. Sie bleibt auch dann 
aufgelost, wenn die Todeserklarung infolge einer Anfechtungsklage 
aufgehoben wird (§ 1348). Jeder Ehegatte der neuen Ehe, aber 
nicht der Zuriickkehrende, kann, wenn der fiir tot erkllirte Ehe
gatte noch lebt, die neue Ehe anfechten, es sei denn, daB er bei 
der EheschlieBung von dessen Leben Kenntnis hatte. Die An
fechtung kann nur binnen 6 Monaten von dem Zeitpunkte an er
folgen, in dem der anfechtende Ehegatte erfahrt, daB der fiir tot 
erkliirte Ehegatte noch lebt. Sie ist ausgeschlossen, wenn der an
fechtungsberechtigte Ehegatte die Ehe bestiitigt, nachdem er yom 
Leben des fiir tot erkliirten Ehegatten Kenntnis erlangt hat, oder 
wenn die neue Ehe durch den Tod eines der Ehegatten aufgelost 
worden ist (§ 1350). 

Die Todeserklarung erfolgt im Aufgebotsverfahren durch 
Urteil des Amtsgerichts (vgl. ZPO. S.235). Zustandig fiir die Todes
erklarung ist das Gericht des letzten inlandischen Wohnsitzes des 
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Verschollenen. Antragsberechtigt ist der gesetzliche Vertreter des 
Verschollenen sowie jeder rechtlich Interessierte. 

Handlungsfahigkeit bedeutet die Fahigkeit, rechtlich wirksam 
handeln zu konnen. Man unterscheidet: Rechtsgeschafte, un
erlaubte Handlungen und Rechtshandlungen. Daraus ergibt 
sich die Geschaftsfahigkeit, die Bereicherungsfahigkeit, die Ver
pflichtungsfahigkeit und die Deliktsfii.higkeit. 
a) Die Geschaftsfahigkeit. Bis zum 7. Jahre ist man vollig 

geschaftsunfahig. Yom 7. Lebensjahre bis zur Volljahrigkeit ist 
man beschrankt geschaftsfahig. Mit der Volljahrigkeit wird man 
unbeschrankt geschaftsfahig. 

b) Die Deliktsfahigkeit. Bis zum 7. Lebensjahre ist man delikts
unfahig, haftet aber gegebenenfalls aus Grunden der Billigkeit 
auf Schadenersatz. Zwischen 7 und 18 Jahren haftet man zivil
rechtlich nur, wenn man die zur Erkenntnis der Verantwortlich
keit seiner Handlungsweise erforderliche Einsicht besessen hat. 
Mit 18 Jahren ist man voll deliktsfahig. 

Juristische Personen. §§ 21-89. 

Juristische Personen sind Rechtssubjekte, die nicht Menschen 
sind; sie sind Vereinigungen von Menschen. Sie konnen kaufen 
und verkaufen, Grundstiicke erwerben und Prozesse fiihren. Die 
juristische Person stellt eine selbstandige Personlichkeit dar, d. h. 
sie ist unabhangig von ihren Mitgliedem. Das BGB. kennt als 
juristische Person die Vereine, Stiftungen und Personen des 
offentlichen Rechts (z. B. den Fiskus). 1m Rahmen anderer 
Gesetze kommen noch andere juristische Personen vor, wie z. B. 
die Aktiengesellschaft des HGB., die Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaft. . 

Jede juristische Person muB, damit sie der Staat zulaBt, ge
wisse grundlegende Bedingungen erfiillen. Meistens ist es ihre 
Eintragung in ein gewohnlich vom Richter gefiihrtes Register. Hier
bei ist es Aufgabe des Registerbeamten, vor der Eintragung zu 
priifen, ob den gesetzlichen Bestimmungen geniigt ist. 

Die Vereine. §§ 21-79. 

Vereine sind Personenvereinigungen zur Erreichung eines be
stimmten Zweckes. Es gibt vier Arten von Vereinen, namlich 
Vereine mit idealen Zwecken, z. B. ein Sangerverein, Vereine 
mit wirtschaftlichen Zwecken, z. B. Einkaufsvereine, nicht 
rechtsfahige Vereine, z. B. studentische Verbindungen und die 
Auslandsvereine. 

6* 
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Jeder Verein muB eine Vereinssatzung und einen Vorstand 
haben; derselbe vertritt den Verein gerichtlich und auBergerichtlich. 
Hinsichtlich der Gescha.ftsfiihrung steht der Vorstand nach inn en 
wie ein Beauftragter da. Der Umfang der Vertretungsmacht des 
Vorstandes nach auBen kann durch Satzung mit Wirkung gegen 
Dritte eingeschrankt werden. Bei den eingetragenen Vereinen sind 
im Vereinsregister die Namen der Mitglieder des Vorstandes sowie 
etwaige Beschrankungen ihrer Vertretungsmacht und abweichende 
Vorschriften iiber die BeschluBfassung anzugeben. 

Die Bestellung des Vorstandes erfolgt durch BeschluB der 
Mitgliederversammlung. Jede BeschluBfassung erfolgt nach der 
Mehrheit der erschienenen Mitglieder, zu Satzungsanderungen ist 
eine Mehrheit von 3/4 der erschienenen Mitglieder notwendig. Rechts
fahigkeit kann dem Verein nur durch den Staat oder Bundesstaat 
gewahrt werden. Zur Anderung des Zweckes des Vereins ist die 
Zustimmung aller Mitglieder notwendig. Ein Mitglied ist nicht 
stimmberechtigt, wenn die BeschluBfassung ein RechtsgeschaIt oder 
einen Rechtsstreit mit ihm betrifIt. Die Berufung der Mitglieder
versammlung durch den Vorstand hat in den satzungsmaBigen 
Fallen zu erfolgen und wenn das Interesse des Vereins es erfordert, 
oder wenn in Ermangelung einer Bestimmung 1/10 der Mitglieder 
die Berufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Grunde 
verlangen. 

Die Mitgliedschaft ist nicht iibertragbar; zum Austritt sind 
die Mitglieder jederzeit berechtigt. 

Der Verein hort auf zu bestehen durch BeschluB der Mit
gliederversammlung mit 3/4 Mehrheit, durch Eintritt der Griinde, 
die in der Satzung vorgesehen sind, und aus Grunden des ofIent
lichen Vereinsrechts. Der Verein verliert seine Rechtsfahigkeit 
durch die ErofInung des Konkur.ses. Der Vorstand hat im FaIle 
der Dberschuldung die ErofInung des Konkurses zu beantragen; 
wird dies versaumt, so haften die Vorstandsmitglieder als Gesamt
schuldner. Auch durch Entziehung im Verwaltungsstreitverfahren 
kann er seine Rechtsfiihigkeit verlieren. 

Dber das Schicksal des Vereinsvermogens sind je nach den 
Satzungen und seinem wirtschaftlichen Zweck bestimmte Vorschriften 
getrofIen. 

Ein Verein mit idealen Zwecken erlangt Rechtsfahigkeit 
durch Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts, in 
dessen Bezirk der Verein seinen Sitz hat. Die Eintragung solI 
nur erfolgen, wenn die Zahl der Mitglieder mindestes 7 betragt. 
Die Satzung muB den Zweck, den Namen und den Sitz des Ver
eins enthalten und ergeben, daB der Verein eingetragen werden 
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solI. Bestimmungen iiber Ein- und Austritt der Mitglieder, iiber 
Beitrage, iiber die Bildung des Vorstandes und die Berufung der 
Mitgliederversammlung zu treffen. Anzumelden hat der Vorstand. 
Die Eintragung darf erst erfolgen, nachdem 6 W ochen verstrichen 
sind und Einspruch nicht erhoben odeI' etwa erhobener Einspruch 
endgiiltig aufgehoben ist. Die Einsicht in das Vereinsregister ist 
jedem gestattet. Sinkt die Mitgliederzahl unter 3 herab, so hat 
das Amtsgericht auf Antrag des Vorstandes oder sonst nach 3 Mo
naten von Amts wegen nach Anhorung des Vorstandes dem Verein 
die Rechtsfahigkeit zu entziehen. Der BeschluB ist dem Vereine 
zuzustellen; gegen den BeschluB findet sofortige Beschwerde statt. 

Studentische Korporationen konnen sich ebenfalls in das 
Vereinsregister eintragen lassen und werden dadurch zur juristischen 
Person. 

Die Vereine mit wirtschaftlichen Zwecken erlangen 
Rechtsfahigkeit durch staatliche Verleihung, die demjenigen Bundes
staate zusteht, in dessen Gebiet del' Verein seinen Sitz hat (Kon
zessionssystem ). 

Die auslandischen Vereine erlangen Rechtsfahigkeit durch 
BeschluB des Bundesrats. 1m A uslande rechtsfahige Vereine sollen 
im Inlande nur dann als rechtsfahig gelten, wenn die Rechtsfahig
keit vom Bundesrat anerkannt ist. 

Bei den nicht rechtsfahigen Vereinen haftet der Han
delnde personlich; handeln mehrere, so haften sie als Gesamt
schuldner. Nicht rechtsfahige Vereine konnen nicht klagen, konnen 
abel' verklagt werden. Etwaige eigene Forderungen konnen sie 
einem Mitgliede behufs Einklagung zedieren. 

Die Stiftungen. §§ 80-88. 

Die Stiftung ist eine Einrichtung zur dauel'llden Verwirklichung 
cines sozialen Zwecks. Unter Lebenden bedarf sie zur Erkennbar
keit des Stiftungswillens del' schriftlichen Form. Aber auch 
eine Verfiigung von Todes wegen in Form eines Testamentes oder 
Erbvertrages ist moglich. Bis zur Erteilung der Genehmigung ist 
der Stifter zum Widerrufe berechtigt, jedoch nicht der Erbe des 
Stifters, sob aId der Stifter das Gesuch bei der zustandigen Behorde 
eingereicht hat, sei es unmittelbar, sei es mittelbar durch Gericht 
oder Notar. Die Genehmigung erfolgt durch den Bundesstaat, in 
dessen Gebiet sie ihren Sitz haben solI en. Besteht die Stiftung in 
einer Verfiigung von Todes wegen, so hat das NachlaBgericht die 
Genehmigung einzuholen, sofel'll sie nicht yom Erben oder vom 
Testamentsvollstrecker nachgesucht wird. Der Stifter ist verpfiichtet, 
nach Genehmigung der Stiftung das in dem Stiftungsgesohafte zu-
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gesicherte Vermogen auf die Stiftung zu iibertragen. Die Ver
fMsulig einer Stiftung bestimmt sich in erster Linie nach dem 
Stiftungsgeschaft. Ist die Erfiillung des Stiftungszwecks unmoglich 
geworden oder gefahrdet sie das Gemeinwohl, so kann die zu
standige BehOrde der Stiftung eine andere Bestimmung geben oder 
sie aufheben. Bei der Umwandlung des Zweckes ist die Absicht 
des Stifters tunlichst zu beriicksichtigen, insbesondere dafiir Sorge 
zu tragen, daB die Ertrage des Stiftungsvermogens dem Personen
kreise im Sinne des Stifters moglichst erhalten bleiben, dem sie 
zustatten kommen sollten. 

Die jnristischen Personen des offentlichen Rechts. § 89. 

Vber die Rechtsverhaltnisse der juristischen Personen des 
offentlichen Rechts, z. B. des Fiskus, der Provinz, enthalt das BGB. 
nur wenige Bestimmungen. Fiir rein privatrechtliche Tatigkeiten 
wird gehaftet, falls es sich urn verfassungsmaBig berufene Vertreter 
handelt, und bei sonstigen Angestellten bei Bestellung von be
stimmten Verrichtungen. Bei offentlich-rechtlichem Handeln haftet 
nach dem BGB. nicht der Staat, sondern nur der Beamte. Nur 
fiir Grundbuchbeamte haftet der Staat, und fiir Reichsbeamte, so
weit sie nicht auf Gebiihren angewiesen sind, das Reich. 

Rechtsobjekte. 

Sachen. §§ 90 bis 103. 

Objekte des Rechtsverkehrs konnen sein: die Leistung seitens 
einer Person, die Rechte an der eigenen Person, z. B. Namen, 
Urheberrechte, Erfindungen, Rechte an Rechten, z. B. bei Niell
brauch und beim Pfandrecht an Rechten, und vor allen Sachen. 
Die Sachen bilden das Hauptobjekt des Rechtsverkehrs. 

1m Sinne des Gesetzes sind nur korperliche Gegenstande 
Sachen. Man unterscheidet bewegliche Sachen (Mobilien) und 
unbewegliche Sachen (Immobilien). 

Schiffe sind Mobilien, jedoch werden sie hinsichtlich der Ver
pfandung und der Zwangsvollstreckung den Immobilien gleich be
handelt. 

Man unterscheidet ferner vertretbare und verbrauchbare Sachen. 
Vertretbare Sachen sind bewegliche Sachen, die im Verkehr nach 
Zahl, Mall oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen. Verbrauch
bare Sachen sind bewegli~he Sachen, deren bestimmungsgemaller 
Gebrauch in dem Verbrauch oder in der VerauBerung besteht. 
Vertretbare Saohen sind oft verbrauchbar und umgekehrt. 
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Teilbar sind Sachen, die sich ohne Wertverminderung in 
gleichartige Teile zerlegen lassen. 

Bei den Sachen unterscheidet man: Bestandteile, Zubehor 
nnd Friichte. 

Bestandteile. Einfache Bestandteile sind solche Bestand
teile, die nicht wesentliche Bestandteile sind. Sie folgen der Rechts
lage der Gesamtsache. 

Wesentliche Bestandteile sind allgemein solche Teile einer 
Sache, die voneinander nicht getrennt werden konnen, ohne daB 
der eine oder andere zerstort oder in seinem Wesen verandert wird. 
Sie konnen daher nicht Gegenstand besonderer Rechte sein. 

Wesentliche Bestandteile eines Grundstiicks sind die mit dem 
Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebaude, 
sowie die Erzeugnisse des Grundstiicks, solange sie mit dem Boden 
zusammenhangen. Wesentliche Bestandteile eines Gebaudes sind 
die zur Herstellung des Gebaudes eingefiigten Sachen. Nicht als 
Bestandteile eines Grundstiicks gelten solche Sachen, die 

1. nur zu einem voriibergehenden Zwecke mit dem Grund und Boden 
verbunden sind; 

2. ein Gebaude oder anderes Werk, das in Ausiibung eines dinglichen 
Rechtes an einem fremden Grundstiicke von dem Berechtigten 
mit dem Grundstiicke verbunden ist (z. B. Gleise der Str£l,Benbahn); 

3. nur zu einem voriibergehenden Zwecke in ein Gebaude eingefiigte 
Sachen, z. B. Geruste, Wassermesser, Gasuhren. 

Hingegen gelten als Besti1lldteile eines Grundstiicks die
jenigen Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstiicke ver
bunden sind, z. B. Grunddienstbarkeiten. 

Wird eine Sache wesentlicher Bestandteil einer andern, so er
lOschen die an ihr bestehenden Sonderrechte. 

Das Zubehor. Zubehor sind bewegIiche Sachen, die ohne Be
standteile der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zwecke der 
Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu ihr in einem dieser 
Bestimmung entsprechenden raumlichen Verhaltnisse stehen. Das 
ZubehOr behalt im Gegensatz zum Bestandteil seine korperliche 
Selbstandigkeit. Die voriibergehende Trennung eines ZubehOrstiicks 
von der Hauptsache hebt die Zubehoreigenschaft nicht auf. 

Wichtig ist die Bestimmung des BGB. dariiber, welche Sache 
dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache zu dienen bestimmt 
ist, namlich bei einem Gebaude, das fur einen gewerblichen Betrieb 
dauernd eingerichtet ist, z. B. einer Fabrik, die zum Betriebe be
stimmten Maschinen, bei einem Landgute das zum Wirtschaftsbe
triebe bestimmte Gerat und Vieh, die landwirtschaftlichen Erzeug-
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nisse, soweit sie zur Fortsetzung der Wirtschaft in bestimmter Frist 
erforderlich sind. 

Friichte. Friichte sind der Ertrag eines Vermogensgegenstandes. 
Friichte einer Sache sind die Erzeugnisse der Sache, Friichte eines 
Rechts sind die Ertrage, die das Recht seiner Bestimmung gemaB 
gewahrt. 

Nutzungen sind nicht nur die Friichte, sondern die Vorteile, 
die der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewahrt. 

Rechtsgeschltfte. §§ 104 bis 185. 

Rechtsgeschaft ist eine Handlung, durch die der Handelnde 
seine Rechtsverh1iJtnisse nach seinem Willen ordnet. Man unter
scheidet die einseitigen Rech tsgeschafte, bei denen nur ein 
Teil handelnd auf tritt, und zwar empfangsbediirftige und streng 
einseitige und ferner die zweiseitigen Rechtsgeschafte. 

Jedes Rechtsgeschaft, das gegen ein gesetzliches Ver
bot verstoBt, ist nichtig, des'gleichen jedes Rechtsgeschaft, 
das gegen die guten Sitten verstoBt. Insbesondere ist das 
wucherische Geschiift nichtig. Dieses liegt vor, falls jemand unter 
Ausbeutung der Notlage, der Unerfahrenheit und des Leichtsinns 
eines andern sich oder einem Dritten Vermogensvorteile versprechen 
oder gewahren laBt, die den Wert der Leistung dergestalt iiber
steigen, daB den Umstanden nach die Vermogensvorteile in auf
falligem MiBverhaltnis zu der Leistung stehen (Wucherparagraph) . 

. Geschaftsfahigkeit. §§ 104 bis 115. 

Zur Klarung der Frage der Geschiiftsfiihigkeit ist festzustelIen, 
wer geschaftsunfahig und wer beschrankt geschaftsfahig ist. 

Geschaftsunfahig ist: 

a) Wer nicht das 7. Lebensjahr vollendet hat; 
b) wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschlieBenden 

Zustande krankhafter Storung der Geistestatigkeit befindet, so
fern nicht der Zustand seiner Natur nach ein voriibergehender ist; 

c) wer wegen Geisteskrankheit entmiindigt ist; 
d) wer im Zustande der BewuBtlosigkeit oder voriibergehender Sto

rung der Geistestatigkeit eine Willenserklarung abgibt. 

Die WiIlenserklarung Geschiiftsunfahiger sind daher nichtig, 
jedoch k0l!nen Geschaftsunfahige Besitz erwerben. 

Beschrankt geschaftsfahig sind die Minderjahrigen. Sie 
konnen jedoch GeschaJte abschlieBen, durch die sie lediglich einen 
rechtlichen Vorteil erlangen. Sie konnen sich auch durch Vertrage 
verpflichten, wenn sie vorher hierzu die Einwilligung des gesetz-
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lichen Vertreters erhalten. Ohne diese Einwilligung hangt die Wirk
samkeit von der nachtraglichen Genehmigung des gesetzlichen Ver
treters abo Der Gegner kann den Vertreter zur Erklarung iiber die 
Genehmigung auffordern. Erteilt der Vertreter binnen zwei Wochen 
nach Empfang der Aufforderung die Genehmigung nicht, so gilt sie 
als verweigert. Ferner hat der Gegner unter bestimmten Voraus
setzungen freies Widerrufsrecht auch gegeniiber dem Minderjahrigen. 

Erfiillt jedoch der Minderjahrige mit Mitteln einen Vertrag, 
die er zur Erfiillung oder zur freien Verfiigung vom Vertreter oder 
mit dessen Zustimmung von einem Dritten erhalt, so gilt der Ver
trag als von Anfang an wirksam. 

Der Minderjahrige ist mit 16 Jahren testierfahig, d. h. er 
besitzt die Fahigkeit, ein Testament wirksam errichten zu konnen. 

WiIlenserkIiirung. §§ 116 bis 144. 

Zur Giiltigkeit einer Willenserklarung gehoren der Wille und 
die Erklarung eines Geschaftsfahigen in iibereinstimmender Form. 
Nichtig ist eine Willenserklarung, die nicht ernstlich gemeint ist 
und in der Erwartung abgegeben wird, daB der Mangel der Ernst
lichkeit nicht verkannt werden wird (Scherz). Eine Schadensersatz
pflicht tritt in diesem FaIle nur dann ein, wenn der andere einen 
Schaden dadurch erleidet, daB er auf die Giiltigkeit des Vertrages 
vertraut (negatives Vertragsinteresse). 

Irrtum. Man unterscheidet Irrtum im Motiv (echter Irrtum) 
und Geschaftsirrtum. Der Irrtum im Motiv wird nur in ein
zelnen Fallen beriicksichtigt, namlich bei der arglistigen Tauschung, 
bei Anfechtung von letztwilligen Verfiigungen unter bestimmten 
Voraussetzungen (§ 2078), beim Vergleich (§ 779), bei Annahme einer 
Erbschaft (§ 1949). In den beiden letzten Fallen tritt die Nichtig
keit des Geschafts sofort ein. 

Der Geschaftsirrtum liegt vor, falls man bei der Abgabe 
einer Willenserkliirung iiber deren Inhalt im Irrtum war oder 
falls man eine Erklarung dieses Inhalts iiberhaupt nicht abgeben 
wollte und schlie Elich, wenn man sich iiber solche Eigenschaften 
der Person oder der Sache im Irrtum befand, die im Verkehr als 
wesentlich angesehen werden. 

Die Anfechtung muE unverziiglich nach Erlangung der Kennt
nis vom Anfechtungsgrunde durch Erklarung gegeniiber dem andern 
Teil miindlich oder schriftlich erfolgen. Nur der Erklarende kann 
anfechten. Auf ein Verschulden des Irrenden kommt es nicht an. 
Ausgeschlossen ist die Anfechtung, wenn seit Abgabe der Willens
erkIarung 30' Jahre verflossen sind. 
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Arglistische Tauschung. § 123 bestimmt: 
"Wer zur Abgabe einer Willenserklarung durch arglistige Tau

schung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, 
kann die Erklarung anfechten." 

Die Anfechtung kann nur binnen Jahresfrist nach der Ent
deckung der Tauschung durch den Berechtigten erfolgen. Aus
geschlossen ist die Anfechtung nach 30 J ahren seit Abgabe der 
Willenserklarung. Das Gesetz setzt also arglistige Tauschung und 
Drohung in diesem FaIle gleich. 

Das BGB. ist beziiglich der Rechtsgeschafte mit einigen 
Ausnahmen, in denen es der Schriftlichkeit bedarf, zur Formfrei
hei t zuriickgekehrt. Bei den Rechtsgeschaften des Sachen-, Fa
milien- und Erbrechts ist die Schriftlichkeit teilweise unter Be
obachtung bestimmter Formen jedoch vorgeschrieben. In solchen 
Fallen muB die Unterschrift eigenhandig erfolgen. Bei einem Ver
trage miissen beide Parteien auf derselben Urkunde unterzeichnen, 
es geniigt jedoch, daB jede Partei die Ausfertigung der andern 
unterzeichnet. 1m Zweifel geniigt bei Rechtsgeschaften die tele
graphische Ubermittelung und bei einem Vertrage Briefwechsel. 
N achtraglich kann dann eine ordnungsgemaBe Beurkundung erlangt 
werden. 

Beispiele fUr die Schriftlichkeit sind: die Quittung, die 
Biirgschaftserklarung, die Anweisung, das selbstgeschriebene Testa
ment usw. 

Die offentliche Beglaubigung der Unterschrift durch den 
zustandigen Gerichtsbeamten oder Notar ist bei ErkIarungen an eine 
Behorde, bei Anmeldungen zum Vereinsregister usw. vorgeschrieben. 

Bei Vertragen geniigt es, daB zunachst der Antrag und dann 
die Annahme beurkundet wird, z. B. bei einer GrundstiicksverauBe
rung. Bei dem gerichtlichen oder notariellen AbschluB kann sich 
jede Partei durch einen Stellvertreter vertreten lassen; die Testa
mentserrichtung, die EheschlieBung usw. bedarf jedoch die Vor
nahme der Beurkundung in Person. 

Die Zuziehung von Zeugen iet vielfach vorgeechrieben, z. B. 
bei der Testamenteerrichtung und der EheschlieBung. 

Der Handschlag an Eidesstatt ist angeordnet bei der Ver
pBichtung des Vormundes. 

Die Versicherung an Eidesstatt ist z. B. vorgeschrieben 
zur Erlangung einstweiliger Verfiigungen oder zur Erlangung des 
Erbscheins. 

1st eine bestimmte Form vorgeschrieben und wird sie nicht 
erfiilIt, so bewirkt die Verletzung die Nichtigkeit des ganzen 
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Geschafts. In einzelnen Fallen kann der Formmangel nachgeholt 
werden, z. B. bei der Biirgschaft, Schenkung usw. Formlose Grund
stiicksverauBerungen werden durch die nachfolgende Auflassung und 
Eintragung ins Grundbuch vollgiiltig. 

Schweigen als Genehmigung auszulegen, ist nicht allgemein 
zulassig, sondern nur fiir diejenigen FaIle, in denen nach Treu und 
Glauben ein Widerspruch hatte erfolgen miissen. Nur in einzelnen 
von dem BGB. ausdriicklich bestimmten Fallen gilt Schweigen als 
Genehmigung. Und zwar: 
a) eine Schenkung gilt als angenommen, wenn del' Beschenkt0 

binnen der vom Schenker zur Erklarung iiber die Annahme ge
setzten Frist schweigt; 

b) ein Kauf auf Probe gilt als gebilligt, falls die Ware dem Kau
fer auf Probe gegeben war und dieser sich binnen der ihm vom 
Verkaufer gesetzten Frist nicht erklart; 

c) erklart der VerauBerer eines Grundstiicks einem Hypotheken
glaubiger, daB der Kaufer die Hypothek personlich iibernommen 
habe, so gilt die Ubernahme als vom Glaubiger genehmigt, falls 
er nicht binnen 6 Monaten die Genehmigung dem VerauBerer 
gegeniiber verweigert. 

Fiir die Auslegung der Willenserklarungen sind die §§ 131 
und 157 fiir unser Rechtslebyn von ausschlaggebender Bedeutung. 
Dieselben lauten: 

§ 133. 
Der wirkliche Wille ist zu erforschen und nicht an 

dem buchstablichen Sinne des Ausdrucks zu haften. 

§ 157. 
Vertrage sind so auszulegen, wie Treu und Glauben 

mit Riicksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. 
Die Willenserklarung ist als ein Ganzes aufzufassen, und unter 

Beachtung des Zweckes dieses Ganzen ist unter Beriicksichtigung 
aller bei Abgabe der Erklarung erkennbaren Nebenumstande, auch 
etwa gepflogener Vorverhandlungen zu fragen, was der Erklarende 
mit dem Erklarten zum Ausdruck hat bringen wollen. Hierbei ist 
auch die Ortssitte und die Verkehrssitte zu beobachten. Auch aus 
Hingerer gleichfOrmiger Ubung im Geschaftsverkehr kann die Ge
schaftsabsicht entnommen werden. 

Durch § 157 bringt das BGB. zum Ausdruck, daB es eine 
schikanose Ausiibung von Rechten nicht duldet. Es ordnet fUr 
eine "Reihe von Fragen an, daB die Entscheidung nach billigem 
Ermessen oder unter Beriicksichtigung der Umstande des Einzel
falles zu treffen sind". Es verweist auf die Wahrung von Treu und 
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Glauben als auf einen allgemein zu beobachtenden Grundsatz bei 
Bewirkung jeder Leistung durch den Schuldner und bei der Aus
legung von Vertragen jeder Art. Es erhebt die ethischen Begriffe 
von "Treu und Glauben" zu Rechtsbegriffen. Die Verkehrssitte 
ist die aus der Erfahrung zu entnehmende, den Verkehr beherr
schende tatsachliche tJbung. 

Rechtsgeschiifie konnen f e hIe r h aft sein; sie konnen nichtig 
oder anfechtbar sein oder werden. Die Nichtigkeit tritt ein 
z. B. infoIge Geschaftsunfahigkeit, Formmangel und Unsittlichkeit. 
1st ein Teil eines Rechtsgeschaftes nichtig, so ist das ganze Rechts
geschaft nichtig, wenn nicht ausnahmsweise anzunehmen ist, daB 
es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein warde. Die 
Nichtigkeit kann durch erneute V ornahme des Rechtsgeschafts be
seitigt werden. 

Die Anfechtbarkeit eines Rechtsgeschaftes ist bei 1rrtum, un
richtiger tJbermittelung, arglistiger Tauschung und Drohung ge
geben. We1' die Anfechtbarkeit kannte oder kennen muBte, steht. 
dem gleich, der die Nichtigkeit kannte oder kennen muBte. Aus
geschlossen ist die Anfechtung nach erfoIgter Bestatigung des Rechts
geschafts durch den Anfechtungsberechtigten und durch Versaumung 
der gesetzlichen Anfechtungsfrist. 

Der Vertrag. §§ 145 bis 157. 

Der Vertrag ist ein zweiseitiges Rechtsgeschaft. Antrag und 
Annahme gehoren zu jedem Vertrage. Bindend ist der Antrag 
fiir den Antragenden, d. h. er kann ihn nach seinem Zugehen an 
den Gegner nicht mehr wide1'rufen, es sei denn, daB er die Ge
bundenheit ausgeschlossen hat (§ 145). 

Der Antrag erlischt; 
a) Unter Anwesenden und bei Verkehr mittels Fernsprechers, wenn 

er nicht sofort angenommen wird. 
b) Unter Abwesenden, wenn er nicht rechtzeitig angenommen wird, 

d. h. wenn der Gegner eine ihm gesetzte Antragsfrist nicht inne
halt, oder wenn die Antwort nicht bis zu dem Zeitpunkte ein
lauft, in dem sie unter regelmaBigen Umstanden vom Antragen
den erwartet werden darf. 1st jedoch in einer fiir den Antra
genden erkennbaren Weise die Antwort rechtzeitig abgeschickt 
und nur durch eine UnregelmaBigkeit in der Beforderung zu 
spat gekommen, so muB er die Verspatung dem Absender un
verziiglich anzeigen, widrigenfalls die Annahme als nicht ver
spatet gilt. 

Der Antrag erlischt selbstverstandlich, wenn eine ablehnende 
Antwort einlirifft. 
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Die Annahme ist wie der Antrag eine empfangsbediirftige 
Willenserklii.rung. Sie wird mit dem Zugehen an den Antragenden 
wirksam. Durch die bloBe Annahme kommt ausnahmsweise der 
Vertrag zustande, wenn die Verkehrssitte eine Mitteilung der An
nahme an den Antragenden nicht verlangt (z. B. Bestellung eines 
Rotelzimmers), oder wenn der Antragende auf solche eine Mit
teilung verzichtet hat. 

Durch den Tod oder Eintritt der Geschaftsunfii.higkeit des An
tragenden vor der Annahme wird das Zustandekommen des Ver
trages im Zweifel nicht gehindert. • 

Solange nicht die Parteien sich fiber aUe, selbst unwesentliche 
Punkte eines Vertrages geeinigt haben, iiber die nach der Erklii.rung 
auch nur einer Partei eine Vereinbarung getrofien werden solI, ist 
im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen. 1st eine Beurkundung 
des beabsichtigten Vertrages verabredet worden, so ist im Zweifel 
der Vertrag nicht geschlossen, bis die Beurkundung erfolgt ist. 

Raben sich die Parteien bei einem Vertrage, den sie als ge
schlossen ansehen, iiber einen Punkt in Wirklichkeit nicht geeinigt, 
iiber den eine Vereinbarung getrofien werden sonte, so ist das Ge
schii.ft und der Vertrag nichtig. N ur wenn anzunehmen iat, daB der 
Vertrag auch ohne eine Bestimmung iiber den fraglichen Punkt 
geschlossen sein wiirde, solI er ausnahmsweise giiltig sein. 

Das Wesen des Vertrages liegt in der Einigung. Obwohl der 
Vertrag eine Mehrheit von Willenserklii.rungen erfordert, so ist er 
doch ein einheitliches Rechtsgeschaft. Es entsteht ein einheitlicher 
Vertragswille. Ob jemand einen Vertrag eingehen will, ist regel
maBig seinem Belieben iiberlassen, insofern nicht yom Gesetz die 
Verpflichtung zur Eingehung bestimmter Vertrii.ge auferlegt wird. 
Die dem VertragsschluB vorausgehenden vorHiufigen Besprechungen 
sind ein rechtlich unverbindlicher Meinungsaustausch. 

Vorvertrag. Den sogenannten Vorvertrag hat das BGB. nicht 
besonders geregelt. Der Vorvertrag kann auch nur wirksam sein, 
wenn die Abmachungen so genau bestimmt sind, daB aIle Einzel
heiten des abzuschlieBenden Vertrages aus dem Vorvertrage voIl
kommen ersichtlich sind. Der wesentliche lnhalt eines Vorvertrages 
liegt in der Leistungsbereitschaft. 

Der Antragende ist an den Antrag, wie oben dargelegt, ge
bunden, wenn er sich nicht den Widerruf vorbehalten hat. 1m 
letzteren Fane dauert seine Gebundenheit hochstens so lange, bis 
der Widerruf tatsii.chlich rechtswirksam erfolgt. Der Antragende 
kann aber auch die Gebundenheit iiberhaupt ausschlieBen, indem 
er die Worte "ohne Verbindlichkeit", "freibleibend" oder dergl. zu-
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setzt. In strittigen Fallen trifft den Antragenden die Beweislast 
fUr den Vorbehalt des Widerrufs. 

Die Zusendung unbestellter Waren enthalt den Antrag 
zum AbschluB eines Kaufvertrages. Dadurch allein wird der Emp
fanger der Waren, solange ein Vertrag nicht zustande gekommen 
ist, • zu garnichts verpfiichtet. Der Empfanger hat gegeniiber der 
Sache keinerlei positive Verpflichtung, muB sich aber jeder Ver
fiigung ohne Willen des Absenders und jeder schadigenden Ein
wirkung auf die Sache enthalten. Seiner Herausgabepflicht geniigt 
er dadurch, daB er die Wegnahme geschehen laBt. Will sich der 
Empfanger der Sache des ihm iastigen Besitzes entledigen, so kann 
er den Eigentiimer zur Abholung autfordern und ihn mit ange
messener Frist in Annahmeverzug set zen. Gerat der Eigentiimer 
in Annahmeverzug, so kann der Empfanger die Ware hinterlegen, 
gegebenenfalls, wenn sie sich zur Hinterlegung nicht eignet, veI'
steigern lassen. 

Nicht gleichbedeutend mit dem Antrag durch Fernsprecher ist 
der Antrag durch Ferndrucker; letzterer ist ala Antrag unter 
Abwesenden aufzufassen. 

Die verspatete Annahme eines Antrages gilt als neuer 
Antrag. Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschran
kungen oder sonstigen Anderungen gilt als Ablehnung verbunden 
mit einem neuen Antrage. Die verspatete Annahme enthalt nur die 
Erklarung des Willens, den beantragt gewesenen Vertrag schlieBen 
zu wollen. Zur VertragsschlieBung gehort in diesem FaIle der neue 
Antrag nur, wenn der fruher Antragende diesen annimmt. 

Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch den 
Zuschlag zustande. Ein Gebot erlischt, wenn ein Dbergebot ah
gegeben oder die Versteigerung ohne Erteilung des Zuschlages bG
schloss en wird. Das Gebot des Bieters ist als Vertragsantrag, del' 
Zuschlag durch den Versteigerer als Annahmeerklarung aufzufassen, 
durch die der Vert rag zustande kommt. Das Ausgebot des Ver
steigerers hat lediglich die Bedeutung einer Aufforderung, Vertrags
antrage zu stellen. Da der Vertrag erst durch den Zuschlag zu
stande kommt, behalt der Versteigerer es in der Hand, den schlieB
lich gebotenen Preis anzunehmen oder abzulehnen, je nachdem 
dieser seinem Interesse entspricht oder nicht entspricht. Der Bietor 
ist als Antragender an sein Gebot so lange gebunden, bis ein nbeI'· 
gebot erfolgt. 

Bedingung. Zeitbestimmung. §§ 158 bis 163. 

Aus Obigem geht bereits hervor, welche Wichtigkeit Be
dingungen und die Zeitbestimmung bei Vertragen besitzen. 
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Das BGB. unterscheidet zwischen aufschiebenden und auflosen
den Bedingungen. Eine Reihe von Rechtsgeschli.ften konnen nur 
"unbedingt" vollzogen werden, z. B. die Eheschlie.Bung, die Mah
nung, die Kiindigung, die Anfechtung, die Auflassung usw. Mit Ein
tritt der Bedingung tritt die bedingte Wirkung ein. 

§ 158 lautet: 
"Wird ein Rechtsgeschaft unter einer aufschiebenden Be

dingung vorgenommen, so tritt die von der Bedingung abh.ii.ngig 
gemachte Wirkung mit dem Eintritte der Bedingung ein." Weiter 
hei.Bt es: 

"Wird ein Rechtsgesch.ii.ft unter einer auflosenden Bedingung 
aufgenommen, so endigt mit dem Eintritte der Bedingung die Wir
kung des Rechtsgeschii,ftesj mit diesem Zeitpunkte tritt der friihere 
Rechtszustand wieder ein." 

Die Beifiigung eines Termins zu einem Rechtsgeschaft kann 
die Bedeutung einer Befristung oder Betagung haben. 1m ersten 
FaIle tritt das Recht mit dem Eintritt des Termins erst in Wirk
samkeit (z. B. beim Mietsvertrag)j im zweiten FaIle wird die Fallig
keit bis zum Eintritt des Termins ausgeschlossen. An sich ist aber 
das Gesch.ii.ft bereits getatigt. 

Vertretung - Vollmacht. §§ 169 bis 181. 

Stellvertretung ist das rechtsgeschaftliche Handeln fiir einen 
andern. Nicht jedes Geschaft ist vertretungsmoglich, z. B. die Ehe
schlieBung und die Testamentserrichtung. Vberall, wo das Gesetz 
nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt, ist die Stellvertretung 
jedoch moglich. Man unterscheidet die gesetzliche Stellver
tretung und die durch Rechtsgeschaft erteilte Stellver
tretung, die sogenannte Vollmacht. Erstere liegt vor, z. B. beim 
Vormund und Vater. Bei der Vollmacht unterscheidet man zwi
schen unmittelbarer und mittelbarer Stellvertretung. Bei der un
mittelbaren Stellvertretung handelt der Vertreter in fremden Namen 
fiir fremde Rechnung, bei der mittelbaren Stellvertretung handelt 
er dagegen in eigenem N amen fiir fremde Rechnung. 

Hat im FaIle einer Vollmacht der Vertreter nach bestimmten 
Weisungen des Vollmachtgebers gehandelt, so kann sich dieser in 
Ansehung solcher Umstande, die er selbst kannte, nicht auf die 
Unkenntnis des Vertreters berufen. 1m allgemeinen wirkt eine 
Willenserklarung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Ver
tretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, unmittelbar fiir 
und gegen den Vertretenen. Es macht keinen Unterschied, ob die 
Erklarung ausdriicklich im Namen des Vertretenen erfolgt, oder ob 
die Umstande ergeben, daB sie in dessen Namen erfolgen sollen. 
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Von der Vollmacht ist 
Vollmacht 

der Auf trag streng zu unterscheiden. 

ist ein AuBenverhaltnis, 
gibt ein Recht, 
hat Sinn nur bei Rechtsgeschaf-

ten, 
hat Sinn nur bei unmittelbarer 

Vertretung, 
kommt ohne Annahme zustande. 

Auftrag 
ist ein Innenverhaltnis, 
gibt eine Pflicht, 
hat Sinn auch bei tatsachlichen 

Geschaften, 
hat Sinn auch bei mittelbarer Ver-

tretung, 
kommt mit Annahme zustande, 

ist also ein Vertrag. 
Die Vollmacht wird erteilt durch Erklarung gegeniiber dem zu 

Bevollmachtigenden oder dem Dritten, demgegeniiber die Vertretung 
stattfinden solI. Ihr Umfang ist regelmaBig durch RechtsgeschiHt 
festgelegt. 

Ausnahmen gelten nur fUr die Falle der Vollmacht, in denen 
ihr Urn fang yom Gesetze festgelegt ist, wie z. B. des Vollmachts
verhaltnisses des Handelsverkehrs fUr Prokuristen, Generalbevoll
machtigte u. dgl. 

Erloschen der Vollmacht. Die Vollmacht erlischt nach dem 
Rechtsverhaltnisse, das ihrer Verteilung zugrunde liegt, z. B. durch 
Riicknahme des Auftrages, Auflosung einer Gesellschaft oder mit 
dem Widerru£, sofern dieser nicht flir das betreffende Rechts
geschaft ausgeschlossen ist. 

Wird die Vollmacht kraft Auf trag oder kraft eines Gesell
schaftsverhaltnisses erteilt, so gilt sie gegeniiber dem Bevollmach
tigten bis zu dessen Kennen oder Kennenmiissen von ihrem Er
loschen als fortbestehend. W ird die V ollmacht durch Erklarung 
gegeniiber einem Dritten erteilt, so bleibt sie diesem gegeniiber in 
Kraft, bis ihm das Erloschen von dem Vollmachtgeber angezeigt 
wird. Der besonderen Mitteilung einer Bevollmachtigung durch den 
Vollmachtgeber steht es gleich, wenn dieser dem Vertreter eine 
Vollmachtsurkunde ausgehandigt hat und der Vertreter sie dem 
Dritten vorlegt. Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis die Voll
machtsurkunde dem V ollmachtge ber zuriickgegeben oder fiir kraft
los erklart wird. Der Bevollmachtigte hat nach dem Erloschen der 
Vollmacht dem Vollmachtgeber die Vollmachtsurkunde zuriickzu
geben. Der Vollmachtsgeber kann die Vollmachtsurkunde durch 
eine offentliche Bekanntmachung fiir kraftlos erklaren. Die ZPO. 
gibt hierfiir genaue Vorschriften. Mit dem Ablauf eines Monats 
nach der letzten Einriickung in die offentlichen Blatter wird die 
Kraftloserklarung wirksam. 

SchlieBt jemand ohne Vertretungsmacht einen Vertrag ab, so 
hangt seine Wirksamkeit von der Genehmigung des Vertretenen 
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abo Die Genehmigung kann nur bis zum Ablaufe von 2 Woehen 
naeh dem Empfange der Aufforderung erklart werden; wird sie 
nieht erkliirt, so gilt sie als verweigert. Bis zur Genehmigung des 
Vertrages ist der andere Teil zum Widerrufe bereehtigt, es sei denn, 
daB er den Mangel der Vertretungsmacht bei dem Abschlusse des 
Vertrages gekannt hat. Wer als Vertreter einen Vertrag geschlossen 
hat, ist, sofern er nicht seine Vertretungsmaeht nach weist, dem 
andern Teil nach dessen Wahl zur Erfullung oder zum Schadens
ersatze verpflichtet, wenn der Vertretene die Genehmigung des Ver
trages verweigert. Bei einem einseitlgen Reehtsgeschaft ist Ver
tretung ohne Vertretungsmaeht unzulassig. 

Einwilligung. - Genehmignng. § 182-185. 

Die Zustimmung zerfallt in Einwilligung und Genehmigung. 
Einwilligung ist die vorhergehende, Genehmigung die naeh
tragliche Zustimmung. Zustimmung sowie deren Verweigerung er
folgen formlos durch Erklarung gegenuber einem der betreffenden 
Teile. Die Ein willigung ist mangels anderer Vereinbarung bis zur 
Vornahme des Rechtsgeschiifts widerruflich und wirkt auf den Zeit
punkt der Vornahme des Rechtsgeschafts zuruck. Die Verfugung 
eines Nichtberechtigten uber einen Gegenstand ist wirksam, wenn 
sie mit Einwilligung des Bereehtigten erfolgt. 

Fristen. - Termine. §§ 186-193. 

Frist ist ein abgegrenzter Zeitraum, Termin ist ein Zeitpunkt. 
Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit dem Ablaufe des 
letzten Tages der Frist. Eine Frist, die naeh W oehen oder naeh 
einem mehrere Monate umfassenden Zeitraum bestimmt ist, endigt 
gewohnlieh mit dem Ablaufe desjenigen Tages der letzten Woehe 
oder des letzten Monats, del' dureh seine Benennung odeI' seine 
Zahl dem Tage entsprieht, in den das Ereignis odeI' del' Zeitpunkt 
fiillt. Del' erste Tag zahlt aueh hier nieht mit. Fehlt bei einer naeh 
Monaten bestimmten Frist in dem letzten Monate der fUr ihren Ab
lauf maBgebende Tag, so endigt die Frist mit dem Ablaufe des 
letzten Tages dieses Monats. 1m FaIle der VerIangerung einer FriRt 
wird die neue Frist von dem Ablaufe der vorigen Frist an be
reehnet. 

Unter einem halben Jahre wird eine Frist von 6 Monaten, 
unter einem Vierteljahre eine Frist von 3 Mona ten, unter einem 
halben Monat eine Frist von 15 Tagen verstanden. Der Monat 
wird zu 30, das Jahr zu 365 Tagen gereehnet. Fallt ein dureh 
eine Frist bestimmter Tag odeI' der letzte Tag der Frist auf einen 
Sonntag oder einen am Erkliirungs- oder Leistungsorte staatlieh 
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anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle des Sonn
tags oder des Feiertags d~r nachstfolgende Werktag. 

Es ist den Parteien vorbehalten, abweichende Vereinbarungen 
zu tre:tIen. 

Die Verjli.hrung. §§ 194-225. 

Das Recht, von einem andern ein Tun oder ein UnterlasE'en 
zu verlangen, unterliegt der Verjahrung. Sie beginnt mit der Ent
stehung des Anspruchs. Die regelmaBige Verjahrungsfrist betragt 
30 Jahre. In 2 J ahren verjahren die Anspriiche der Kaufleute, 
Fabrikanten, Handwerker und derjenigen, die ein Kunstgewerbe 
betreiben, fiir Lieferung von Waren, Ausfiihrung von Arbeiten und 
Besorgung fremder Geschafte mit EinschluB der Ausiagen, es sei 
denn, daB die Leistung Iiir den Gewerbebetrieb des Schuldners er
folgt; ferner derjenigen, die bewegliche Sachen gewerbsmaBig ver
mieten wegen des Mietzinses; derjenigen, die im Privatdienste 
stehen, wegen des Gehalts, Lohnes und anderer Dienstbeziige; 
ferner der gewerblichen Arbeiter, der Arzte, Rechtsanwalte usw. 

In 4 J ahren verjahren die Anspriiche auf Riickstande von 
Zinsen und die Anspriiche auf Riickstande von Renten, Ruhe
gehalten, Besoldungen und allen andern regelmaBig wiederkehrenden 
Leistungen. 

Wird aus irgendeinem Rechtsgrunde die Verjahrung gehemmt, 
so wird der Zeitraum, wahrend dessen die Verjahrung gehemmt ist, 
in die Verjahrungsfrist nicht mit eingerechnet. 

Hemmungsgriinde sind u. a. die aufschiebenden Einreden, h6here 
Gewalt und Stillstand der Rechtspflege. Die Verjahrung von An
spriichen zwischen Ehegatten ist gehemmt, solange die Ehe besteht. 
Das gleiche von Anspriichen zwischen Eltern und Kindem wahrend 
der Minderjahrigkeit der Kinder, und von Anspriichen zwischen dem 
Vormund und dem Miindel wahrend der Dauer des Vormundschafts
verhaltnisses. 

Die Unterbrechung der Verjahrung besteht darin, daB die 
bis zur Unterbrechung verstrichene Zeit nicht in Betracht kommt; 
eine neue Verjahrung kann erst nach der Beendigung der Unter
brechung beginnen. 

Unterbrechungsgriinde sind: 
1. Anerkennung der Schuld durch den Verpflichteten gegeniiber dem 

Berechtigten durch Abschlags- oder Zinszahlung, Sicherheitsleistung 
oder in anderer Weise; . 

2. Klageerhebung auf Befriedigung oder Feststellung, Erteilung der 
Vollstreckungskla.usel oder Erlassung des Vollstreckungsurteils. 
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Der Klageerhebung stehen gleich: 

1. die Zustellung eines Zahlungsbefehls im Mahnverfahren; 
2. die Anmeldung des Anspruchs im Konkurse; 
3. die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im Prozesse; 
4. die Streitverkiindung in einem Prozesse, von dessen Ausgange der 

Anspruch abhangt; 
5. die Vornahme einer Vollstreckungshandlung und, soweit die Zwangs

vollstreckung den Gerichten oder andern Behorden zugewiesen ist, 
die Stellung des Antrags auf Zwangsvollstreckung; 

6. beim Kauf unterbricht auch der Antrag auf Sicherung des Be
weises. 

Die Unterbrechung dauert fort: 

1. bei der Klageerhebung, bis der ProzeB rechtskraftig entschieden 
oder anderweit erledigt ist. 

Erhebt der Berechtigte binnen 6 Monaten beim zustandigen 
Gericht von neuem Klage, so gilt die Verjahrung als durch die 
Erhebung der ersten Klage unterbrochen. 

2. beim Zahlungsbefehl; 
3. bei der Anmeldung im Konkurse, bis der Konkurs beendigt ist; 
4. bei der Aufrechnung im ProzeB oder bei der Streitverkiindung, 

bis der ProzeB rechtskrii.ftig entschieden oder anderweitig er
ledigt ist; 

5. bei der Vornahme einer Vollstreckungshandlung. 

Unverjiihrbar sind Anspriiche: 
1. aus einem familienrechtlichen Verhii.ltnis, soweit sie auf die Her

stellung des dem Familienverhii.ltnisse entsprechenden Zustandes 
fiir die Zukunft gerichtet sind; 

2. aus Grundstiicksrechten, die in das Grundbuch eingetragen sind; 
3. auf Berichtigung des Grundbuchs und aus Nachbarrechten; 
4. auf Aufhebung der Gemeinschaft (§ 758). 

Die Verjahrung wird nur beriicksichtigt, wenn der Ver
pfiichtete sich auf sie beruft. Nach der Vollendung der Verjii.hrung 
ist der Verpflichtete berechtigt, die Leistung zu verweigern. Das 
zur Befriedigung eines verjii.hrten Anspruchs Geleistete kann nicht 
zuriickgefordert werden. N ebenleistungen verjii.hren mit dem 
Hauptanspruch, auch wenn die fiir sie laufende eigene Verjii.hrung 
noch nicht vollendet ist. 

Die Verjii.hrung kann durch Rechtsgeschii.ft weder ausgeschlossen 
noch erschwert werden, hingegen ist Erleichterung der Verjii.hrung, 
insbesondere Abkiirzung der Verjii.hrungsfrist zulii.ssig. 
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Ausiibung der Rechte, Selbstverteidigung, Selbsthilfe. §§ 226-231. 

Im allgemeinen darf jeder sein Recht frei ausiiben. Jedoch 
ist die Ausiibung eines Rechtes unzulassig, wenn sie nur den Zweck 
haben kann, einem anderen Schaden zuzufiigen (Schikaneverbot). 

Notwehr. Notwehr ist diejenige Verteidigung, die erforderlich 
ist, um einen gegenwartigen rechtswidrigen Angriff von sich oder 
einem andern abzuwenden. Eine durch Notwehr gebotene Hand
lung ist nicht widerrechtlich. Objektive Widerrechtlichkeit ist aus
reichend, z. B. auch der Angriff eines Geisteskranken. Gegen einen 
Tierangriff gibt es keine Notwehr, sondern nur Notstand, es sei 
denn, daB jemand das Tier zum Angriff benutzt. Dann ist Not
wehr gegeniiber dem Hetzenden gegeben. Die Bestimmungen des 
§ 227 BGB. decken sich mit den Bestimmungen des § 53 StGB. 

Derselbe lautet: 
nEine etrafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn die Handlung durch 

Notwehr geboten war. 
Die ttberschreitung der Notwehr ist nicht strafbar, wenn der Tater in 

tJberstiirzung, Furcht oder Schrecken iiber die Grenzen der Verteidigung 
hinausgegangen ist." 

Notstand. Notstand besteht in der Beschadigung oder Zer
storung einer fremden Sache, um eine durch sie drohende Ge£ahr 
von sich oder einem andern abzuwenden. Wer zu diesem Zwecke 
eine fremde Sache beschadigt oder zerstort, handelt nicht wider
rechtlich, wenn die Beschadigung oder die Zerstorung zur Abwen
dung der Gefahr erforderlich ist und der Schaden nicht auBer Ver
haltnis zu der Gefahr steht. Hat der Handelnde die Gefahr ver
schuldet, so ist er zum Schadensersatze verpflichtet (§ 228). 

Nothilfe. Nothilfe besteht in der Einwirkung jemands auf eine 
fremde, nicht gefahrdrohende Sache. V oraussetzung ist, daB die Ein
wirkung zur Abwendung einer gegenwartigen Gefahr notwendig und 
der drohende Schaden gegeniiber dem aus der Einwirkung dem 
Eigentiimer entstehenden Schaden unverhaltnismaBig groB ist. (Bei
spiel: Bei einer Feuersbrunst schlagt jemand die Nachbartiir ein, 
um sich zu retten.) Der Eigentiimer kann Ersatz von dem Ein
greifenden verlangen. 

Zur Klarung der Rechte und Folgen aus dem Notstande sind 
auBer § 228 der § 904 BGB. und § 54 StGB. heranzuziehen. 

§ 904: 
"Der Eigentiimer einer Sache iet nicht berechtigt, die Einwirkung eines 

andern auf die Sache zu verbieten, wenn die Einwirkung zur Abwendung 
einer gegenwartigen Gefahr notwendig und der drohende Schaden gegeniiber 
dem aus der Einwirkung dem Eigentiimer entstehenden Schaden unverhaltnis
ma.Big groB ist. Der Eigentiimer kann Ersatz des ihm entstehenden Schadenll 
verlangen. " 
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§ 54 StGB.: 
Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn die Handlung 

auBer" dem Falle der Notwehr in einem unverschuldeten, auf andere Weise 
nicht zu beseitigenden Notstande zur Rettung aus einer gegenwiirtigen Ge
fahr fUr Leib oder Leben des Tiiters oder eines Angehorigen begangen 
worden ist. U 

Selbsthilfe. Sie besteht darin, daB jemand zum Zwecke der 
Selbsthilfe: 

1. eine Sache wegnimmt, zerstort oder beschadigt; 
2. einen Verpflichteten festnimmt, der der Flucht verdachtigt ist; 
3. den Widerstand des Verpflichteten beseitigt gegen eine Handlung, 

die dieser zu dulden verpflichtet ist. 

Die Selbsthilfe darf nicht weitergehen, als. zur Abwendung der 
Gefahr erforderlich ist. Voraussetzung ist, daB obrigkeitliche Hilfe 
nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne sofortiges Eingreifen die 
Gefahr besteht, daB die Verwirklichung des Einspruchs vereitelt oder 
wesentlich erschwert werde. Die gerichtliche Entscheidung ist als
bald herbeizufiihren. 1m Falle der Wegnahme von Sachen ist, falls 
nicht Zwangsvollstreckung erwirkt wird, der dingliche Arrest zu be
antragen. 1m FaIle der Festnahme des Verpflichteten ist, sofern er 
nicht wieder in Freiheit gesetzt wird, der personliche Sicherheits
arrest bei dem zustandigen Amtsgerichte zu beantragen. Der Ver
pflichtete ist unverziiglich dem Gerichte vorzufiihren. Wird der 
Arrestantrag verzogert oder abgelehnt, so hat die Riickgabe der 
weggenommenen Sachen und die Freilassung des Festgenommenen 
unverziiglich zu erfolgen. Die Selbsthilfe an sich verpftichtet also 
nicht zum Schadensersatz, da sie nicht widerrechtlich ist. Wer je
doch zur Selbsthilfe greift, weil er die Voraussetzungen irrtiimlich 
fiir gegebene halt, ist stets zum Schadensersatze gegeniiber dem 
anderen Teile verpftichtet. Es sei iibrigens bemerkt, daB nach 
Art. 89 EG. nur die Pfandung von Sachen zulassig ist. 

Sicherheitsleistung. §§ 232-240. 

Die Sicherheitsleistung ist ein Mittel zur Sicherung der Rechte 
einer Partei. Der Anspruch auf Sicherheitsleistung wird durch Gesetz, 
besonderen Vertrag oder durch richterliche Verfiigung erworben. 

Sicherheit kann geleistet werden: 

1. durch Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren. 
Mit Wertpapieren kann Sicherheit bis zu 3/4 des Kurswertes ge
leistet werden. Der zu Sichernde erwirbt ein gesetzliches Pfand
recht an den hinterlegten Sachen; 

2. dureh Verpfandung von Forderungen, die in das 
Reichs- oder Staatsschuldbuch eines Bundesstaates eingetragen 
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sind, und die ohne wei teres zu verwirklichen sind, in Rohe von 3/( 
des Kurswertes; 

3. durch Verpfandung beweglicher Bachen in Hohe von 
Il/s des Schatzungswertes. Sachen, deren Verderb zu besorgen oder 
deren Aufbewahrung mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist, 
konnen zuriickgewiesen werden. 

4. durch Bestellung von Hypotheken sowie durch Ver
pfandung von Forderungen, fUr die eine Hypothek an in
landischen Grundstiicken besteht, oder durch Verpfandung von 
Grundschulden oder Rentenschulden an inlandischen Grundstiicken, 
Bofern diese am Ort der Sicherheitsleistung als miindelsicher gelten; 

5. durch Stellung eines tauglichen Biirgen, d. h. eines 
solchen, der ein der Hohe der Sicherheitsleistung angemessenes 
Vermogen besitzt, seinen allgemeinen Gerichtsstand im Inlande hat 
und auf die Einrede der Vorausklage verzichtet. 

Wird die geleistete Sicherheit ohne Verschulden des Berech
tigten unzureichend, so ist sie zu erganzen oder anderweitige Sicher
beit zu leisten. 

Zweites Buch. 

Das Recht der Schuldverhaltnisse. 
Inhalt der SchuJdverhiiItnisse. 

Veq,flichtung zur Leistung. §§ 241-292. 

Das Recht der Schuldverhaltnisse wird im zweiten Buch 
des BGB. in 7 Abschnitte geteilt: 

1. Abschnitt: Inhalt der Schuldverhaltnisse. 
2. " Schuldverhaltnisse aus Vertragen. 
3. " Erloschen der Schuldverhaltnisse. 
4. " Ubertragung der Forderung. 
5. " Schuldiibernahme. 
6. " Mehrheit von Schuldnern und Glaubigern. 
7. " Einzelne Schuldverhaltnisse. 

Ein Schuld ver hal tnis ist ein Rechtsverhaltnis, kraft dessen 
der Glaubiger berechtigt ist, von dem Schuldner eine Leistung zu 
fordern: Obligation. 

Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen. 
Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu 

bewirken, wie Treu und Glauben mit Riicksicht auf die 
Verkehrssitte es erfordern. 

Zu Teilleistungen ist der Schuldner im allgemeinen nicht 
berechtigt. Hiervon gibt es Ausnahmen. So ist der Inhaber 
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eines Wechsels verpflichtet, Teilzahlungen anzunehmen; auch 
durch Au fre c h n u ng kann eine Teilbefriedigung erzwungen werden. 
Auch ein Dritter kann die Leistung bewirken, falls der Schuldner 
nicht in Person zu leisten hat. Betreibt der Glaubiger die Zwangs
vollstreckung in einem dem Schuldner gehorenden Geg~nstand, so 
ist jeder, der Gefahr Hi-uft, durch die Zwangsvollstreckung ein Recht 
an dem Gegenstand zu verlieren, berechtigt, den Glaubiger zu be
friedigen. Das gleiche Recht steht dem Besitzer einer Sache zu. 
Die Befriedigung kann auch durch Hinterlegung oder Aufrechnung 
erfolgen. Soweit ein Dritter den Glaubiger befriedigt, geht die 
Forderung auf ihn liber. Der Vbergang kann nicht zum Nachteile 
des Glaubigers geltend gemacht werden. 

§ 243 bestimmt: 
"Wer eine nur der Gattung naoh bestimmte Saohe Bchuldet, hat eine 

Sache von mittlerer Art und Giite zu leisten." 

Das Recht der Auswahl aus der Gattung hat gewohnlich der 
Schuldner. 

Hat der Schuldner das zur Leistung einer solchen Sache seiner
seits Erforderliche getan, so beschrankt sich das Schuldverhaltnis 
auf diese· Sache. 

AuBer der Gattungsschuld gibt es die sogenannte Spezies
schuld, d. h. die Schuldung eines bestimmten Gegenstandes, und 
die Geldschuld. 

1st eine Schuld nach Gesetz oder Rechtsgeschaft zu verzinsen, 
so sind 4 v. H. fUr das Jahr zu entrichten, sofern nicht ein anderes 
bestimmt ist. 1st ein hoherer Zinssatz als 6 v. H. fUr das Jahr ver
einbart, so kann der Schuldner nach dem Ablaufe von 6 Monaten 
das Kapital unter Einhaltung einer Klindigungsfrist von 6 Monaten 
kiindigen. Das Klindigungsrecht kann nicht durch Vertrag aus
geschlossen oder beschrankt werden. Diese Vorschriften gelten nicht 
fUr Schuldverschreibungen auf den Inhaber. 

Zins ist die fortlaufende Verglitung, die ein Schuldner fUr d,ie 
N utzung vertretbarer Sachen zu leisten hat. 

Der gesetzliche ZinsfuB betragt nach obigem 4 v. H. Das 
Hauptbeispiel fUr gesetzliche Zinsen sind die Verzugszinsen. Bei 
beiderseitigen Handelsgeschaften betragt der gesetzliche Zinsfull 5 
und in Wechselsachen 6 v. H. 

Zinsen von Zinsen darf man sich erst versprechen lassen, 
sobald jene fallig geworden sind, auf keinen Fall vorher; denn 
eine im voraus getroffene Vereinbarung, d all fallige 
Zinsen wieder Zinsen tragen solI en, ist nichtig. Ausge
nommen hiervon sind: 
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1. Sparkassen, Kreditanstalten und Inhaber von Bank
geschii.ften; sie konnen im voraus vereinbaren, daB nicht erhobene 
Zinsen von Einlagen als neue verzinsliche Einlagen gelten soIl en. 

2. Kreditanstalten, die berechtigt sind, fiir den Betrag der 
von ihnen gewahrten Darlehen verzinsliche Schuldverschreibungen 
auf den Inhaber auszugeben, konnen sich bei solchen Darlehen die 
Vel'zinsung riickstandiger Zinsen im voraus versprechen lassen. 

3. Das Kontokorrent. Steht jemand mit einem Kaufmann 
derart in Geschaftsverbindung, daB die aus der Verbindung ent
springenden beiderseitigen Anspriiche und Leistungen nebst Zinsen 
in Rechnung gestellt und in regelmaBigen Zeitabschnitten durch 
Verrechnung und Feststellung des fiir den einen oder anderen Teil 
sich ergebenden Dberschusses ausgegeben werden - laufende Rech
nung, Kontokorrent -, so kann derjenige, dem bei dem Rech
nungsabschluB ein DberschuB gebiihrt, von dem Tage des Ab
Ilchlusses an Zinsen vom Dberschusse, den sog. Saldo verlangen, 
auch soweit in der Rechnung Zinsen enthalten sind (HGB. § 355). 

Das BGB. gestattet das Zinsnehmen in jeder Hohe bis zur 
Grenze, bei del' del' Begriff des Wuchers eintreten wiirde. 

Die Schadensersatzpflicht. Schaden ist die Verschlechterung 
der Vermogenslage oder der sonstigen Rechtsgiiter einer Person. 

Schadenersatzp£lichtig wird man dem Eigentiimer: 
1. Ohne Verschulden 

a) durch Vertrag: z. B. Versicherung gegen Feuersgefahr; 
b) durch Gesetz: z. B. die Haftung des Halters von Tieren. 

2. Wegen Versch uldens 
a) vertraglich; 
b) auBervertraglich. 

Die Haftung fiir Verschulden bildet die Regel im heutigen 
Recht. 

Verschulden ist die WillensauBerung, die die Rechte anderer 
verletzt. Man unterscheidet: 

1. Den Vorsatz (Dolus); er ist der rechtsverletzende Wille, der 
auf die Vornahme einer Handlung gerichtet ist; 

2. die gewohnliche Fahrlassigkeit: Fahrlassig handelt, wer 
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt auBer acht Hi-Bt; 

3. die grobe Fahrlassigkeit; sie ist eine besonders schwere Nicht
achtung del' Verkehrasorgfalt; 

4. die culpa in concreto: Sie liegt vor, wenn man die Sorgfalt 
verletzt, die man in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt 
(diligentia quam auis). 
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Beirn vel'tl'aglichen Vel'schulden hat del' Schuldnel', sofern nicht 
ein andel'es bestirnrnt ist, Vol'satz und jede Fahrlassigkeit zu 
vertreten. Vertragliche Abiinderungen dieser Haftung sind statt
haft; jedoch kann die Haftung wegen Vorsatzes nicht irn voraus 
erlassen werden. 

Fiir gewisse Hilfspersonen haftet del' Schuldner. Er ha.t 
ein Verschulden seines gesetzlichen Vertret ers und der 
Person, deren er sich zur Erfiillung einer Verbindlichkeit 
bedient, in gleichern Umfange zu vertreten, wie eigenes 
Verschulden (§ 278). Nur die Haftung wegen Vorsatz (dolus) des 
Angestellten odeI' gesetzlichen Vertreters kann irn voraus ausge
schlossen werden. 

Erganzend ist del' § 831 BGB. heranzuziehen: 
"Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatze des 

Schadens verpflichtet, den der andere in Ausfiihrung der Verrichtung einem 
Dritten widerrechtlich zufiigt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Ge
schaftsherr bei del' Auswahl del' bestellten Personen und, sofern er Vorrich
tungen und Geriitschaften zu beschaffen oder die Ausfiihrung der Verrichtung 
zu leiten hat, Lei der Beschaffung oder der Leitung die im Verkehr erforder
liche Sorgfalt beobachtet, odeI' wenn del' Schaden auch bei Anwendung diesel' 
Sorgfalt entstanden sein wiirde. Die gleiche Vel'antwortung trifft denjenigen, 
der fiir den Geschiiftsherrn die Besorgung eines der im Abs. 1 Satz 2 bezeich
Daten Geschiifte durch Vert rag iibernimmt." 

Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit haben zu vertreten: 
1. del' Schuldner wahrend des Verzugs des Glaubigers; 
2. del' Schenker; 
:;. del' Verleiher; 
·1. der Geschaftsfiihrer ohne Auf trag behufs Abwendung einer dern 

Geschaftshel'I'll drohenden dringenden Gefahr; 
['. del' Finder. 

Fiir Sorgfal t wi e bei eigenen Sachen haften: 
1. der unentgeltliche Verwahrer; 
2. del' Gesellschafter; 
:1. die Ehegatten zueinander; 
4. del' elterliche Gewalthaber, abel' nicht del' Vorrnund; 
5. del' Vorerbe irn Verhaltnis zurn Nacherben. 

Dber das angegebene MaE hinaus haften: 
1. bis zur hCiheren Gewal t 

11) die Gastwirte, 
b) die Eisenbahnen, 
c) die Reichspost bei Beschadigung von Sachen odeI' Vel'letzung 

von Personen; 
2. fiir Zufall 

a) del' Schuldner wahrend des eigenen Verzuges, es sei denn, 
daB der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten ware, 
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b) der Geschaftsfiihrer bei einer Geschii.ftsfiihrung wider Willen 
des Gesehaftsherrn. 

Bei auBervertragliehem Versehulden ist zum Sehaden
ersatz verpfiichtet, wer vorsatzlich oder fahrlassig widerrechtlich 
fremde Rechtsgiiter verletzt. 

Der Umfang der Schadensersatzpflicht. Unmittelbarer und 
mittelbarer Schaden sind zu ersetzen. Wer zum Schadensersatz 
verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der be
stehen wiirde, wenn der zum Ersatze verpflichtende Um
stand nicht eingetreten ware. 

Geldentschadigung ist gestattet oder geboten: 

1. Ist bei Verletzung einer Person oder Beschadigung eint'r 
Sac he Schadensersatz zu leisten, so kann der Glaubiger statt der 
Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. 

2. Der Glaubiger kann dem Ersatzpfiichtigen zur Wiederher
stellung eine angemessene Frist mit der Erklarung bestimmen, 
daB er die HersteHung nach dem Ablauf der Frist ablehne. Nach 
dem Ablaufe der Frist kann der Glaubiger den Ersatz in Geld 
verlangen. 

3. Soweit die Herstellung nicht moglich oder zur Entschadi
gung des Glaubigers nieht geniigend ist, hat der Ersatzpfliehtige 
den Glaubiger in Geld zu entschadigen. 

4. Wenn nur mit unverhaltnismaBigen Aufwendungen die Her
steHung moglieh ist. 

5. Wegen eines Sehadens, der nieht Vermogenssehaden ist, kann 
Entsehadigung in Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten 
Fallen gefordert werden, namlieh bei Korperverletzungen, Freiheits
beraubung. und auBereheliehen Beisehlaf mittels MiBbrauchs oder 
zwischen Verlobten. 

Der zu ersetzende Schaden umfaBt den entstandenen Scha
den und den entgangenen Gewinn. 

Ais entgangen gilt der Gewinn, der nach dem gewohnlichen 
Laufe der Dinge oder nach den besonderen Umstanden, insbeson
dere nach den getrofienen Anstalten und Vorfiihrungen, mit Wahr
scheinlichkeit erwartet werden konnte. Hat der Geschadigte aus 
der schadigenden Handlung zugleich Nutzen, so mindert sich der 
Schaden urn den Betrag des Nutzens (z. B. Rente aus einer Unfall
versicherung). Hat bei der Entstehung des Schadens ein Ver
sehulden des Besehadigten mitgewirkt, so hangt die Verpfiich
tung zum Ersatze sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes 
von den Umstanden, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden 
vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teile verursacht 



DaB Biirgerliche Gesetzbuch. 107 

worden ist (§ 254). Es kommt also darauf an, wer den Schaden 
verursacht hat, nicht wessen Verschulden groBer ist. Die obigen 
Bestimmungen gelten auch, wenn sich das Verschulden des Be
schiidigten darauf beschrankt, daB er unterlassen hat, den Schuldner 
auf die Gefahr eines ungewohnlich hohen Schadens auf
merksam zu machen, die der Schuldner weder kannte noch kennen 
muBte; oder wenn der Geschiidigte unterlassen hat, den Schaden 
abzuwenden oder zu mindern. 

Sind beide Teile an der Entstehung des Schadens beteiligt, 
so ist eine Teilung des Schadens gestattet. Wer fUr den Ver
lust einer Sache oder eines Rechtes Schadensersatz zu leisten hat, 
ist zum Ersatze nur gegen Abtretung der Anspriiche verpflichtet, 
die dem Ersatzberechtigten auf Grund des Eigentums an der Sache 
oder auf Grund des Rechtes gegen Dritte zustehen. 

Das ZuriickbehaItungsrecht. Dieses ist gegeben: 
a) Falls der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhiiltnis, auf 

dem seine Verpflichtung beruht, einen falligen Anspruch gegen 
den Glaubiger hat. Voraussetzung ist also einmal, daB Anspruch 
und Gegenanspruch ein und demselben rechtlichen Verhaltnis 
entspringen, und zweitens, daB der Gegenanspruch fallig ist; 

b) falls jemand zur Herausgabe eines Gegenstandes verpflichtet ist, 
wenn ihm ein fii.lliger Anspruch wegen Verwendungen auf den 
Gegenstand oder wegen eines ihm durch diesen verursachten 
Schadens zusteht, es sei denn, daB er den Gegenstand durch 
eine vorsatzlich begangene unerlaubte Handlung erlangt hat. 

Das Zuriickbehaltungsrecht besteht in dem Recht, die ge
schuldete Leistung zu verweigern, bis die gebiihrende Gegenleistung 
bewirkt wird: 
a) durch Sicherheitsleistung kann der Glaubiger die Ausiibung des 

Zuriickbehaltungsrechtes abwenden; 
b) gegeniiber der Klage des Glaubigers hat die Geltendmachung 

des Zuriickbehaltungsrechts nur die Wirkung, daB der Schuldner 
zur Leistung Zug um Zug, d. h. gegen Empfang der ihm ge
biihrenden Leistung zu verurteilen ist. Der Glaubiger wird also 
nicht mit der Klage abgewiesen; 

c) die Verjahrung wird durch die Einrede des Zuriickbehaltungs
rechts nicht gehemmt. 

Das Zuriickbehaltungsrecht gewahrleistet nur die Sicherung, 
das Pfandrecht· die Befriedigung des Glaubigers. 

Gegenstande, die durch vorsatzlich unerlaubte Handlungen er
langt sind, die Vollmachtsurkunde und ein gemietetes Grundstiick 
darfen nicht zuriickbehalten werden. 
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Der Ersatz von Aufwendungen. Wer zum Ersatze von Auf
wendungen verpfiichtet ist, hat den aufgewendeten Betrag oder, 
wenn andere Gegenstande als Geld aufgewendet worden sind, den 
a1s Ersatz ihres Wertes zu zahlenden Betrag von der Zeit der Auf
wendung an zu verzinsen. Wer Ersatz fiir Aufwendungen ver
langen kann, die er flir einen bestimmten Zweck macht, kann, 
wenn er hierflir eine Verbindlichkeit eingeht, Befreiung von der 
Verbindlichkeit verlangen. 

Rechllullgslegullg. Wer liber eine mit Einnahmen oder Aus
gaben verbundene Verwaltung Rechenschaft abzulegen hat, hat eine 
die geordnete Zusammenstellung der Einnahmen oder der Ausgaben 
enthaltende Rechnung mitzuteilen und, soweit Belege erteilt zu 
werden pfiegen, Belege vorzulegen, z. B. der Vormund. Besteht 
Grund zu der Annahme, daB die Angaben der Rechnung liber die 
Einnahmen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht worden 
sind, so hat der Verpflichtete auf Verlangen den Offenbarungs
eid zu leisten, dahingehend, daB er nach bestem Wissen die Ein
nahmen so vollstandig angegeben habe, als er dazu imstande sei. 
In Angelegenheiten von geringerer Bedeutung besteht eine Ver
pfiichtung zur Leistung des Offenbarungseides nicht. 

Die Auskullftserteilullg. Sind z. B. bei einer Erbschaft eine 
Reihe von Gegenstanden herauszugeben oder ist liber dieselben 
Auskunft zu erteilen, so ist dem Berechtigten ein Verzeichni s 
des Bestandes vorzulegen. Besteht Grund zu der Annahme, daB 
das Verzeichnis nicht mit der erforderlichen Sorgfalt aufgestellt 
worden ist, so hat der Verpflichtete auf Verlangen den Offenbarungs
eid dahin zu leisten, daB er nach bestem Wissen den Bestand so 
vollstandig angegeben habe, als er dazu imstande sei. 

Der Offenbarullgseid. 1st derselbe nicht vor dem ProzeBgericht 
zu leisten, so ist das Amtsgericht desjenigen Ortes zustandig, an 
welchem die Verpflichtung zur Rechnungslegung oder zur Vorlegung 
des Verzeichnisses zu erflillen ist. Der Eid kann aber auch vor 
dem Amtsgerichte des Wohnsitzes oder des Aufenthaltsortes ge
leistet werden. 

Durch ein Rechtsgeschiift kommt gewohnlich ein Schuldver
hiiltnis zustande. Dieses Rechtsgeschaft, ein Vertrag, ist ein 
zweiseitiges. 

Einseitige Schuldversprechen geniigen in wenigen Fallen: 

a) bei Rechtsgeschaften von Todes wegen, 
b) bei der Stiftung, Auslobung, Ausstellung einer Schuldverschrei

bung auf den Inhaber und bei einem Angebot. 
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Auslobung ist die in offentlicher Bekanntmachung erfolgte 
Aussetzung einer Belohnung fur die Vornahme einer Handlung, 
insbesondere fUr die Herbeifiihrung eines Erfolgs. 

Leistungsort (Erflillungsort) (vgl. Erfullungsort beim Handels
kauf S. 575). Er wird bestimmt: 

a) Durch Rechtsgeschaft; 
b) durch Gesetz; 
c) durch die U mstande; 
d) am Wohnsitz des Schuldners zur Zeit der Entstehung des Schuld

verhaltnisses. 

Geldschuld ist Bringsch uld, d. h. das Geld hat der Schuldner 
im Zweifel auf seine Gefahr und seine Kosten dem Glaubiger an 
dessen jetzigen Wohnsitz oder gewerblichen Niederlassungsort zu 
iibermitteln. Erhohen sich durch Anderung des Wohnsitzes nach 
der Entstehung des Schuldverhaltnisses die Kosten fiir die trber
mittelung, so hat der Glaubiger die Mehrkosten, gegebenenfalls auch 
die Gefahr zu tragen. 1nhaber- und Orderpapiere miissen dem 
Schuldner an seinem Wohnsitze vorgelegt werden; sie sind also 
lIolsch ulden. 

Der Erfiillungsort ist deshalb bedeutsam, weil der Schuldner 
die Gefahr der Leistung tragt, bis sie den Erfiillungsort erreicht 
hat; auch kann er am Gerichtsstande des Erfiillungsorts verklagt 
werden. 

Zeit der Leistung. Fiir sie sind diejenigen Bestimmungen maB
gebend, die durch daB Rechtsgeschaft oder durch das Gesetz ge
geben sind. 1st keine Zeit vereinbart, so kann der Glaubiger die 
Leistung sofort verlangen, der Schuldner sie sofort bewirken. 1st 
eine Zeit bestimmt, so ist im Zweifel anzunehmen, daB der Gliiu
biger die Leistung nicht vor dieser Zeit verlangen, der Schuldner 
sie aber vorher bewirken kann. 

Der Verzug. Beziiglich des Verzuges beim Handelskauf vgl. 
S. 575 ff.. Hier sollen nur diejenigen Bestimmungen besprochen 
werden, die den Bestimmungen liber den Verzug im Handelskauf 
nicht unterliegen, so vor aHem die Bestimmunien liber die Geld
schuld. 

Verzug des Schuldners. Voraussetzung fiir den Verzug des 
Schuldners ist Nichtleistung einer falligen Schuld trotz Mahnung 
durch den Glaubiger. Der Mahnung steht die Erhebung der Klage 
auf Leistung sowie die Zustellung eines Zahlungsbefehls im Mahn
verfahren gleich. 1st fiir die Leistung eine Zeit nach dem Kalender 
bestimmt, so kommt der Schuldner ohne Mahnung in Verzug, wenn 
er nicht zu der angegebenen Zeit leistet; dies gilt auch flir die 
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Kiindigungsfrist. Der Schuldner kommt nicht in Verzug, so lange 
die Leistung infolge eines Umstandes unterbleibt, den er nicht zu 
vertreten hat; er hat aber dann seine Schuldlosigkeit zu beweisen. 

Der Schuldner hat dem Glaubiger den durch Verzug ent
stehenden Schaden zu ersetzen. Hat die Leistung infolge des 
Verzuges fiir den Glaubiger kein Interesse, so kann dieser unter 
Ablehnung der Leistung Schadensersatz wegen Nichterfiillung ver
langen. Jede Fahrlassigkeit hat der Schuldner wahrend des Ver
zuges zu vertreten. Er ist auch fiir die wahrend des Verzuges 
durch Zufall eintretende Unmoglichkeit der Leistung verant
wortlich, es sei denn, daB der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung 
eingetreten sein wiirde. 

Eine Geldschuld ist wahrend des Verzuges mit 4 v. H. fUr das 
Jahr zu verzinsen, falls nicht aus anderen Griinden hohere Zinsen 
verlangt werden konnen. Die Geltendmachung eines weiteren Scha
dens ist nicht ausgeschlossen. 

Der Verzug hort auf bei Angebot der voUen Leistung nebst den 
Verzugsanspriichen oder bei erfolgter Stundung durch den Glaubiger. 

Verzug des GIaubigers. §§ 293-304. 

Voraussetzung fiir den Verzug des Glaubigers ist, daB der Glau
biger die ihm angebotene Leistung nicht annimmt. Die Leistung 
muB dem Glaubiger, so wie sie zu bewirken ist, tatsachlich ange
boten werden. Ein wortliches Angebot geniigt, wenn der Glaubiger 
dem Schuldner erklart hat, daB er die Leistung nicht annehmen 
werde, oder wenn zur Bewirkung der Leistung eine Handlung des 
Glaubigers erforderlich ist, insbesondere, wenn er die geschuldete 
Sache abzuholen hat. Dem Angebote der Leistung steht die Auf
forderung an den Glaubiger gleich, die erforderliche Handlung vor
zunehmen. 

Der Glaubiger kommt nicht in Verzug, wenn er beweist, daB 
der Schuldner zur Leistung nicht imstande war. 

1st der Schuldner nur gegen eine Leistung des Glaubigers zu 
leisten verpfiichtet, so kommt der Glaubiger in Verzug, wenn er 
zwar die angebotene Leistung anzunehmen bereit ist, die verlangte 
Gegenleistung aber nicht anbietet. 1st die Leistungszeit nicht be
stimmt oder ist der Schuldner berechtigt, vor der bestimmten Zeit 
zu leisten, so kommt der Glaubiger nicht dadurch in Verzug, daB 
er voriibergehend an der Annahme der angebotenen Leistung ver
hindert ist, es sei denn, daB der Schuldner ihm die Leistung eine 
angemessene Zeit vorher angekiindigt hat. 

Der Schuldner hat wahrend des Verzuges des Glaubigers nur 
Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit zu vertreten. Bei Gattungsschul-
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den geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den Glaubiger uber, 
in dem er. dadurch in Verzug kommt, daB er die angebotene Sache 
nicht annimmt. Hat der Schuldner die Nutzungen eines Gegen
standes herauszugeben oder zu ersetzen, so beschrankt sich seine 
Verpfiichtung wahrend des Verzuges des Glaubigers auf die N utzungen, 
die er zieht. 

Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten 
sind im Verzugsfalle hinterlegbar, andere bewegliche Sachen ver
steigerbar. 

Der Schuldner kann im Falle des Verzuges des Glaubigers von 
ihm Ersatz der Mehraufwendungen verlangen, die er fur das erfolg
lose Angebot sowie fur die Aufbewahrung und Erhaltung des ge
schuldeten Gegenstandes machen muBte. 

Der Verzug hOrt auf: Bei Annahme der Sache und bei einer 
Einigung der Parteien des lnhalts, daB der Schuldner die Sache 
weiter behalten solI. 

Unmoglichkeit der Leistung. §§ 305-308 und §§ 275-283. 

Wer bei VertragsschluB die Unmoglichkeit der Leistung kannte 
oder kennen muBte, hat dem Gegner das negative Vertrags
interesse zu ersetzen. 1m FaIle teil weiser U nmoglichkeit 
kann der Glaubiger unter Ablehnung des noch moglichen Teils der 
Leistung Schadensersatz wegen Nichterfiillung der ganzen Verbind
iichkeit verlangen, wenn die teilweise Erfullung fUr ihn kein In
teresse hat. Ohne Riicksicht auf die Unmoglichkeit kann der Glau
biger Schadensersatz wegen Nichterfullung verlangen, wenn 
er dem rechtskraftig verurteilten Schuldner vergebens eine Frist 
zur Leistung unter Androhung der Annahmeverweigerung gesetzt 
hat. Nach Ablauf der Frist ist der Anspruch auf Erfiillung 
ausgeschlossen. Die Schadensersatzpfiicht tritt nicht ein, wenn die 
Leistung wegen eines Umstandes unmoglich wird, den der Schuldner 
nicht zu vertreten hat. 

Bei gegenseitigen Vertragen erlischt nicht nur die Ver
pfiichtung zur unmoglichen Leistung, sondern auch die Verpfiich
tung zur Gegenleistung, falls sie von keiner Partei zu vertreten ist. 
Beide Teile werden frei. 1st die Leistung teilweise unmoglich, so 
mindert sich die Gegenleistung nach den Grundsatzen der Min
derungsklage beim Kaufe. 

1st bei gegenseitigen Vertragen die unmogliche Leistung VOID 

Glaubiger zu vertreten, so wird der Schuldner von seiner Leistung 
frei, behalt seinen Anspruch auf die Gegenleistung, hat sich aber 
anrechnen zu lassen, was er erspart oder anderwarts erworben oder 
zu erwerben boswillig unterlassen hat. - 1st die Unmoglichkeit 
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der Leistung yom Schuldner zu vertreten, so hat der Gliiubiger 
folgende Rechte: 

a) Er kann seine Gegenleistung machen und Schadensersatz wegen 
Nichterfiillung ford ern; 

b) er kann vOpl Vertrage zuriicktreten. 

Bei teilweiser Unmoglichkeit ist der Glaubiger, wenn er 
an der teilweisen Erfiillung des Vertrages kein Interesse hat, be
rechtigt, Schadensersatz wegen Nichterfiillung der ganzen Verbind
lichkeit zu verlangen oder yom ganzen Vertrage zuriickzutreten. 

Erfolgt der Riicktritt wegen eines Umstandes, den der andere 
Teil nicht zu vertreten hat, so haftet dieser nur nach den V or
schriften iiber die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung. 

Schuldverhaltnisse aus Vertragen. Begriindung und Inhalt des 
Vertrages. §§ 305-319. 

Ein Vertrag, durch den jemand s e i n kiinftiges Vermogen ganz 
oder teilweise zu iibertragen oder mit einem NieBbrauch ganz zu 
belasten sich verpflichtet, ist nichtig. Eine VerauBerung oder Be
lastung des gegenwartigen Vermogens bedarf der gerichtlichen oder 
notariellen Beurkundung. Ein Vertrag iiber den NachlaB eines 
noch lebenden Dritten ist nichtig. Jedoch kann unter kiinftigen 
gesetzlichen Erben tiber den gesetzlichen Erbteil oder den Pflicht
teil eines von ihnen ein Vertrag geschlossen werden; er bedarf der 
gerichtlichen oder notariellen Beurkundung. 

VerauBerungsgeschafte iiber Grundstiicke bediirfen ebenfalls der 
gerichtlichen oder notariellen Beurkundung. Zur dinglichen Belastung 
eines Grundstiickes ist Einigung und Eintragung erforderlich. 

Wird einem der VertragschlieBenden die Bestimmung der Leistung 
iiberlassen, so ist im Zweifel anzunehmen, daB die Bestimmung nach 
billigem Ermessen zu trefl'en ist. 1st der Umfang der Gegenleistung 
nicht bestimmt, so steht die Bestimmung im Zweifel demjenigen Teile 
zu, der die Gegenleistung zu fordern hat. Hat ein Dritter die Leistung 
zu bestimmen, so erfolgt die Bestimmung durch Erklarung gegen
tiber einem der VertragschlieBenden. 

Gegenseitiger Vertrag. §§ 320-327. 
Wer aus einem gegenseitigen Vertrage verpflichtet ist, kann 

die ihm obliegende Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung 
verweigern, es sei denn, daB er v 0 r zuleisten verpflichtet ist. Die 
Vorleistungspflicht kann durch Rechtsgeschaft oder Gesetz be
stimmt sein. Tritt bei vorhandener Verpflichtung zur Vorleistung 
nach dem Vertragsabschlusse in den Vermogensverhaltnissen des 
andern Teils eine wesentliche Verschlechterung ein, durch die der 
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Anspruch auf die Gegenleistung gefiihrdet wird, so kann der Gegner 
seine Leistung verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicher
heit fiir sie geleistet wird. 

Falls bei einem gegenseitigen Vertrage ein Teil nieht reeht
zeitig erfiillt, hat der andere Teil folgende Rechte zur Auswahl: 

1. Er kann Erfiillung nebst Sehadensersatz wegen Verzuges, also 
wegen verspateter Erfiillung, verlangen. 

2. Falls der Gegner im Verzuge ist und ihm fruehtlos eine ange
messene Frist zur Erfiillung gesetzt ist, kann er: 
a) yom Vert rage zuriiektreten, 
b) Sehadensersatz wegen Niehterfiillung fordern. 

Die Fristsetzung eriibrigt sieh, wenn die Erfiillung des Ver
trages infolge des Verzuges fiir den ande.rn Teil kein Interesse hat 
oder falls der Sehuldner die Leistung ernstlich verweigert hat. 

Vnter den gegenseitigen Vertrag taUt aueh noeh das Fix
gesehaft, bei dem bedungen ist, daB die Leistung des einen Teiles 
genau zu einer festbestimmten Zeit oder innerhalb einer fest be
stimmten Frist bewirkt werden. solI. Hier kann der andere Teil 
naeh seiner Wahl Erfiillung und Verzugssehaden verlangen oder ohne 
Fristsetzung und ohne Verzug des Gegners yom Vertrage zuriiek
treten oder Sehadensersatz naeh vergeblieher Fristsetzung und beim 
Verzuge des Gegners verlangen. 

Naeh dem HGB. kann der andere Teil sogar Schadensersatz 
wegen Nichterfiillung beim Verzuge des Gegners ohne Fristsetzung 
verlangen. 

Durch Vertrag kann eine Leistung an einen Dritten eine 
Leistung mit der Wirkung bedungen werden, daB der Dritte un
mittel bar das Recht erwirbt, die Forderung zu leisten. Besondere 
Bestimmungen hieriiber enthalten die §§ 328-335. 

Draufgabe. - Vertragsstrafe. §§ 336-345. 

Wird bei der Eingehung eines Vertrages etwas als Draufgabe 
gegeben, so gilt dies als Zeiehen des Absehlusses des Vertrages. 
Wird der Vertrag wieder aufgehoben, so ist die Draufgabe wieder 
zuriiekzugeben. 

Die Vertragsstrafe. Sie ist die Zahlung einer Geldsumme oder 
in einer andern Leistung bestehenden Strafe, die der Sehuldner dem 
Glaubiger fiir den Fall verspricht, daB er seine Verbindlichkeit 
nieht oder in nieht gehOriger Weise erfiillt. Verwirkt ist sie, falls 
der Schuldner in Verzug kommt. Besteht die gesehuldete Leistung 
in einem Vnterlassen, so tritt die Verwirkung mit der Zuwider
handlung ein. Die Erflillung muB der Sehuldner beweisen, Zuwider-

B I u m, RechtBkuude. 8 
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handlungen gegen Unterlassungen dagegen der Glaubiger. Die Ver
tragsstrafe bezweckt einmal, einen gewissen Zwang gegen den 
Schuldner auf Leistung auszuiiben; ferner, dem Glaubiger den Nach
weis seines Schadens zu erleichtern. Die fUr die Nichterfiillung zu
gesetzte Strafe kann der GHi.ubiger statt der Erfiillung verlangen. 
Fordert der Glaubiger die Strafe, so ist der Anspruch auf Erfiillung 
ausgeschlossen. Steht dem Glaubiger ein Anspruch auf Schadens
ersatz wegen Nichterfiillung zu, so kann er die verwirkte Strafe 
als Mindestbetrag des Schadens verlangen. Die Geltendmachung 
eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen (§ 340). 

Die fiir die nicht gehorige Erfiillung zugesagte Strafe, 
insbesondere fUr die verspatete Erfiillung, kann der Glaubiger 
neb en der Erfiillung verlangen (§ 341). Auch hier kann die ver
wirkte Strafe als Mindestbetrag des Schadens verlangt werden. Die 
Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen. 
Nimmt der Glaubiger die Erfiillung an, so kann er die Strafe nur 
verlangen, wenn er sich das Recht dazu bei der Annahme vor
behalt. 

1st eine verwirkte Strafe unverhaltnismaBig hoch, so 
kann sie auf Antrag des Schuldners durch Urteil auf den ange
messenen Betrag herabgesetzt werden, j edoch nicht b ei Ver
tragsstrafen, die ein Kaufmann im Betriebe seines Handels
gewerbes verspricht (vgl. S. 590 ff.). Jedes berechtigte Inter
e sse des G 1 a ubi g e r s, nicht nur das Vermogensinteresse, ist bei 
der Beurteilung der Angemessenheit in Betracht zu ziehen. Ausge
schloss en ist die Herabsetzung nach der Entrichtung der Strafe. 

Riicktritt. §§ 346-361. 

Riicktrittsrecht ist das Recht, unter bestimmten Voraussetzungen 
vom Vertrage zuriickzutreten. Man unterscheidet vertragliches und 
gesetzliches Riicktrittsrecht. Der Riicktritt erfolgt durch Erklarung 
gegeniiber dem anderen Teil. Empfangene Leistungen sind ein
ander zuriickzugewahren. Die sich aus dem Riicktritt der Parteien 
ergebenden Verpflichtungen sind Zug urn Zug zu erfiillen. Bestreitet 
der Gegner die Zulassigkeit des erldarten Riicktritts, weil er erfiillt 
habe, so hat er die Erfiillung zu beweisen, sofern nicht die ge
schuldete Leistung in einem Unterlassen besteht. 

Der Riicktritt ist ausgesdtlossen: 

1. wenn der Berechtigte eine wesentliche Verschlechterung, den 
Untergang oder die anderweitige Unmoglichkeit der Herausgabe des 
empfangenen Gegenstandes oder eines erheblichen Teiles desselben 
vel'schuldet hat; 
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2. wenn der Berechtigte durch Verarbeitung oder Umbildung 
die empfangene Sache in eine Sache anderer Art umgestaltet hat; 

3. wenn ein Dritter, dem der Berechtigte die Sache verauBert 
oder zu des sen Gunsten er sie mit einem Rechte belastet hat, eine 
der unter 1 und 2 erwahnten Handlungen begeht. 

Kommt der Berechtigte mit der Riickgewahr des empfangenen 
Gegenstandes in Verzug, so kann ihm der andere Teil eine ange
messene Frist zur Abnahme bestimmen. 

Erlo8chen der SchuldverhaItnisse. 

Das BGB. behandelt in dem Abschnitt "ErlOschen der Schuld
verhaltnisse" Bur die Erfiillung, Annahme an Erfiillungsstatt, Hinter
legung, Aufrechnung und ErlaB. 

Erfiillung. §§ 362-371. 

Das Schuldverhaltnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung 
an den Glaubiger bewirkt wird. Hat der Glaubiger dem Schuldner 
erlaubt, an einen Dritten zu leisten, so ist der Schuldner auch 
dies em gegeniiber zur Erfiillung berechtigt. 

Der Glaubiger braucht nur die geschuldete Leistung anzu
nehmen. Vor der Annahme hat der Schuldner, nach der Annahme 
der Glaubiger zu beweisen, daB es sich um die geschuldete Leistung 
handelt. 

Der Glaubiger kann aber auch eine andere Sache an Erfiillungs
statt annehmen. Auch dadurch wird die Schuld getilgt. 1st der 
Schuldner dem Gliiubiger aus mehreren Schuldverhiiltnissen zu 
gleichartigen Leistungen verpflichtet und reicht das von ihm Ge
leistete nicht zur Tilgung samtlicher Schulden aus, so wird zunachst 
diejenige Schuld getilgt, die der Glaubiger bei der Leistung be
stimmt, sonst die fallige Schuld, dann die wenig sichere, dann. die 
dem Schuldner lastigere, dann die altere Schuld und schlieBlich 
jede Schuld verhaltnismaBig. Sind auBer der Hauptleistung Zinsen 
und Kosten zu entrichten, so wird eine zur Tilgung der ganzen 
Schuld nicht ausreichende Leistung zunachst auf die Kosten, dann 
auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung angerechnet. 

Wird eine Quittung iiberbracht, so gilt der Dberbringer ge
wohnlich als ermachtigt, die Leistung zu empfangen. Die Quittung 
ist ein schriftliches Empfangsbekenntnis, daB der Glaubiger gegen 
Empfang der Leistung, also Zug um Zug auf Verlangen dem Leisten
den zu erteilen hat. 1st ein Sch uldschein tiber die Forderung 
ausgestellt worden, so kann der Schuldner neb en der Quittung Riick
gabe des Schuldscheins verlangen. Behauptet der Glaubiger, zur 
Riickgabe auBerstande zu sein, so kann der Schuldner auf Kosten 

8* 
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des Gl1i.ubigers ein offentlich beglaubigtes Anerkenntnis verlangen, 
daB die Schuld erloschen sei. 

Hinterlegung. §§ 372-386. 

Voraussetzungen der Hinterlegung sind: 

a) der Glaubiger ist im Verzug der Annahme; 
b) der Schuldner kann aus einem andern in der Person des 

Glaubigers liegendem Grunde oder 
c) infolge einer nicht auf FahrUissigkeit beruhenden UngewiB

heit iiber die Person des Glaubigers seine Verbindlichkeit 
nicht mit Sicherheit erfiiIlen. 

Hinterlegungsfahig sind: Geld, Wertpapiere und sonstige 
Urkunden sowie Kostbarkeiten. 

Die Hinterlegung soIl am Leistungsorte erfolgen. Der Schuld
ner hat sie dem Glaubiger unverziiglich anzuzeigen, widrigenfalls 
er zum Schadensersatze verpflichtet ist. Die Anzeige darf unter
bleiben, wenn sie untunlich ist. Hinterlegungsstellen in PreuBen 
sind die Amtsgerichte. Die Hinterlegung kann auch durch die Post 
erfolgen. Die Zeit der Aufgabe zur Post gilt als Hinterlegung. 

Der Schuldner hat das Riicknahmerecht. Die Riicknahme 
ist ausgeschlossen: 

a) wenn der Schuldner der Hinterlegungsstelle gegeniiber auf das 
Recht der Zuriicknahme verzichtet; 

b) wenn der Glaubiger der HinterIegungssteIle die Annahme erkIart; 
c) wenn der Hinterlegungsstelle ein zwischen dem Glaubiger und 

dem Schuldner ergangenes rechtskraftiges Urteil vorgelegt wird, 
das die Hinterlegung fUr rechtmaBig erklart. 

Wahrend der Hinterlegung tragt der Glaubiger die Gefahr. 
Nimmt der Schuldner die hinterIegte Sache zuriick, so gilt die 
Hinterlegung als nicht erfolgt. Die Kosten der Hinterlegung fallen 
dem Glaubiger zur Last, sofern nicht der Schuldner die hinterlegte 
Sache zuriicknimmt. Das Recht des Glaubigers auf den hinter
legten Betrag erlischt nach 30 J ahren. 

Bewegliche Sachen, die zur Hinterlegung nicht geeignet sind, 
konnen im FaIle des Verzuges des Glaubigers am Leistungsorte 
versteigert und der Erlos hinterlegt werden. Die Versteigerung 
hat offentlich durch einen Gerichtsvollzieher oder sonstigen be
fugten Beamten oder offentlichen Versteigerer zu Lasten des Glau
bigers zu geschehen; eine Androhung muB ihr vorausgehen, eine 
Benachrichtigung -folgen. 
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Aufrechnung. §§ 387-396. 
Aufrechnung ist die Tilgung einer Forderung des Glaubigers da

durch, daB der Schuldner ihm eine Gegenforderung entgegenstellt. 
Voraussetzung ist, daB die miteinander aufzurechnenden Forde
rungen mangels anderer Abmachungen gegenseitig, gleichartig, 
rechtsbestandig und fallig sind. Hiervon kann nur ausnahms
weise abgegangen werden. Die Forderung, gegen die aufgerechnet wird, 
braucht noch nicht fallig zu sein. Die Aufrechnung erfolgt durch 
einseitige Erklarung gegeniiber dem andern Teil. Sie ist unwirk
sam, wenn sie bedingt oder befristet abgegeben wird. Soweit die 
Forderungen sich decken, gilt die Aufrechnung als in dem Zeit
punkt erloschen, in dem sie zur Aufrechnung geeignet einander 
gegeniibertraten. Von diesem Augenblick an laufen keine Zinsen 
und verfallen keine Vertragsstrafen; auch hort der Verzug auf. 
Sind mehrere zur Aufrechnung geeignete Forderungen bei der einen 
oder anderen Partei vorhanden, so kann der aufrechnende Teil die 
Forderungen bestimmen, diegegeneinander aufgerechnet werden 
sollen. 

Die Aufrechnung ist unzulassig u. a. gegen unpfandbare 
Forderungen und vor allem gegen eine Forderung des Reiches, 
eines Bundesstaates, einer Gemeinde oder eines anderen Kommunal
verb andes, wenn die Leistung nicht an dieselbe Kasse erfolgt, aus 
der die Forderung des Aufrechnenden zu berichtigen ist. 

ErlaB der Schuld. § 397. 

Das Schuldverhaltnis erlischt, wenn der Gliiubiger dem Schuldner 
durch Vertrag die Schuld- erlaBt oder schriftlich anerkennt, daB das 
Schuldverhaltnis nicht bestehe. 

Ubertragung der Forderung. §§ 398-413. 

Obertragung von Forderungen heiBt: Abtretung oder Zession. 
Eine Forderung kann von dem Glaubiger durch Vertrag mit einem 
andern auf diesen iibertragen werden. Mit dem Abschlusse des 
Vertrages tritt der neue Glaubiger an die Stelle des bisherigen 
Glaubigers. Mit Ausnahme der Abtretung einer Hypothekenforderung 
id der Vertrag formfrei. Voraussetzung fiir die Abtretung einer 
Forderung ist, daB ihr Inhalt nicht verandert wird. Eine unpfiind
bare Forderung ist u. a. der noch nicht fallige Arbeitslohn, soweit 
er den Gesamtbetrag von 1500 Mark jahrlich nicht iibersteigt. Der 
Gliiubiger (Zedent) haftet dem Dritten (Zessionar) fiir den recht
lichen Bestand der Forderung, jedoch nicht dafiir, daB der Schuld
ner die Schuld auch bezahlen werde. Der Zedent hat dem neuen 
Gliiubiger die zur Geltendmachung der Forderung notige Auskunft 
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zu erteilen, ihm die zum Beweise der Forderung dienenden Ur
kunden in seinem Besitze auszuliefern und ihm auf Verlangen eine 
offentlich beglaubigte Urkunde tiber die Abtretung auszustellen. 

Bis zur Kenntnis von der Abtretung kann der Schuldner noch 
an den Zedenten leisten; an den Zessionar kann er leisten, wenn 
ihm der Zedent die Abtretung anzeigt. 

Schuldiibernahme. §§ 414-419. 

Die Schuldiibernahme ist nur mit Genehmigung des GHiubigers 
zuHissig. Die Schuldiibernahme vollzieht sich durch Vertrag zwischen 
t'Tbernehmer und Glaubiger und durch Vertrag zwischen Ubernehmer 
und Schuldner. 

Mchrhcit von Schuldnern und GIaubigcrn. §§ 420-432. 

J eder Schuldner haftet fiir's Ganze, bis der letzte Pfennig der 
Schuld bezahlt ist. J eder GHiubiger ist berechtigt, die ganze Schuld 
als Zahlung in Empfang zu nehmen. RegelmiWig tritt Teilung del' 
Leistung ein. Ais Gesamtschuldner haften jedoch u. a.: 
a) die Schuldner einer nicht teilbaren Leistung; 
b) diejenigen, die gemeinschaftlich eine Vertragsverpflichtung ein

gegangen sind; 
c) Miterben fur NachlaBschulden. 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Gesamtschuldnel' 
zu gleichen Anteilen verpflichtet. Kann von einem Gesamtschuldner 
del' auf ihn entfallende Betrag nicht el'langt werden, so haben die 
tibrigen Gesamtschuldner dafiir aufzukomn;ten. Befriedigt ein Ge
samtschuldner den Glaubiger, so kann er von den iibrigen die 
Betrage zuriickverlangen. Die Forderung geht dann auf ihn tiber. 

Einzelne Schuldverhaltnisse. Kauf. Tausch. §§ 433-515. 

Kauf ist ein gegenseitiger Vertrag, del' den Umsatz von Sachen 
(Waren) odeI' Rechten gegen Geld bezweckt. Beim Tausch wird 
nur Ware gegen Ware ausgetauscht. 

Der Kaufvertrag ist formfrei mit Ausnahme von Grundstiicks
verkaufen, beim Erwerb eines gegenwartigen Vermogens und beim 
Erbschaftskauf. Sie erfordern gerichtliche odeI' notarielle Beurkun
dungen. 

Der Kauf kommt zustande unter del' V oraussetzung, daB die 
Leistung des verkauften Gegenstandes zur Zeit des Vertrags
abschlusses moglich ist, wenn sich die VertragschlieBenden libel' 
Gegenstand und Preis geeinigt haben. Zum KaufabschluB ist jeder 
Verpflichtungsfahige befugt. 
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Die Pflichten des Verkaufers. Der Verkaufer ist verpflichtet, 
die verkaufte Sache dem Kaufer. zu iibergeben und ihm das 
Eigentum zu verschaffen; ein verkauftes Recht muB der Ver
kaufer dem Kaufer verschaffen und die Sache ihm iibergeben, 
wenn das Recht zum Besitz der Sache berechtigt. 

Die Kosten sind folgendermaBen verteilt: 

a) Dor Verkaufer tragt die Kosten der Dbergabe, insbesondere 
des Messens und Wagens, feruer die Kosten der Begriindung 
oder Dbertragung eines verkauften Rechtes. 

b) Der Kii ufer tragt aIle Kosten zu a) beim Grundstiicksverkehr 
und bei Zessionen; des ferueren die Kosten der Abnahme und 
Versendung nach einem anderen Orte als dem ErfiiIlungsorte. 

Gewahr zu leisten hat der Verkaufer, und zwar: 

a) fiir Mangel im Recht, 
b) fur Mangel der Sache. 

Der Verkaufer ist verpflichtet, dem Kaufer den ver
kauften Gegenstand frei von Rechten zu verschaffen, die 
von Dritten gegen den Kaufer geltend gemacht werden 
konnen. Er haftet jedoch nicht dafiir, daB ein Grundstiick frei 
von offentlichen Abgaben und Lasten ist, auch nicht fur einen Mangel 
im Recht, den der Kaufer beim AbschluB des Kaufes kannte. Ver
kauft jemand eine Forderung oder ein Recht, so haftet er lediglich 
fur den rechtlichen Bestand, fiir die Gute jedoch nur kraft besonderer 
Abmachung. 1st ein Rechtsmangel vorhanden, den der Ver
kaufer zu vertreten hat, so kann der Kaufer seine Gegenleistung 
zuriickbehalten, Erfiillung verlangen oder Schadensersatz wegen 
Nichterfiillung beanspruchen oder yom Vertrage zuriicktreten. Fiir 
das V orhandensein eines Mangels im Recht hat der Kaufer' den 
Beweis zu fiihren. Selbstverstandlich kann eine Abmachung dahin 
getroffen werden, daB die Gewahrleistung wegen Mangel im Recht 
fiir den Verkaufer eingeschrankt wird. Verschweigt jedoch der 
Verkaufer den Mangel arglistig, so ist del' Vertrag nichtig. Die 
Verjahrung lauft mangels anderer Vereinbarung 30 Jahre. 

Gewahrleistung wegen Mangel einer Sache. 1m vorliegenden 
Falle hat der Kaufer die WaW, ob er Wandelung odeI' Minderung 
haben wilL Wandel ung bedeutet die Beseitigung des Fehlers, 
Minderung bedeutet die Ermii.Bigung, die Herabminderung des 
Kaufpreises. 

Der Verkaufer haftet fiir das Nichtvorhandensein von 
Fehlern zur Zeit des Gefahriiberganges, die den gewohnlichen 
odeI' vertragsmaBigen Gebrauch aufheben oder minderu, feruer fUr 
das Vorhandensein zugesicherter Eigenschaften zur gleichen 
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Zeit. Nur wenn der Kaufer den Mangel beim VertragsabschluB 
kannte und die Sache ohne Vo~behalt annimmt, entfiillt die Raftung 
des Verkaufers. Sind Fehler vorhanden, durch die der Wert oder 
die Tauglichkeit unerheblich gemindert werden, oder hat der 
Kaufer den Mangel aus grober Fahrlassigkeit beim Vertrags
schluB nicht gemerkt, vorausgesetzt natiirlich, daB der Verkaufer 
nicht arglistig gehandelt hat, so haftet der Verkaufer nicht fUr 
die Mangel. Bei der Verpflichtung des Verkaufers auf Wandelung 
oder Minderung ist es gleichgiiltig, ob ihn ein Verschulden trifft 
oder nicht. Bei der Minderung ist der Kaufpreis in dem Ver
haItnisse herabzusetzen, in dem zur Zeit des Verkaufs der Wert 
der Sache in mangelfreiem Zustande zu dem wirkIichen Werte 
gestanden haben wiirde. 

Schadensersatz wegen NichterfiilIung. Statt Wandelung oder 
Minderung kann der Kaufer Schadensersatz fordern: 
a) wenn die Sache zur Zeit des Kaufes eine zugesicherte Eigenschaft 

nicht hat; 
b) wenn del' Verkaufer arglistig einen M&ngel verschweigt. 

Lieferung einer fehlerfreien Gattungssache. Der Kaufer einer 
mangelhaften Gattungssache hat drei Rechte: 
a) Wandelung und Minderung; 
b) Schadensersatz wegen Nichterfiillung; 
c) die Lieferung einer fehlerfreien Gattungssache. 

Einen Anspruch auf Ausbesserung der mangelhaften Sache 
hat der Kaufer nicht. Ein solches Ausbesserungsrecht hat nur der 
Mieter, ferner der BesteHer beim Werkvertrag. 

Die Verjahrungsfrist betragt bei bewegIichen Sachen 6 Monate 
seit del' Ablieferung, bei Grundstiicken 1 Jahr seit der Dbergabe. 
Eine Verlangerung der Frist durch Vertrag ist moglich. Bei arg
listigem Verschweigen eines Mangels durch den Verkaufer ist die 
Verjahrungsfrist 30 Jahre. Die Verjahrung wird durch den Antrag 
des Kaufers auf gerichtliche Beweisaufnahme zur Sicherung des 
Beweises unterbrochen. Unter bestimmten Voraussetzungen konnen 
trotz del' Verjahrung der Anspriiche die Wandelungs-, Minderungs
und Schadensersatzanspriiche wegen NichterfUllung gegen die Kauf
geldforderung als Einrede zur Verweigerung der Zahlung oder der 
Aufrechnung verwendet werden. 

Der Kaufer hat den Kaufpreis zu zahlen und zwar Zug um 
Zug mit der Dbergabe der gekauften Sache: Barkauf. Wird die 
Kaufsumme gestundet, so spricht man von Kreditkauf. Der Kauf
preis ist dem Verkaufer von dem Augenblicke an zu verzinsen, 
in welchem der Kaufer die N utzung des Kaufgegenstandes erhalt, 
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sofern ihm nicht der Kaufpreis gestundet ist. Gewohnlich wird der 
Kau£preis vereinbart. Geschieht dies nicht, so hat ihn der Ver
kau£er nach billigem Ermessen zu bestimmen. Wird als Kaufpreis 
der Marktpreis festgesetzt, so gilt im Zweifel der Marktpreis des 
Erfiillungsortes. 

Beim Verzuge des Kaufers mit seiner PHicht zur Zahlung 
des Kaufpreises steht dem Verkaufer das Recht zu, Schadensersatz 
zu verlangen oder vom Vertrage zuriickzutreten. Hat er den Ver
trag seinerseits erfiillt und den Kaufpreis gestundet, so hat er kein 
Riicktrittsrecht mehr. Der Kaufer hat die Abnahmep£licht, 
d. h. er muS die Ware abnehmen. Verweigert er die Abnahme, so 
gerat er in Schuldnerverzug und durch Nichtannahme auch in 
Glaubigerverzug. 

Bei beweglichen Sachen behalt sich der Verkaufer oft das 
Eigentum vor - Eigentumsvorbehalt -, bis der Kaufer den 
ganzen Kaufpreis beglichen hat. Der Eigentumsiibergang ist hier 
durch die Zahlung bedingt; der Verkaufer kann ohne Fristsetzung 
vom Vertrage zuriicktreten, wenn der Kaufer mit der Zahlung im 
Verzuge ist. 

Der Gelahriibergang. Mit der Ubergabe geht die Gefahr des 
zufalligen.U nterganges oder der zufalligen Verschlechterung auf den 
Kaufer iiber, desgleichen, wenn er in Annahmeverzug gerat. Beim 
Grundstiickskauf geht die Gefahr bereits mit der Eintragung ins 
Grundbuch iiber; bei der Ubersendung von Waren nach einem 
andern Orte als dem Erfiillungsorte geht die Gefahr an den Kaufer 
mit der Auslieferung an den Spediteur, Frachtfiihrer oder eine 
sonstige Transportperson iiber. 

Kaul nach Probe ist ein Kauf unter der Bedingung, daB der 
Kaufgegenstand dem Kaufer gefallt. Er liegt vor, wenn man eine 
Sache nach einer vorgezeigten Probe kauft. Die Billigung des 
Gegenstandes kann nur innerhalb der vereinbarten Frist oder in 
Ermangelung einer solchen innerhalb einer dem Kaufer vom Ver
kau£er bestimmten angemessenen Frist erklart werden. Schweigen 
seitens des Kau£ers gilt hier als Billigung. 

Kaul zur Probe ist hingegen ein unbedingter Kauf. 
Das Vorkaulsrecht ist das Recht, nach dem der Berechtigte 

im FaIle des Verkaufs eines Gegenstandes denselben vom Verkaufer 
unter denselben Bedingungen verlangen kann, unter denen ihn ein 
Kaufer zu kaufen beabsichtigt oder gekauft hat. Soweit nichts 
anderes vereinbart ist, kann das Vorkaufsrecht bei Grundstiicken 
nur binnen 2 Monaten und sonst nur binnen einer W oche nach 
Empfang der Mitteilung ausgeiibt werden. 
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Schenkung. §§ 516-534. 

Schenkung ist eine Zuwendung einer Sache oder eines Rechts, 
durch die jemand aus seinem Vermogen einen andern bereichert, 
wenn beide Teile dariiber einig sind, daB die Zuwendung unent
geltlich erfolgt. Die Schenkung ist ein einsei tiger Vertrag und 
bedarf der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung. Fehlt diese 
und wird die Schenkung ausgeiibt, so ist sie gleichbedeutend mit 
dem Vertrag. 

Schenkungen an juristische Personen, wenn sie einen 
Wert von mehr als 5000 Mark haben, miissen meistens durch Landes
gesetzgebung erst genehmigt werden. 

Schenkungen unter Ehegatten sind giiltig, jedoch kann 
im FaIle der Scheidung der unschuldige Teil die wahrend des Braut
standes oder wahrend der Ehe an den allein Schuldigen gemachten 
Schenkungen binnen eines Jahres nach Rechtskraft des Scheidungs
urteils widerrufen. 

Der Schenker hat nur Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit zu 
vertreten. Wegen eines Mangels im Rechte hat er bei arglistigem 
Verschweigen dem Beschenkten den daraus entstehenden Schaden 
zu ersetzen, desgleichen wegen eines Mangels einer Sache. 

Der Schenker kann die Herausgabe des Geschenkes vom 
Beschenkten verlangen, falls er nach Vollziehung der Schenkung 
nicht standesgemaB leben und seinen gesetzlichen Unterhalts
pBichten nicht nachkommen kann. J edoch ist dieses Riickforde
rungsrecht ausgeschlossen, wenn der Schenker seine Armut absicht
lich oder grobfahrliissig herbeigefiihrt, wenn ferner seit der Erfiil
lung der Schenkung 10 Jahre verHossen sind, oder wenn der Be
schenkte unter Beriicksichtigung seiner sonstigen Verbindlichkeiten 
sich in derselben armlichen Lage wie der Schuldner befindet. 

Der Schenker hat das Widerrufsrecht, wenn der Beschenkte 
sich groben Undanks durch eine schwere Verfehlung gegen den 
Schenker oder dessen nahe Angehorigen schuldig gemacht hat. Der 
Widerruf erfolgt durch Erklarung gegeniiber dem Beschenkten. 
Nach erfolgtem Widerruf kann das Geschenk als ungerechtfertigte 
Bereicherung zuriickgefordert werden. Ausgeschlossen ist der Wider
ruf bei Verzeihung ein Jahr nach erlangter Kenntnis vom Undank 
und nach dem Tode des Beschenkten. 

Wird dem Berechtigten eines PHichtteils durch eine Schenkung 
sein Pflichtteil geschmalert, so hat er Anspruch auf Erganzung 
des PHichtteils bis auf den Be trag, der ihm gebiihren wiirde, falls 
die Schenkung nicht erfolgt ware, und zwar zunachst gegen den 
Erben und in zweiter Linie gegen den Beschenkten. 
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Miete. Pacht. §§ 535-597. 
Miete ist ein gegenseitiger Vertrag, bei dem der Vermieter dem 

Mieter den Gebrauch der vermieteten Sache wahrend der 
Mietszeit zu gewahren hat, wogegen der Mieter ihm den verein
bart en Mietzins zu entrichten hat. Der Mieter ist unmittelba.rer, 
der Vermieter mittelbarer Besitzer, jedoch wird der Besitz erst mit 
der D'berlassung der Mietssache, nicht schon mit dem Abschlu8se 
des Mietsvertrages erworben. 

Der Vermieter ist verpflichtet, die Mietssache dem Mieter in 
einem gebrauchsfahigen Zustande zu iiberlassen und wahrend 
der Mietszeit zu erhalten, ihm den vertragsmaBigen Gebrauch 
zu gewahren und wegen tatsachlicher und rechtlicher Mangel Ge
wahr zu leisten. Falls die gemietete Sache bei der trberlassung 
oder spater Fehler aufweist, die den vertragsmaBigen Gebrauch 
mindern, oder falls eine zugesicherte Eigenschaft nicht vorhanden 
ist, so ist der Mietzins ganz oder teilweise zu erlassen. War der 
Mangel schon bei VertragsabschluB vorhanden, so kann der Mieter 
statt dessen Schadensersatz wegen Nichterfiillung verlangen. Ohne 
Kiindigungsfrist kann der Mieter kiindigen, falls ihm der ver
tragsmaBige Gebrauch der Sache ganz oder teilweise nicht recht
zeitig gewahrt oder wieder entzogen wird, dies aber nur nach frucht
losem Setzen einer angemessenen Frist. Nur bei Gesundheits
schadlichkeit kann er ohne Frist kiindigen, selbst wenn er auf 
dieses Recht verzichtet oder den Mangel bei VertragsabschluB ge
kannt hat. Die Lasten der vermieteten Sache, z. B. Hypotheken
zinsen, Kanalisationsgebiihren tragt der Vermieter. Der Mieter ist 
zum vertragsmaBigen Gebrauch und zur Mietszahlung verpflichtet. 
Gebraucht er die Sache vertragswidrig, so kann der Vermieter auf 
Unterlassung klagen und sogar ohne Frist kiindigen, wenn seine 
Rechte in erheblicher Weise yom Vermieter verletzt sind, insbe
sondere, wenn dieser einem Dritten ohne Erlaubnis den Gebrauch 
iiberliiBt oder die Sache durch VernachUlssigung erheblich gefahrdet. 

Zur Weitervermietung ist der Mieter ohne Erlaubnis nicht 
befugt. Verweigert der Vermieter die Erlaubnis dazu, so kann der 
Mieter mit gesetzlicher Frist kiindigen, sofern nicht in der Person 
des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt oder sofern nicht die 
Kiindigung fiir diesen Fall durch den Mietsvertrag ausgeschlossen 
ist. trberlaBt der Mieter den Gebrauch einem Dritten, so haftet 
er fur dessen Verschulden. 

Der Mieter hat den Mietzins zu entrichten und zwar mangels 
anderer Vereinbarung im Zweifel nachtraglich am Ende der Miets
zeit. Der Mietzins fur ein Grundstiick ist nach dem Ablauf je 
eines Kalendervierteljahres am ersten Werktage des folgenden Mo-
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nats zu entrichten. Kann der Mieter aus Griinden, die in seiner 
Person Hegen, die Mietssache nicht gebrauchen, so muB sich der 
Vermieter etwaige Ersparnisse und anderweitige Einnahmen an
rechnen lassen. 

Der Vermieter kann ohne Kiindigungsfrist kiindigen, wenn der 
Mieter fiir zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung 
des Mietzinses ganz oder teiIweise im Verzug ist. Nach Ablauf der 
Mietszeit hat der Mieter die Sache zuriickzugeben; andernfalls kann 
der Vermieter fiir die Zeit der Vorenthaltung vorbehaltlich der 
Geltendmachung eines weiteren Schadens den vereinbarten Miet
zins verlangen, gegebenenfalls tritt auch eine stillschweigende Ver
langerung des Mietsvertrages ein. Die Ersatzanspriiche des Ver
mieters wegen Veranderungen oder Verschlechterungen der Miets
sache verjahren in 6 Monaten, desgleichen die Anspriiche des 
Mieters. 

Der Vermieter eines Grundstiicks hat ein gesetzliches 
Pfandrecht fiir seine Forderungen aus dem Mietsverhaltnis an 
den eingebrachten Sachen des Mieters mit Ausnahme der fremden 
Sachen und der unpfandbaren Sachen in der Mietswohnung. Der 
Vermieter darf die Entfernung der Sachen, wenn er Forderungen 
aus dem Mietsverhaltnis hat, ohne Anrufen des Gerichts verhindern 
und sie beim Auszug des Mieters in Besitz nehmen. Sind sie ohne 
Wissen oder unter Widerspruch des Vermieters entfernt, so kann 
er die Herausgabe oder tJberlassung des Besitzes verlangen. 
Das Pfandrecht erlischt, wenn der Vermieter seinen Anspruch nicht 
binnen einem Monat nach erlangter Kenntnis von der Entfernung 
gerichtlich geltend macht, oder wenn die Entfernung mit seinem 
Wissen und Dulden geschehen ist. Der Mieter kann die Geltend
machung des Pfandrechts des Vermieters durch Sicherheits
leistung abwenden. Reichen die zuriickgebliebenen Sachen zur 
Sicherung des Vermieters aus, so kann er der Entfernung der 
iibrigen nicht widersprechen. 

Das Mietsverhaltnis endigt nach Ablauf der ausbedungenen 
Zeit. 1st eine solche nicht ausbedungen, so kann jeder Teil kiin
digen und zwar: 
a) bei Grundstiicken nur fiir den SchluB eines Kalendervierteljahres 

und zwar spatestens am dritten Werktage desselben; ist der 
Mietzins nach Monaten bemessen, spatestens am 15. zum SchluB 
des Monats; 

b) bei beweglichen Sachen spatestens am drittenTage vor dem
jenigen Tage, an dem das Mietsverhaltnis endigt; 

c) ist der Mietzins nach Tagen bemessen, so kann man fiir den 
folgenden Tag kiindigen; 
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d) bei vorzeitiger Kiindigung mit gesetzlicher KiindigungsfriBt hat 
die Kiindigung der Immobilien am dritten Werktage des Viertel
jahres zu dessen SchluB und bei Mobilien am dritten Tage vor 
dem Endigungstage zu erfolgen. 

Mietsvertrage iiber ein Grundstiick auf langer als 1 Jahr 
bediirfen der schriftlichen Form; andernfalls gilt der Vertrag fiir 
unbestimmte Zeit geschIossen und kann friihestens zum SchluB des 
ersten J &bres gekiindigt werden. 

Der Tod des Mieters gibt beiden TeHen das Recht, mit ge
setzlicher Frist zum Termin zu kiindigen. 

Bei Versetzungen konnen Militarpersonen, Beamte, Geist
Hche und Lehrer an offentlichen Unterrichtsanstalten das Miets
verhaltnis mit gesetzlicher Frist nur fiir den ersten zulassigen 
Termin kiindigen. 

Durch Kauf einer vermieteten Sache oder eines ver
mieteten Grundstiicks wird die Miete nicht aufgehoben. 

Pacht. Pacht ist ein gegenseitiger Vertrag, bei dem der Ver
pachter den Gebrauch und den FruchtgenuB des verpachteten Gegen
standes wahrend der Pachtzeit, der Pachter hingegen den verein
barten Pachtzins zu gewahren hat. Die Pacht folgt im allgemeinen 
den Mietsvorschriften. 

Leibe. §§ 598-606. 

Leihe ist die unentgeltliche Uberlassung des Gebrauchs einer 
Sache seitens des Verleihers an den Entleiher. Der Verleiher haftet 
fur V orsatz und grobe Fahrlassigkeit, der Entleiher haftet jedoch 
auch fUr einfache Fahrlassigkeit. Der Entleiher darf die Sache nur 
vertragsmaBig gebrauchen, vor allem ihren Gebrauch im Zweifel 
keinen Dritten uberlassen. Fur Veranderung oder Verschlechterung 
durch den vertragsmaBigen Gebrauch hat er nicht einzustehen. Die 
entliehene Sache ist nach Ablauf der vereinbarten Zeit oder nach 
einem dem Zwecke der Leihe entsprechenden Gebrauch zuruck
zugeben. Braucht der Verleiher die Sache aus unvorhergesehenen 
Griinden, oder macht der Entleiher von der Sache vertragswidrigen 
Gebrauch oder stirbt der Entleiher, so kann der Verleiher die Leihe 
ohne Frist kiindigen. 

Darlehen. §§ 607-610. 

Darlehn ist die Hingabe von Geld oder anderen vertretbaren 
Sachen seitens des Darleihers an den Darlehnsnehmer unter Ver
pflichtung zur Riickgabe des Empfangenen in Sachen von gleicher 
Art, Giite und Menge. Sind Zinsen vereinbart, so sind dieselben 
mangels anderer Abrede nach dem Ablauf je eines Jahres, bei 
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friiherer Riickerstattung gleichzeitig mit dieser zu entrichten. 1st 
eine Zeit fiir die Riickerstattung des Darlehns nicht vereinbart, so 
ha.t dieselbe nach Ablauf der Kiindigungsfrist zu erfolgen. Sie be
tragt fiir Darlehn von mehr als 300 Mark 3 Monate, bei geringeren 
Summen 1 Monat. Unverzinsliche Darlehen kann der Schuldner 
auch ohne Kiindigung und auch vor Ablauf der vereinbarten Zeit 
zuriickgeben. 

Der Dienstvertrag. §§ 611-630. 

Der Dienstvertrag ist ein gegenseitiger Vertrag, durch 
den der Dienstpflichtige zur Leistung der versprochenen 
Dienste und der Dienstherr zur Gewahrung der verein
barten Vergiitung verpflichtet ist. Gegenstand des Dienst
vertrages konnen Dienste jeder Art sein. Die Vergiitung braucht 
nicht in Geld zu bestehen, doch ist der Arbeitslohn der gewerb
lichen Arbeiter nach der Gewerbeordnung § 115 bar in Reichs
wahrung zu zahlen. Jedoch konnen Lebensmittel, Feuerung, Werk
zeuge, Wohnung, Landnutzung usw. bei der Lohnzahlung in An
rechnung und Abzug gebracht werden. Der Dienstpfiichtige hat die 
versprochene Arbeit in Person zu leisten. Die vereinbarte Ver
giitung ist yom Dienstherrn nach Leistung der Dienste, oder wenn 
dieselbe nach Zeitabschnitten bemessen ist, nach Ablauf der ein
zelnen Zeitabschnitte zu verrichten. 1st der Dienstherr mit der 
Annahme der Dienste im Verzuge, so ist der Dienstpfiichtige nicht 
zur Nachleistung verpfiichtet. Der Verpfiichtete hat den Anspruch 
auf Vergiitung auch dann, wenn er fiir eine kurze Zeit wegen eines 
von ihm nicht verschuldeten Grundes, der in seiner Person liegt, 
an der Dienstleistung verhindert ist (z. B. Krankheit). Er muB sich 
jedoch den Betrag anrechnen lassen, der ihm aua einer gesetzlich 
bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zukommt. Zur Ab
nahme der Dienste ist der Dienstherr nicht verpfiichtet; natiirlich 
bleibt seine Verpfiichtung zur Zahlung des Dienstlohnes bestehen. 
Der Dienstherr hat die Verpfiichtung, den ohne Vorsatz oder grobes 
Verschulden in Krankheit verfallenen Dienstpflichtigen bis zu 
6 W ochen zu verpfiegen und arztlich behandeln zu lassen, voraus
gesetzt, daB in dem betrefi'enden Dienstverhaltnis der hauptsach
liche Erwerb des Verpfiichteten lag. 

Der Dienstherr hat die Pflicht, nach erfolgter Kiindigung dem 
Verpfiichteten auf Verlangen angemessene Zeit zur Aufsuchung 
eines anderen Dienstes zu gewahren und nach Beendigung des 
Dienstes ein schriftliches Zeugnis iiber das Dienstverhaltnis und 
dessen Dauer auszustellen. Das Zeugnis ist auf Verlangen auf die 
Leistungen und die Fiihrung im Dienste zu erstrecken. Das Dienst-
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verhaltnis erreicht sein Ende mit Ablauf del' vereinbarten Zeit. 1st 
die Vergiitung nach Tagen, Wochen odeI' Monaten bemessen, so 
erfolgt sie wie bei del' Miete von Grundstiicken (vgl. S. 124). 

Beziiglich langerer Kiindigungs£risten bei Angestellten, Ent
lassung mittels fristloser Kiindigung vgl. S.407. 

1m iibrigen gelten: 

1. Die landesrechtlichen Gesindeordnungen fiir das Gesinde (in PreuBen 
die Gesindeordnung yom 8. November 1910 mit einigen Abande
rungen); 

2. das Handelsgesetzbuch fUr Handlungsgehilfen und Handlungslehr-
linge; 

3. die Gewerbeordnung fiir die gewerblichen Arbeiter; 
4. die Berggesetze fiir Bergleute; 
5. das Seerecht fiir die Seeleute; 
6. das BGB. fiir sonstige Dienste. 

Der Werkvertrag. §§ 631-651. 

Del' Werkvertrag ist ein gegenseitiger Vertrag, nach 
dem del' Unternehmer zur Herstellung des versprochenen 
Werkes und del' Besteller zur Entrichtung del' verein
barten Vergiitung verpflichtet ist. Gegenstand des Werkver
trages kann sowohl die Herstellung odeI' Veranderung einer Sache, 
als auch ein anderer durch Arbeit odeI' Dienstleistung herbeizu
fiihrender Erfolg sein. Hierbei hat del' Unternehmer das Werk so 
herzustellen, daB es die zugesicherten Eigenschaften hat und nicht 
mit Fehlern behaftet ist, die den gewohnlichen odeI' vertragsmaBig 
vorgesehenen Gebrauch beeintrachtigen. Bei NichterfUllung diesel' 
Verpflichtung hat del' Besteller einen Anspruch auf Beseitigung 
des Mangels. Dieses ist das besondere Merkmal des Werkver
trages. Del' Besteller kann erst Wandelung odeI' Minderung 
verlangen, wenn er dem Unternehmer zur Beseitigung des Mangels 
vergeblich eine angemessene Frist gesetzt hat. Nach del' Frist
setzung ist das Recut auf Beseitigung des Mangels ausgeschlossen. 
Die Fristsetzung ist unnotig: 

a) Wenn die Beseitigung unmoglich ist; 
b) wenn del' Unternehmer sie verweigert; 
c) wenn del' Besteller an del' sofortigen Wandelung odeI' Minderung 

ein besonderes Interesse hat. 

Bei unerheblicher Minderung des Wertes odeI' del' Tauglichkeit 
durch den Mangel ist die Tauglichkeit ausgeschlossen. 

Del' Besteller kann auch Schadensersatz wegen Nicht
erfiillung verlangen, wenn del' Unternehmer den Mangel zu ver-
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treten hat. Bei nicht rechtzeitiger Herstellung hat der Besteller 
das Recht, vom Vertrage zuriickzutreten (vgl. im iibrigen S. 592). 
Die Verjahrung beginnt mit der Abnahme des Werke.s. 
Abnahme bedeutet die Annahme als Erfiillung. 

Der Besteller hat das vertragsmaBig herzustellende Werk ab
zunehmen und die Vergiitung bei der Abnahme zu entrichten. 1st 
das Werk in Teilen abzunehmen und die Vergiitung fUr die ein
zelnen Teile bestimmt, so ist die Vergiitung fUr jeden Teil bei 
dessen Abnahme zu entrichten. Eine Geldvergiitung ist von der 
Annahme an zu verzinsen, falls sie nicht gestundet ist. Beziiglich 
des Verzuges vgl. S. 586. 

Bis zur Abnahme tragt der Unternehmer die Gefahr. 
Der Besteller tragt sie jedoch: 

a) Wenn er in Verzug der Annahme gekommen ist; 
b) wenn den von ihm gelieferten Stoff ein Zufall betrifft; 
c) wenn das Werk verschlechtert oder ohne Verschulden des Unter

nehmers infolge eines Mangels des vom Besteller gelieferten Stoffes 
odeI' infolge einer von ihm erteilten Anweisung unausfiihrbar 
wird. In diesem FaIle kann del' Unternehmer eine Verglitung 
entsprechend dem Teil der geleisteten Arbeit verlangen; 

d) wenn der Unternehmer das Werk an einen andern Ort als den 
Erfiillungsort zu iibersenden hat und dasselbe der Transport
person iibergibt. 

Nach der Abnahme geht die Gefahr auf den Besteller 
liber; ist die Abnahme nicht moglich, so nach der Vollendung. 

Bis zur Vollendung des Werkes kann der Besteller den Ver
trag jederzeit ohne Grund kiindigen, muB dann aber die verein
barte Vergiitung gewahren. 

1st ein Kostenanschlag dem Vertrage zugrunde gelegt wor
den, fiir dessen Richtigkeit der Unternehmer keine Gewahr liber
nommen hat, und ergibt sich, daB das Werk nicht ohne wesent
liche Dberschreitung des Anschlags ausfUhrbar ist, so hat del' 
Unternehmer, falls der Besteller aus diesem Grunde klindigt, nur 
Anspruch auf einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der 
Verglitung und auf Ersatz der Auslagen. 1st eine 801che Dber
schreitung des Anschlags zu erwarten, 80 hat der Unternehmer dem 
Besteller unverziiglich Anzeige zu machen. 

Werklieferungsvertrag. 

Ein Werklieferungsvertrag liegt vor, wenn sich der 
Unternehmer verpflichtet, das Werk aus einem von ihm 
zu beschaffenden Stoffe herzustellen. Der Werklieferungs-
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vertrag ist nach den Vorschriften iiber den Kauf zu beurteilen. 
Dies gilt bei vertretbaren Sachen uneingeschrankt, bei nichtvertret
baren Sa,chen gelten jedoch meistens die Bestimmungen iiber den 
Werkvertrag. 

Mliklervertrag. §§ 652-656. 

MiLklervertrag ist ein Vertrag, durch den der eine Teil dem 
andern (MiLkIer) fiir den Fall einen Lohn verspricht, daB er die 
Gelegenheit zum AbschluB eines Vertrages nachweist oder einen 
solchen vermittelt. Der Auftraggeber hat den Lohn auch dann zu 
zahIen, wenn er, unter Benutzung der ihm yom MiLkIer dargebotenell 
Hilfsmitteln, den Vertrag hinter seinen Riicken schIieBt. Der Auf
traggeber ist jedoch nicht zur Lohnzahlung verpflichtet, falls del' 
Vertrag nicht zustande kommt, selbst wenn er willkiirlich zuriick
tritt und nichts anderes in dies em Falle vereinbart hat. 

Auslobung. §§ 657-66l. 

Ausiobung ist die in offentlicher Bekanntmachung erfoigte Aus
setzung einer Belohnung fiir die Vornahme einer Handiung, ins
besondere fUr die Herbeifiihrung eines Erfolges. 

Del' Auslobende ist verpflichtet, die Belohnung zu entrichten 
und zwar sogar an diejenigen, die die Handiung ohne Riicksicht 
auf die Auslobung und ohne deren Kenntnis vorgenommen haben. 
Ein Widerrufsrecht hat del' Ausiobende bis zur Vornahme del' 
Handlung. Der Widerruf muB in derSelben Weise wie die Be
kanntmachung der Auslobung oder durch besondere Mitteilung er
folgen. Die Belobung gehort demjenigen, del' die Handlung zuerst 
vornahm. Bei gleichzeitiger Vornahme tritt Teilung ein, bei Un
teilbarkeit entscheidet das Los. Haben mehrere zum Erfolge mit
gewirkt, so hat del' Ausiobende die Belohnung nach billigem Er
messen unter sie zu verteilen. 

Preisausschreiben. Eine Auslobung, die eine Preisbewerbung 
zum Gegenstande hat, ist nur giiItig, wenn in del' Bekanntmachung 
eine Frist fiir die Bewerbung bestimmt wird. Preisrichter ist die 
in der Ausiobung bezeichnete Person, andernfalls der Ausiobende. 
Die Entscheidung ist fUr die Beteiligten verhindlich. Die t!ber
tragung des Eigentums an dem Werk kann del' Ausiobende nul' 
veriangen, wenn er diese in del' Ausiobung bestimmt hat. 

Auftrag. §§ 662-676. 

Auf trag ist die vertragsmiLBige unentgeItIiche Dber
nahme der Geschaftsbesorgung fiir einen andern. Erst mit 
der Annahme des Auftrages erwachsen dem Beauftragten PBichten. 

Bin m, Rechtsknnde. 9 
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Er muB im Zweifel das Geschii,ft personlich ausfiihren. 1st die 
Dbertragung gestattet, so hat er nur ein Verschulden zu vertreten, 
das ihm bei der Obertragung zur Last faUt. Er hat ~ach den 
Weisungen des Geschaftsherrn zu handeln und darf nur unter be
sonderen Umstanden unter alsbaldiger Anzeige an den Auf trag
geber von ihnen abweichen. Der Beauftragte hat seinen Auf trag
geber Auskiinfte und Nachrichten zu geben und nach Ausfiihrung 
des Auftrages Rechenschaft abzulegen. Er hat aUes aus der Ge
schiiftsbesorgung Erhaltene herauszugeben. 

Der Auftraggeber hat dem Beauftragten aUe erforderlichen 
Aufwendungen zu ersetzen und ihm auf diese VorschuB zu zahlen. 
Der Auf trag erlischt durch Widerruf des Auftraggebers oder durch 
Kiindigung des Beauftragten, ferner durch Tod oder Konkurs des 
Beauftragten; hingegen erlischt der Auf trag nicht durch den Tod, 
Geschiiftsunfiihigwerden oder Konkurs des Beauftragten. 

Es sei besonders darauf hingewiesen, daB bei Zahlung eines 
Entgeltes fiir die Tiitigkeit nicht ein Auf trag, sondern ein Dienst
oder Werkvertrag vorliegt. 

Wer einem andern einen Rat oder eine Empfehlung erteilt, 
ist nur ersatzpfiichtig, wenn ein besonderer Vertrag hieriiber vor
liegt (Auskunftei) oder wenn es sich um eine unerlaubte Handlung 
handeIt. 

Geschiiftsfiihrung"ohne Auftrag. §§ 677-687. 

GeschiiJtsfiihrung ohne Auf trag liegt vor, wenn jemand fiir 
einen andern ein Geschaft besorgt, ohne dessen Auf trag oder eine 
Berechtigung ihm gegeniiber zu haben. Der Betrefl'ende hat das 
Geschaft so zu fiihren, wie es dem Interesse des Geschiiftsherrn 
mit Riicksicht auf seinen wirklichen oder mutmaBlichen Willen 
entspricht, und haftet hierbei fiir einfache Fahrliissigkeit. Handelt 
er dem wirklichen oder mutmaBlichen Willen des Geschiiftsherrn 
fahrlassig zuwider, so wird er schadensersatzpfiichtig. Bei einer 
Geschaftsfiihrung behufs Anwendung einer dem Geschiiftsherrn dro
hen den Gefahr hat der Geschaftsfiihrer nur Vorsatz und grobe Fahr
lassigkeit zu vertreten. Die Obernahme der Geschaftsfiihrung ist 
dem Geschaftsherrn unverziiglich anzuzeigen; im iibrigen gelten 
die Grundsatze wie beim Auf trag, jedoch hat der Geschaftsherr die 
Aufwendungen nur zu ersetzen, wenn die Dbernahme seinem Inter
esse und Willen entspricht, wenn er sie genehmigt oder wenn die 
Handlung im ofl'entlichen Interesse oder gemli.B gesetzlichen Vor
schriften erfolgte. 
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Verwahrung. §§ 668-700. 

Der Verwahrungsvertrag ist die vertragsmii.I.3ige Dbernahme 
oder Aufbewahrung beweglicher Sachen fiir andere. Die Sache ist 
gemaB Vereinbarung aufzubewahren. Bei unentgeltlicher Verwah
rung haftet der Verwahrer fiir Sorgfalt wie bei eigenen Angelegen
heiten. Die Riickgabe erfolgt nach Ablauf der vereinbarten Zeit. 
Der Hinterleger kann jedoch die Sache jederzeit, auch schon vor
her, zuriickfordern; hingegen kann der Verwahrer eine vorzeitige 
Riicknahme nur aus wichtigem Grunde verlangen. Eine besondere 
Bestimmung ist beziiglich der Aufbewahrung fremder Wert
papiere durch das Depotgesetz yom 5. Juli 1896 getroffen. Da
nach hat jeder Kaufmann die im Betriebe seines Handelsgewerbes 
unverschlossen zur Aufbewahrung oder als Pfand iibergebenen Wert
papiere in ein Hinterlegungsbuch einzutragen und gesondert 
von andern Papieren unter auBerlich erkennbarer Bezeichnung des 
Hinterlegers aufzubewahren. Der Hinterleger hat die erforderlichen 
Aufwendungen dem Verwahrer und in bestimmten Fallen den Schaden 
zu ersetzen, falls solcher durch die verwahrte Sache entsteht. Die 
vereinbarte Vergiitung hat der Hinterleger nach Beendigung der 
Aufbewahrung zu zahlen. 

Einbringung von Sachen bei Gastwirten. §§ 701-704. 

Ein Gastwirt, der gewerbsmaBig Fremde zur Beherbergung 
aufnimmt, hat einem im Betriebe dieses Gewerbes aufgenommenen 
Gaste den Schaden zu ersetzen, den dieser durch den Verlust oder 
die Beschadigung eingebrachter Sachen erleidet. Fur K6rperver
letzungen ist der Wirt nur bei V orliegen eines Vertrages, z. B. durch 
Vermieten eines Zimmers verantwortlich, wenn er vorsatzlich oder 
fahrlassig handelt, oder auBervertraglich, wenn er vorsatzlich oder 
fahrlassig das Leben, den K6rper, die Gesundheit, die Freiheit, das 
Eigentum oder ein sonstiges Recht seines Gastes verletzt (§§ 276 
und 823 BGB.). Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden 
yom Gaste oder seinen Begleitern, durch die Beschaffenheit der 
Sac hen oder durch hahere Gewalt verursacht ist. Ais eingebrach t 
gelten die Sachen, die der Gast dem Gastwirt oder Leuten des 
Gastwirts, die zur Entgegennahme der Sachen bestellt oder nach 
den Umstanden als dazu bestellt anzusehen waren, ubergeben oder 
an einen ihm von diesen angewiesenen Ort oder in Ermangelung 
einer Anweisung an den hierzu bestimmten Ort gebracht hat. Ein 
Anschlag, durch den der Gastwirt die Haftpflicht ablehnt, ist ohne 
Wirkung. Restaurateure, die ja nicht gewerbsmaBig Fremde be
herbergen, haften nicht fur eingebrachte Sachen. Zustandig fUr die 
Anspruche ist das Amtsgericht auch bei Gegenstanden uber 600 Mark. 

9* 
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Fiir Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten haftet der Wirt ledig
lich bis 1000 Mark; jedoch haftet er in voller Hohe: 

a) wenn er diese Gegenstande in Kenntnis ihres Wertes zur 
Aufbewahrung iibernimmt; 

b) wenn er die Aufbewahrung ablehnt; 
c) wenn der Schaden von ihm oder seinen Leuten verschuldet 

wird. 
SolI der Anspruch des Gastes nicht erloschen, so hat er un

verziiglich nach Kenntnis den Verlust oder die Beschadigung dem 
Wirt mitzuteilen. Waren die Sachen dem Gastwirt zur Aufbewahrung 
iibergeben, so erlischt der Anspruch nicht. 

Der Gastwirt hat an den eingebrachten Sachen des Gastes ein 
Pfandrecht in ahnlicher Weise wie der Vermieter an denen des 
Mieters. 

Gesellschaft. §§ 703-740. 
Gesellschaft ist eine vertragsmaBige, jedoch nicht rechtsfahige 

Vereinigung mehrerer Gesellschafter zur Erreichung eines gemein
samen Zwecks durch Forderung desselben in der vertragsmaBigen 
Weise, insbesondere durch Leistung der vereinbarten Beitrage. Sie 
hat ein besonderes Gesellschaftsvermogen. Kein Gesellschafter kann 
iiber seinen Anteil verfiigen. Der Gesellschaftsvertrag bedarf keiner 
Form. Die Gesellschafter haben Beitrage zu leisten. Das GeselI
schaftseigentum erhaIt die Gesellschaft nur zum Gebrauch. Die Ge
schaftsfiihrung erfoJgt gemeinschaftlich. Stimmeneinhelligkeit ist not
wendig. Die Geschaftsfiihrer haben dieselben Rechte und Pflichten 
wie ein Beauftragter; sie sind im Zweifel zur Vertretung befugt. 
Die Gesellschafter haften fur Schulden als Gesamtschuldner. Die 
Gesellschaft erlischt mit der Kiindigung seitens eines Gesellschaftel's 
oder bei vereinbarter Zeit aus wichtigem Grunde. Die Kundigung 
zur Unzeit ohne wichtigen Grund macht gegeniiber den Mitgesell
schaftern schadensersatzpflichtig. 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch die Kiindigung 
seitens des Glaubigers eines Gesellschafters erfolgen. Die Gesell
schaft erlischt ferner mit der Erreichung des Zwecks oder seinem 
Unmoglichwerden, mit dem Tode des Gesellschafters im Zweifel und 
mit dem Konkurs eines Gesellschafters, in beiden letzten Fallen nul' 
mangels anderer Vereinbarung. Nach der Auflosung der Gesell
schaft findet die Auseinandersetzung zwischen den Gesellschaftern 
statt (Liquidation). 

Gemeinschaft. §§ 741-761. 
Eine Gemeinschaft ist vorhanden, wenn ein Recht mehreren 

gemeinschaftlich zusteht. Fiir die Gemeinschaft geIten besondere 
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Bestimmungen, die jedoch beim Vorhandensein anderer Bestim
mungen nicht Platz greifen. Jeder kann iiber seinen Anteil frei ver
fUgen; iiber den gemeinschaftlichen Gegenstand konnen jedoch nur 
aHe Teilhaber gemeinsam verfiigen. 

Leibrente. §§ 759-761. 

Leibrente ist die Summe wiederkehrender, auf langere Zeit zu 
entrichtender Leistungen. Die Rente muB schriftlich, vertragsmaBig 
versprochen sein. 1m Zweifel gilt sie fiir die Lebensdauer des 
Gliiubigers. Sie ist im voraus zu entrichten. Eine Geldrente ist 
fiir 3 Monate vorauszubezahlen. 

Spiel. - Wette. §§ 762 -764. 

Spiel und Wette sind vorhanden bei Vereinbarung von Gewinn 
oder Verlust fiir den Fall des Eintritts oder Nichteintritts gewisser 
Tatsachen. Beide begriinden keine Verbindlichkeit, sind aber er
fiillbar. Das gewerbsmaBige Gliicksspiel ist strafrechtlich ver
boten (§ 284 StGB.). Der Lotterievertrag ist ein gegenseitiger 
Vertrag, der den Unternehmer zur Verlosung bestimmter Gewinne 
und diese zur Zahlung eines Einsatzes verpflichten. Sie sind nur 
bei bundesstaatlicher Genehmigung verbindlich. 

Das DiUerenzgeschlift. Dasselbe gilt als Spiel. Es ist ein auf 
Lieferung von Waren oder Wertpapieren in der Absicht geschlossener 
Vertrag, daB nicht wirklich geliefert wird, sondern der Unterschied 
zwischen dem vereinbarten Preise und dem Borsen- oder Markt
preise zur Lieferungszeit vom Verlierer gezahlt werden solle. Aus
genommen hiervon sind bestimmte Borsentermingeschiifte auf Grund 
des Borsengesetzes vom 27. Mai 1909. 

Biirgschaft. §§ 765 -768. 

Biirgschaft ist ein Vertrag, durch den sich jemand, niimlich 
der Biirge, gegeniiber dem Gliiubiger eines Dritten verpflichtet, fiir 
die Erfiillung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen. Die Biirg
schaftserkliirung muB schriftlich geschehen. Der Biirge haftet flir 
Verschulden oder Verzug des Hauptschuldners. Mehrere Biirgen 
llnften als Gesamtschuldner. Befriedigt der Biirge den Glaubiger, 
so geht dessen Forderung gegen den Hauptschuldner auf ihn iiber. 
Der Burge kann unter bestimmten Voraussetzungen Befreiung von 
der Biirgschaft vom Hauptschuldner verlangen (§ 775). Die Biirg
schaft erlischt mit dem Erloschen der Hauptschuld, durch Vereite
lung des Ersatzes und durch Fristversaumung. Von Riickbiirg
sehaft spricht man, wenn sich der Biirge gegen den ihm durch 
seine Verbiirgung drohenden Verlust siehert. 
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Vergleich. § 779. 

Vergleich ist ein Vertrag, durch den der Streit oder die Un
gewiBheit der Parteien iiber ein Rechtsverhaltnis im Wege gegen
seitigen Nachgebens beseitigt wird. Er ist unwirksam, wenn der 
nach dem Inhalt des Vertrages als feststehend zugrundegelegte 
Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht. Wird die UngewiB
heit nachtraglich vollig aufgeklart, so ist es ohne EinfluB auf den 
Bestand des Vergleichs. Vergleiche, die iiber einen anhangigen 
Rechtsstreit vor einem deutschen Gerichte geschlossen sind, be
deuten einen Titel zur Zwangsvollstreckung. 

Schuldversprechen. - Schuldanerkenntnis. §§ 780-782. 

Bei einem Schuldversprechen wird eine Schuld neu versprochen, 
bei der Schuldanerkenntnis wird eine schon bestehende Schuld mit 
selbstandig verpflichtender Wirkung anerkannt. 

Anweisung. §§ 783-792. 

Anweisung ist eine yom Anweisenden erteilte doppelte Er
machtigung an den Empfanger, bei dem Angewiesenen eine Leistung 
in Empfang zu nehmen, sowie an den Angewiesenen, diese Leistung 
an den Anweisungsempfanger zu machen. Die Annahme erfolgt 
durch einen schriftlichen Vermerk auf der Anweisung. Der An
gewiesene braucht nur gegen Aushandigung der Anweisung zu leisten. 
Die Verpflichtung aus der Annahme verjiihrt in 3 Jahren. Der An
weisende kann die Anweisung vor Annahme oder vor Leistung 
gegeniiber dem Angewiesenen widerrufen. 

Schuldverschreibung auf den Inhaber. §§ 793-808. 

Diese Schuldverschreibung ist eine Urkunde, in der jemand 
dem Inhaber der Urkunde eine verspricht. Sie enthalt einen privat
rechtlichen Anspruch, dessen Geltendmachung durch den Besitz nnd 
die Verfiigungsbefugnis tiber das Papier bedingt ist. Der Inhaber 
ist berechtigt, Erftillung nach MaBgabe des Versprechens zu ver
langen. Zur Unterzeichnung der Urkunde geniigt eine im Wege 
mechanischer Vervielfaltigung hergestellte N amensunterschrift. Die 
im Inlande ausgestellten Schuldverschreibungen auf den Inhaber 
bediirfen staatlicher Genehmigung, falls in ihnen die Zahlung einer 
bestimmten Geldsumme versprochen wird. Das Fehlen der Ge
nehmigung bewirkt die Nichtigkeit der Schuldverschreibung und 
die Bestrafung mit einem Fiinftel des Nennwerts. Der Aussteller 
ist nur gegen Aushandigung der TTrkunde zur Leistung verpflichtet. 
Der Inhaber kann auf seine Kosten fUr eine schadhaft ge
wordene Urkunde eine neue verlangen. Eine verloren ge-
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gangene Urkunde kann der friihere Inhaber aufbieten und durch 
Ausschlu.6urteil fiir kraftlos erklaren lassen. 

Vorlegung von Sachen. §§ 809-811. 
Bei vorhandenem rechtlichen Interesse kann jeder yom Be

sitzer einer Urkunde verlangen, da.6 ihm die Einsicht gestattet 
werde und zwar: 
1. wenn die Urkunde in seinem Interesse errichtet ist; 
2. wenn in ihr ein Rechtsverhaltnis zwischen ihm und einem andern 

beurkundet ist; 
3. wenn sie Verhandlungen iiber ein Rechtsgeschaft enthalt, das ihm 

Rechte und PHichten auferlegt. 
Die Vorlegung hat an dem Orte auf Gefahr und Kosten des 

Verlangenden zu erfolgen, an dem sich die Sache befindet, falls 
nicht wichtige Griinde fiir einen andern Ort sprechen. 

Ungerechtfertigte Bereicherung. §§ 812-822. 

Wer durch die Leistung eines andern oder in sonstiger Weise 
auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm 
zur Herausgabe verpflichtet. Ais Leistung gilt auch die durch 
Vertrag erfolgte Anerkennung des Bestehens oder Nichtbestehens 
eines Schuldverhaltnisses. Die Riickforderung versagt, wenn der 
auf eine Verbindlichkeit Leistende wu.6te, da.6 er zur Leistung 
nicht verpHichtet sei, wenn er einer sittlichen PHicht geniigte, wenn 
er den Eintritt des Erfolges wider Treu und Glauben verhinderte 
oder wenn er gegen die guten Sitten verstoBen hat. 

Unerlaubte Handlung. §§ 823-853. 
Wer vorsatzlich oder fahrlassig das Leben, den Korper, 

die Ge'sundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein 
sonstiges Recht eines and ern widerrechtlich verletzt, ist 
dem andern zum Ersatze des daraus entstehenden Scha
dens verpflichtet. Schadensersatzpflichtig ist ferner derjenige, 
der gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz 
versto.6t. 

Wer durch Verbreiten wahrheitswidriger Tatsachen den Kredit 
oder das Fortkommen jemandes gefahrdet, ist diesem schadens
ersatzpfiichtig, wenn er die Unwahrheit kannte oder fahrlassiger
weise nicht kannte. Die Schadensersatzpflicht tritt bei mangelnder 
Kenntnis nicht ein, wenn der Mitteilende oder der Empfanger der 
Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse hat. 

Beziiglich der Geschlechtsehre der Frau bestimmt § 825: 
" Wer eine Frauensperson durch Hinterlist, durch Drohung oder 
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unter MiBbrauch eines Abhangigkeitsverhaltnisses zur Gestattung 
der auBerehelichen Beiwohnung bestimmt, ist ihr zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet." Unbescholtenheit der 
Verfiihrten ist nicht Voraussetzung des Anspruchs. Gemeint ist in 
obiger Vorschrift nur der tatsacWiche Schaden, der z. B. durch 
Entlassung eintritt. Eine Frauensperson kann aber auch auBer 
dem Vermogensschaden eine billige Entschiidigung in Geld, so
genanntes Schmerzensgeld, verlangen, wenn gegen sie ein Sittlich
keitsvergehen begangen oder sie durch Hinterlist, Drohung oder 
MiBbrauch eines Abhangigkeitsverhaltnisses zum auBerehelichen Bei
scWaf bestimmt ist. 

Wer einem and ern in einer gegen die guten Sitten 
verstoBenden Weise Schaden zufiigt, ist auch schadens
ersatzpflichtig. 

Nur wer im Zustande der BewuBtlosigkeit oder in einem die 
freie Willensbestimmung ausschlieBenden Zustande krankhafter Sto
rung der Geistestatigkeit einem andern Schaden zufUgt, ist nicht 
ersatzpflichtig, ebenso noch nicht Siebenjahrige, ferner nicht Sieben
bis Achtzehnjahrige, wenn sie die zur Erkenntnis der Verantwort
lichkeit ihrer Handlungen erforderliche Einsicht nicht besitzen. 
Das gleiche gilt von einem Taubstummen. 

Haben mehrere gemeinschaftlich durch Vergehen einen Scha
den verursacht, so haftet jeder fUr den Schaden. Anstifter und 
Gehilfen stehen den Missetatern gleich. 

Wer einen and ern zu einer Verrichtung besteIIt, ist 
zum Ersatz des Schad ens verpflichtet, den der andere in 
Ausfiihrung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich 
zufiigt. Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Ge
schaftsherr nachweist, daB er die notige Sorgfalt bei der Auswahl 
und Aufsicht des Beauftragten hat walten lassen, oder' daB der 
Schaden auch trotz dieser Sorgfalt entstanden ware. 

Wer kraft Gesetzes zur Aufsicht iiber eine Person verpflichtet ist, 
die wegen Minderjahrigkeit oder ihres geistigen und korperlichen 
Zustandes der Beaufsichtigung bedarf, ist schadensersatzpflichtig, 
wenn diese Person widerrechtlich einem Dritten Schaden zufUgt. 
Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht 
geniigt hat, oder wenn der Schaden auch trotz gehoriger Aufsicht 
sich ereignet hatte. In gleicher Weise ist der kraft eines Vertrages 
Aufsichtspflichtige haftbar (z. B. der Krankenpfleger). 

Haftung fiir Beschlidigung durch Tiere. Wer ein Tier halt, ist 
schadensersatzpflichtig fUr jede durch dasselbe verursachte Totung, 
Korperverletzung und Sachbeschadigung, und zwar ohne Riicksicht 
auf sein Verschulden. Die Ersatzpflicht entfallt, wenn der Schaden 
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durch ein Haustier verursacht worden ist, das dem Berufe, der 
Erwerbstatigkeit oder dem Unterhalte des Tierhalters zu dienen 
bestimmt ist, und wenn der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des 
Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat oder 
del' Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden ware. 
Auch del' durch Vert rag zur Aufsicht iiber das Tier Verpflichtete 
ist bei Verschulden schadensersatzpflichtig. 

HaUung des Halters eines Kraftfahrzeuges. GemaB Gesetz yom 
1. Juni 1909 ist der Halter eines Kraftfahrzeuges verpflichtet, falls 
beim Betriebe desselben ein Mensch getotet, der Korper oder die 
Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschadigt 
wird, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 
Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen: 

a) wenn der Unfall durch ein unabwendbares Ereignis verursacht 
wird, das weder auf einem Fehler in der Beschaffenheit des 
Fahrzeuges noch auf einem Versagen seiner Vorrichtungen be
ruht-. Als unabwendbar gilt ein Ereignis insbesondere dann, 
wenn es auf das Verhalten des Verletzten oder eines nicht beim 
Betriebe beschaftigten Dritten oder eines Tieres zuriickzufiihren 
ist und Halter und Fiihrer des Fahrzeuges jede Sorgfalt be
obachtet haben; 

b) falls das Fahrzeug von einem andern ohne Wissen und Willen 
des Halters in Betrieb gesetzt wird; hier haftet dieser andere; 

c i falls zur Zeit des Unfalls die verletzte Person odeI' Sache durch 
das Fahrzeug befordert wurde oder der Verletzte bei dem Be
triebe des Fahrzeugs tatig war; 

d) falls den Dnfall ein Lastautomobil mit hochstens 20 km Stunden
geschwindigkeit verursacht hat. 

Der Ersatzpflichtige haftet bei Totung und Korperverletzung 
eines Einzelnen auf hochstens 50000 Mark oder 3000 Mark Rente 
jtthr~ich. Sind mehrere verletzt, so gilt hochstens der dreifache 
Satz. Bei Sachbeschadigungen wird auf hochstens 10000 Mark 
gehuftet. 

Die Verjahrungsfrist betragt 2 Jahre nach Kenntnis und 
30 Jahre nach dem Unfall. 

HaUung durch Einsturz eines Gebliudes. Der Besitzer eines 
Grundstiicks haftet, wenn er nicht die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt beobachtet hat, fiir Totung, Korperverletzung und Sach
beschadigung, die durch den Einsturz eines Gebaudes infolge 
mangelhafter Einrichtungen oder Unterhaltung verursacht ist. Ein 
friiherer Besitzer haftet unter gleichen Voraussetzungen fiir den 
Sehaden innerhalb eines Jahres naeh der Beendigung seines Be-



138 Allgemeine Rechtskunde. 

sitzes. An Stelle des Besitzers haftet, wer auf fremdem Grund
stiick ein Gebaude oder ein anderes Werk besitzt. Neben dem 
Besitzer haftet, wer die Unterhaltung des Gebaudes fiir ihn iiber
nimmt oder vermoge eines ibm zustehenden Nutzungsrechtes fiir 
ihn zu besorgen hat. 

Besondere Haftung der Beamten. Die Beamten haften fiir jede 
Verletzung ihrer Amtspfiicht gegeniiber einem Dritten auf Schadens
ersatz, wenn der Verletzte nicht vorsatzlich oder fahrlassig es unter
lassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels ab
zuwenden, und bei bloBer FahrHissigkeit, wenn der Verletzte ander
weitig Ersatz erlangen kann. Die Beamten haften fiir Pfiicht
verletzungen bei pHichtwidriger Verweigerung oder Verzogerung der 
Amtsausiibung. 

Die Haftung erstreckt sich auf die Nachteile fiir den Erwerb 
und das Fortkommen des Verletzten. Bei Beeintrachtigung der 
Erwerbsfahigkeit des Verletzten oder bei Vermehrung seiner 
Bediirfnisse durch eine Korperverletzung ist ihm Schadensersatz 
durch eine Geldrente zu gewahren. Bei wichtigem Grunde kann 
eine Abfind ung in Kapital verlangt werden. Bei einer Totung 
hat der Haftende den Beerdigungspfiiohtigen die Beerdigungskosten 
zu ersetzen. Ferner hat er nach der mutmaBlichen Lebensdauer 
des Getoteten demjenigen Schadensersatz zu gewahren, dem der 
Getotete kraft Gesetzes unterhaltspfiiohtig gewesen ware. Bei Totung, 
Korperverletzung, Freiheitsberaubung hat der Ersatzpfiiohtige, wenn 
der Verletzte kraft Gesetzes einem Dritten zu Diensten verpfiiohtet 
war, dem Dritten duroh Entriohtung einer Geldrente fiir die ihm 
entgehenden Dienste Ersatz zu leisten. Bei Korperverletzungen, 
Gesundheitssohadigungen und Freiheitsbel'aubung kann der Verletzte 
auoh wegen des Sohadens, der nioht Vermogensschaden ist, eine 
billige Entschadigung in Geld verlangen. 

1st jemand zur Riiokgabe einer Saohe verpfliohtet, so haftet 
er in der Regel sogar fiir zufalligen Untergang oder Versohleohte
rung der Saohe. Hat er den Wert der Saohe oder eine Wert
minderung zu ersetzen, so hat er den zu ersetzenden Betrag vom 
Zeitpunkt der Wertbestimmung an zu verzinsen. 

Der Schadensersatzanspruoh aus unerlaubten Handlungen ver
fMIt in 3 J ahren. 
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Drittes Buch. 

Sachenrecht. 

Einleitung. 
Das Sachenrcht handelt von dinglichen Rechten, d. h. von den 

rechtIich wirksamen Beziehungen einer Person zu einer Sache. Zu 
den dinglichen Rechten des BGB. gehOren 11 Rechte, namIich: 

Das Eigentum Die Reallasten 
Das "Erbbaurecht Die Hypothek 
Grunddienstbarkeiten Die Grundschuld 
NieBbrauch Die Rentenschuld 
Beschrankte personIiche Dienst

barkeiten 

Das dingliche Vorkaufsrecht 

Das Pfandrecht an beweglichen 
Sachen und Rechten. 

Das umfassendste dingliche Recht ist das Eigentum. Der 
Eigentiimer kann mit einer Sache schalten und waiten, wie er 
will. Nur an Sachen, also an korperlichen Gegenstanden, sind die 
dinglichen Rechte moglich. Ausnahmsweise kennt das BGB. einen 
NieBbrauch und ein Pfandrecht an Rechten. Bei Aufhebung eines 
Sachenrechts geniigt meistens ein einseitiger Verzicht. 

Die Landesgesetze haben eine Reihe von Vorbehalten aus
bedungen, z. B. beim Wasser-, Deichrecht, beim Jagd-, Fischerei
und Bergrecht, bei den N achbarrechten, bei den Familiengiitern 
und Lehen usw. 

Besitz. §§ 854-872. 

Besitz ist dasjenige Recht an einer Sache, das sich auf die 
tatsachliche Herrschaft liber eine Sache griindet. Der Besitz ent
steht ohne Rlicksicht auf ein Besitzrecht einzig und allein infolge 
der tatsachlichen Gewalt, die jemand liber die betrefIende Sache 
auslibt. Das BGB. kennt nur Besitz an Sachen und nicht an 
Rechten. Zum Besitzerwerb ist die Einigung des bisherigen Be
sitzers und des Erwerbers genligend, vorausgesetzt, daB der Erwerber 
in der Lage ist, die Gewalt liber die Sache auszuliben. Der Ver· 
lust des Besitzes erfolgt dadurch, daB der Besitzer die tat
sachliche Gewalt liber die Sache verliert, insbesondere dadurch, daB 
er jene Gewalt aufgibt. Der Besitz des Erblassers geht ohne 
weiteres auf den Erben iiber. 

Der Eigenbesitz. Einen Eigenbesitz hat derjenige, der eine 
Sache als ihm gehorend besitzt. Man unterscheidet unmittelbaren 
und mittelbaren Besitz. Unmittelbaren Besitz hat derjenige, 
der eine Sache als NieBbraucher, Pfandglaubiger, Pachter, Mieter, 
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Verwahrel' oder in einem ahnlichen Verhaltnisse besitzt,. vermoge 
dessen er einem andern gegeniiber auf Zeit zum Besitze berechtigt 
oder verpflichtet ist. Mittelbaren Besitz hat dann der andere. 
Der mittel bare Besitz kann durch Abtretung des Anspruchs auf 
Herausgabe der Sache libertragen werden. 

Besitzdiener ist, wer die tatsachliche Gewalt liber eine Sache 
fiir einen anderen in dessen Haushalt oder Erwerbsgeschaft oder 
in einem ahnlichen Verhaltnis auslibt, vermoge dessen er den sich 
auf die Sache beziehenden Weisungen des and ern Folge zu leisten hat. 

Mitbesitz ist gegeben, wenn mehrere eine Sache gemeinschaft
lich besitzen. 

Der Besitzschutz. § 858 bestimmt: "WeI' dem Besitzer ohne 
dessen Willen den Besitz entzieht oder ihn im Besitze stort, han
delt, sofern nicht das Gesetz die Entziehung oder die Storung 
gestattet, widerrechtlich. " Man bezeichnet dies als: v e r bot e n e 
Eigenmacht. Der Besitz, den del' "verboten eigenmachtig Han
delnde" erwirbt, ist fehlerhaft. Der Besitzer darf sich verbotener 
Eigenmacht mit Gewalt erwehren. Bei Besitzentziehung durch ver
botene Eigenmacht kann der bisherige Besitzer, wenn es sich um 
Mobilien handelt, diese dem auf frischer Tat betroffenen oder ver
folgten Tater mit Gewalt wieder' abnehmen, sog. Nacheile; bei 
Immobilien kann er den Tater sofort des Besitzes wieder ent
setzen. Jeder Besitzer hat das unmittelbare Selbsthilferecht, das 
mittel bare nur dann, wenn er' sieht, daB obrigkeitliche Hilfe zu 
spat kommen wiirde. 

Bei Besitzentziehung kann del' friihere Besitzer gegen den 
fehlerhaft Besitzenden auf Wiedereinraumung des Besitzes klagen, 
bei Besitzstol'Ung auf Beseitigung der Stol'ung, und bei zu be
fiirchtenden weiteren Storungen auf Un t e rl ass un g. 

Der Gerichtsschutz vel'sagt mit dem Ablauf eines Jahres nach 
Veriibung del' verboten en Eigenmacht, wenn del' Anspruch nicht 
yorher im Wege der Klage geltend gemacht wird. 

Allgemeine Vorschriften liber die Rechte an Grundstlicken. 
§§ 873-902. 

V gl. Abschn. Baurecht S. 440. Zum Erwerb eines Rechts an 
cinem Grundstiick oder eines Rechts an einem solchen Recht ist 
im allgemeinen Einigung del' Parteien und die Eintragung del' 
Rechtsanderung in das Grundbuch notig. Vielfach ist jedoch bald 
Einigung, bald Eintragung unnotig, erstere z. B. bei del' Tabular
ersitzung, bei dem Aufgebot und bei del' Aneignung. Tabularersitzung 
bedeutet,bei dem Erwerb des Eigentums an einem Grundstiick IiiI' 
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denjenigen, der 30 Jahre lang unberechtigterweise als Eigentiimer 
in einem Grundbuch eingetragen war und wahrend jener Zeit das 
Grundstiick im Besitz hatte. Die Eintragung ist unnotig bei giiter
gemeinschaftlichem Erwerb, bei der Erbfolge und bei Erwerb durcl! 
Zwangsversteigerung. 

SolI das Recht an einem Grundstiick aufgehoben werden, so 
erfordert dies, soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt, die 
Erklarung des Berechtigten, daB er das Recht aufgebe, und ferner 
die Losung des Rechts im Grundbuche. 

Zur Sicherung eines kiinftigen oder eines bedingten Anspruchs 
kann man sich eine Vormerkung im Grundbuch eintragen lassen, 
und zwar mittels einstweiliger Verfiigung, eines vorIaufig vollstreck-· 
baren Urteils odeI' einer sie gestattenden Bewilligung seitens des
jenigen, des sen Recht von ihr betroffen wird. Die Vormerkung 
wird in eine endgiiltige Eintragung umgeschrieben, sobald der 
von ihr gesicherte Anspruch eintragbar geworden ist. 

Steht der Inhalt des Grundbuchs mit del' wirklichen Rechts
lage nicht im Einklang, so kann del' wirklich Berechtigte durch 
Eintragung eines Wider.spruchs sich einen unverjahrbaren ding
lichen Berichtigungsanspruch sichern. 

Die Anspriiche aus eingetragenen Rechten sind mit wenigen 
Ausnahmen unverjahrbar. 

Eigentum. §§ 903~924. 
Eigen tum ist das vornehmste dingliche Recht an einer 

korperlichen Sache. Del' Eigentiimer kann mit del' Sache verfahren, 
wie er will, andere von jeder Einwirkung auf die Sache ausschlieBen. 
insbesondere sich jede Storung im Genusse seines Eigentums ver
bitten; doch darf niemand sein Eigentumsrecht dazu benutzen, um 
andere zu schikanieren. Auch sind dem Eigentumsrecht durch 
Vorschriften bestimmter Art Schranken gezogen, so z. B. gesetzliche 
Eigentumsbeschrankungen wie Bergfreiheit, N achbarrechte u. dergl. 
So muB del' Nachbar Grundstiicksausbesserungen von seiner Seite 
aus dulden; ferner darf del' Eigentiimer Einwirkungen eines andern 
auf die Sache nicht verbieten, wenn sie zur Abwendung einer 
gcgcnwartigcn Gefahr notwendig und del' drohende Schaden gegen
iiber dem aus der Einwirkung dem Eigentiimer ents~ehenden 

Schaden unverhaltnismaBig groB ist, vgl. Nothilfe S. 100. Der 
Eigentiimer kann nicht nur iiber das Grundstiick selbst frei ver
fiigen, sondern er beherrscht aueh den Raum iiber und den 
Erdkorper unter der Oberflache; jedoch kann er Einwirkungen 
nicht verbieten, die in solcher Hohe oder Tiefe vorgenommen 
werden, daB er an del' AQ-sschlieBung kein Interesse hat. 
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Fiir den Ingenieur sind die §§ 906 und 907 von solcher Wich
tigkeit, daB sie nachstehend wortlich aufgefiihrt werden: 

§ 906. 
"Der Eigentiimer eines Grundstiicks kann die Zufiihrung von Gasen, 

Dampfen, Geriichen, Rauch, RuB, Warme, Gerausch, Erschiitterungen und 
ahnliche von einem andern Grundstiick ausgehende Einwirkungen insoweit 
nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstiicks nicht 
oder nur unwesentlich beeintrachtigt oder durch eine Benutzung des andern 
Grundstiicki herbeigefiihrt wird, die nach den ortlichen Verhaltnissen bei 
Grundstiicken dieser Lage gewohnlich ist. Die Zufiihrung durch eine be
sondere Leitung ist unzuJassig." 

§ 907. 
"Der.Eigentiimer eines Grundstiicks kann verlangen, daB auf den Nach

bargrundstiicken nicht Anlagen hergestellt oder gehalten werden, von denen 
mit Sicherheit vorauszusehen ist, daB ihr Bestand oder ihre Benutzung eine 
unzulassige Einwirkung auf sein Grundstiick zur Folge hat. Geniigt eine An
lage den landesgesetzlichen Vorschriften, die einen bestimmten Abstand von 
der Grenze oder sonstige SchutzmaBregeln vorschreiben, so kann die Beseiti
gung der Anlage erst verlangt werden, wenn die unzulassige Einwirkung tat
sachlich hervortritt. Baume und Straucher gehoren nicht zu den Anlagen 
im Sinne dieser V orschriften. " 

Es sei allerdings auf § 26 der Gewerbeordnung bereits hier 
verwiesen. Durch denselben erhalten die obigen Bestimmungen 
eine wichtige Einschrankung. Danach kann bei einer obrigkeitlich 
genehmigten Anlage niemals auf Einstellung des Gewerbe
trie bes, sondern nur auf Herstellung von Schutzvorrichtungen 
oder auf Schadloshaltung geklagt werden. 

Beziiglich des drohenden Einsturzes eines Gebaudes vgl. 
das auf S.442 Gesagte. Eine Vertiefung eines Grundstiickes 
in der Weise, daB der Boden des Nachbargrundstiickes die erforder
liche Stiitze verliert, ist verboten, es sei denn, daB fiir eine ge
niigende anderweitige Befestigung gesorgt wird. 

Friichte, die von einem Baum oder Strauch auf ein Nachbar
grundstiick hiniiberfalIen, gelten als Friichte dieses Grundstiicks. 

Der Dberbau vom Nachbar auf das Nachbargrundstiick muB 
geduldet werden, wenn ihm kein Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit 
zur Last falIt, oder wenn der Nachbar nicht vor oder sofort nach 
der Grenziiberschreitung Widerspruch erhoben hat. Dnter Dberbau 
versteht man die Tatsache, daB ein Nachbar bei der Errichtung 
eines Gebaudes iiber die Grenze gebaut hat. Fiir den Dberbau ist 
der Nachbar durch eine Geldrente zu entschadigen; selbstverstand
lich kann auch eine einmalige Abfindung erfolgen, wenn sich beide 
Parteien auf diese einigen. 

Notweg. Ein Notweg kann verlangt werden, wenn einem Grund
stiick die zur ordnungsgemaBen Benutzung notwendige Verbindung 
mit einem offentlichen Wege fehlt. 
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Grenzabmarkung. Jeder Eigentiimer eines Grundstiicks kann 
vom Eigentiimer des Nachbargrundstiicks verlangen, daB er in Ge
meinschaft mit ihm die Grenze vermarke oder die unkenntlich ge
wordene, nicht streitige alte Vermarkung wieder herstellt. 

Erwerb und Verlust des Eigcntums an Grundstlickcn. §§ 925-928. 

Die Einigung, die die Dbertragung von Grundstiickseigentum 
bezweckt, heiBt A u£lassung. Sie verschafft zusammen mit der 
Eintragung in das Grundbuch das Eigentum an Grundstiicken. Die 
Auflassung muB bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile oder 
ihrer Bevollmachtigten vor dem Grundbuchamte erklart werden. 
Der Vertrag bedarf gerichtlicher oder notarieller Beurkun
dung. Zugleich mit dem Eigentum am Grundstiick erlangt der 
Erwerber mit der Eintragung im Zweifel auch das Eigentum an 
den zur Zeit des Erwerbes vorhandenen Zubehorstiicken, soweit sie 
dem VeriiuBerer gehoren. 1st ein Grundstiick 30 Jahre im Eigen
besitz eines andern, so kann der Eigentiimer durch Aufgebot aus
geschlossen werden. Ein bloBer Verzicht hebt das Eigentumsrecht 
an einem Grundstiick nicht auf, sondern es muB der Verzicht gegen
iiber dem Grundbuchamte erkliirt und in das Grundbuch einge
tragen sein. 

Der Fiskus erwirbt Eigentum an einem Grundstiick lediglich 
dadurch, daB er sich als Eigentiimer in das Grundbuch eintragen 
liiBt. Bei ehelicher Giitergemeinschaft und bei der Erbfolge 
kann der Eigentiimer seine giitergemeinschaftliche Ehefrau als Mit
eigentiimerin in das Grundbuch ohne besondere AufJassung ein
tragen lassen. 

Erwerb und Verlust an beweglichen Sachen. §§ 929-984. 

Zur Dbertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache 
ist erforderlich, daB der Eigentiimer die Sache dem Erwerber iiber
gibt und beide dariiber einig sind, daB das Eigentum iibergehen solI. 
1st der Erwerber im Besitze der Sache, so geniigt die Einigung 
iiber den Dbergang des Eigentums; in diesem FaIle kann die Dber
gabe dadurch erfolgen, daB zwischen ihm und dem Erwerber ein 
Rechtsverhaltnis vereinbart wird, vermoge dessen der Erwerber den 
mittelbaren Besitz erlangt. 1st ein Dritter im Besitz der Sache, so 
kann die Dbergabe dadurch ersetzt werden, daB der Eigentiimer 
dem Erwerber den Anspruch auf Herausgabe der Sache abtritt. 

Das BGB. schiitzt denjenigen, der entgeltlich oder unentgelt
lich durch ein Rechtsgeschiift etwas erwirbt. Der Schutz ver
sagt jedoch, wenn der Erwerber nicht im guten Glauben ist, d. h. 
wenn ibm bekannt oder infolge grober Fahrlassigkeit unbekannt 
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i~t, daB die Sache nicht dem VerauBerer gehart, oder wenn es sich 
um Sachen handelt, die dem Eigentiimer oder seinem unmittel
baren Besitzer gestohlen, verloren gegangen oder sonstwie abhanden 
gekommen sind. Beides hat der Eigentiimer dem Erwerber zu be
weisen. War der Erwerber gutglaubig, so bewirkt die Vbergabe 
nach vorheriger Einigung auch den Eigentumsiibergang. 

1m Handelsverkehr wird sogar der gutglaubige Erwerber ge
schiitzt, der annahm, daB sein Gegner befugt war, iiber die Sache 
zu verfiigen. Wird jedoch ein Inhaberpapier, das dem Eigen
tiimer gestohlen, verloren gegangen oder sonstwie abhanden ge
kommen ist, an einen Kaufmann, der Bankier- oder Geldwechsler
geschafte betreibt, verauBert oder verpfandet, so gilt sein guter 
GIaube als ausgeschlossen, wenn zur Zeit der VerauBerung oder 
Verpfandung nicht mehr als 1 Jahr seit dem Ablauf desjenigen 
Jahres verstrichen ist, in dem eine Veraffentlichung des Verlustes 
im Deutschen Reichsanzeiger stattgefunden hat. 

Ersitzung. Die Ersitzung ist Eigentumserwerb an einer be
weglichen Sache durch zehnjahrigen Besitz. Die Ersitzung ist aus
gelSchlossen, wenn der Eigentiimer nachweist, daB der Ersitzende 
beim Erwerb nicht in gutem GIauben gehandelt hat, oder daB der 
Eigentiimer erst spater von dem Fehlen seines Eigentums Kenntnis 
erhielt. 

Die Verbindung. Wird eine bewegliche Sache mit einem Grund
stiick verbunden, so geht das Eigentum an der beweglichen Sache 
unter und wird Eigentum des Grundstiicks. V oraussetzung ist dabei 
jedoch, daB die Verbindung die Sache zum wesentlichen Bestand
teil des Grundstiicks gemacht hat; andernfalls behalt die Sache ihre 
Selbstandigkeit. Werden bewegliche Sachen miteinander derart ver
bunden, daB sie wesentliche Bestandteile einer einheitlichen Sache 
werden, so werden die bisherigen Eigentiimer Miteigentiimer. 

Vermischung ist die Vereinigung mehrerer Sachen zu einer 
Masse, Vermengung ist die Vereinigung trockener Karper, ohne 
daB ihre Eigenschaft aufgehoben wird. 

Verarbeitung ist die Umbildung eines Stoffs zu einer neuen 
beweglichen Sache. Ais Verarbeitung gilt auch das Schreiben, 
Zeichnen, Malen, Drucken, Gravieren oder eine ahnliche Bearbeitung 
der Oberflache. 

Mit dem Erloschen des friiheren Eigentums an einer Sache 
erloschen auch die sonstigen an der Sac he bestehenden Rechte: 

Aneignung ist Eigentumserwerb an einer herrenlo:sen beweg
lichen Sache durch deren Inbesitznahme mit der Absicht des Eigen
tumserwerbs. Das Eigentum wird jedoch durch Aneignung nicht 



Das Biirgerliche Gesetzbuch. 145 

erworben, wenn me gesetzlich verboten ist oder durch die Besitz
ergreifung das Aneignungsrecht eines andern verletzt wird. 

Herrenlos wird eine bewegliche Sache, wenn der Eigentiimer 
in der Absicht den Besitz der Sache aufgibt, auf dws Eigentum 
zu verzichten. 

Wilde Tiere sind herrenlos, solange sie sich in Freiheit be
finden (mit Ausnahme von Tiergarten). Erlangt ein gefangenes 
wildes Tier die Freiheit, so wird es herrenlos, wenn nicht der Eigen
tiimer das Tier unverziiglich verfolgt, oder wenn er die Verfolgung 
aufgibt. Ein gezahmtes Tier wird herrenlos, wenn es die Gewohn
heit ablegt, an den ihm bestimmten Ort zuriickzukehren. Ein zahmes, 
sog. Haustier verbleibt im Eigentum seines Herrn, auch wenn es 
die Freiheit erlangt. 

Der Fund. Ein Fund ist nur an einer verlorenen Sache mog
lich. Verloren ist eine Sache, deren Besitz dem Besitzer wider seinen 
Willen abhanden gekommen ist, ohne daB gleichzeitig ein anderer 
Besitz erwarb, und dessen Aufenthalt ihm unbekannt ist. Man wird 
Finder dadurch, daB man die gefundene Sache an sich nimmt. 
Der Finder hat von seinem Funde dem Verlierer oder dem Eigen
tiimer oder einem sonstigen Empfangsberechtigten unverziiglich An
zeige zu machen, kennt er keinen dieser, so hat er den Fund un
verziiglich der Polizeibehorde anzuzeigen, sob aid es sich urn eine 
Sache yom Mindestwert von 3 Mark handelt. Der Finder hat die 
Sache zu verwahren; ist dies zu kostspielig oder der Verderb der 
Sache zu besorgen, so hat er sie nach vorheriger Anzeige bei der 
Polizei versteigern zu lassen. Der Finder ist berechtigt und auf 
Wunsch der Polizei verpflichtet, die Sache oder den Versteigerungs
erlos bei der PolizeibehOrde abzuliefern. Die Haftung des Finders 
erstreckt sich nur auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit. Der Emp
fangsberechtigte hat dem Finder die Aufwendung zu ersetzen', 
und zwar bis zu 300 Mark 5 v. H., dariiber hinaus yom Mehrwerte 
1 v. H., bei Tieren 1 v. H. Dem Finder steht kein Finderlohn zu, 
wenn er die Anzeigepflicht verletzt oder die Fundsache auf An
frage verheimlicht. Dieses Verheimlichen kann sich auBerdem straf
rechtlich als Unterschlagung kennzeichnen (§ 246 StGB.) Wird dem 
Finder der Eigentiimer nicht bekannt und meldet niemand sein 
Recht bei der Polizeibehorde an, so erwirbt der Finder das Eigen
tum an der gefundenen Sache 1 Jahr nach Anzeige. Die Polizej
behorde darf die gefundene Sache nur mit Zustimmung des Finders 
herausgeben. Wer in dem Geschaftsraum oder den Beforderungs
mitteln einer offentlichen Behorde oder einer dem offent
lichen Verkehr dienenden Verkehrsanstalt eine Sache findet und 
an sich nimmt, hat kein Anrecht auf die Sache. Er hat vielmehr 
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die Sache unvel'ziiglich an die Behol'de, Vel'kehrsanstalt oder an 
einen ihrer Angestellten abzuliefern. 

Schatz ist eine bewegliche Sache, die so lange verborgen ge
leg en hat, daB del' Eigentiimer nicht mehr zu ermitteln ist. Er 
gehort je zur Hii1fte dem Entdecker und dem Eigentiimer del' 
Sache, in der der Schatz verborgen war. 

Anspriiche aus dem Eigentum. §§ 985-1007. 

Der Eigentiimer kann von dem Besitzer die Herausgabe der 
Sache verlangen. Der Besitzer kann die Herausgabe vel'weigern, 
wenn el' oder der mittelbare Besitzer, von dem er sein Recht zum 
Besitz ableitet, dem Eigentiimel' gegeniiber zum Besitze berechtigt 
ist (z. B. kann sich der Mieter auf sein Mietsrecht berufen). Jeder 
verschuldete Schaden ist dem Eigentiimer zu ersetzen. 1m iibrigen 
sei fiir EinzelfiiJle auf die Bestimmung der obigen Paragraphen ver
wiesen. Auch iiber das Miteigentum sind in den §§ 1008-1011 
besondere Bestimmungen erlassen. 

Bevor zu den weiteren Bestimmungen des BGB. iibergegangen 
wird, seien noch kurz die landesgesetzlichen Vorbehalte besprochen. 

Familiengiiter. Man unterscheidet Stammgiiter und Familien
fideikommisse. Stammgiiter sind diejenigen Giiter, die sich un
verauBerlich in einer Familie an Einzelnachfolger nach autonomer 
Bestimmung oder Herkommen vererben. Die Familienfideikom
misse sind ein durch Verfiigung des Stifters sich unverauBerlieh 
in einer Familie forterbendes Vermogen behufs Erhaltung des An
sehens der Familie. Sie vererben sich naeh den Anordnungen des 
Stifters. Heute kann jeder, aueh ein Biirgerlicher, in PreuBen an 
Sachen mit einem dauernden Ertrage ein FamilienfideikommiB er
richten (anders in Bayern). In PreuBen wird eine Familienstiftung 
durch das Amtsgericht genehmigt. Nur die Agnaten sind erb
berechtigt, d. h. die durch Manner verwandten Manner. Die Erst
geburt ist vorherrschend. 

Das Enteignungsrecht. Die Enteignung kann nur aus Griinden 
des offentlichen W ohls gegen vollstandige Entschadigung erfolgen. 
Dber die sonstigen Bestimmungen verg1. Abschn. Baurecht S. 448. 

Das Wasser- und Fischereirecht. Beziiglich des Wasserrechts 
vergl. Abschn. Wasserrecht S. 451 fl. Was das Fischereirecht an
betrifft, so hat an geschlossenen Gewassern (Teichen) der Eigen
tiimer nicht nur das Fischereirecht, sondern die dortigen Fische 
gehoren ihm vollstandig zu Eigentum. An privaten, nicht schifl
baren Fliissen steht die Fischerei den Anliegern bis zur Halfte 
zu. An den offentlichen, schiffbaren Fliissen hat der Konig das 
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Fischereirecht, auBerdem aber diirien die politischen Gemeinden 
die Fischerei durch besonders angestellte Fischer oder durch Ver
pachtung ausiiben. Die Fischerei im Meere ist soweit frei, als nicht 
volkerrechtliche Vertrage entgegenstehen. In Kiistengewassern diirien 
jedoch nur Deutsche fischen. Fiir die Fischerei sind bestimmte 
Schonzeiten festgelegt. 

Das Strandrecht. Vergl. S. 333. 
Das Jagdrecht. Jagdberechtigter am eigenen Grund und Boden 

ist der Eigentiimer. (Die Jagd auf offenem Meere steht jedem ohne 
Jagdschein frei). Del' Eigentiimer darf sein Recht nur an dem 
Eigenj agd b ezir k ausiiben. AIle Eigentiimer sonstiger Grundstiicke 
einer Gemeinde bilden eine Jagdgenossenschaft, die Rechts
fahigkeit besitzt. Sie untersteht dem J agd vorsteher. Dieser ist 
del' Vorsteher der Gemeinde. Die Jagd in diesem Bezirk darf ent
wedel' vollig ruhen odeI' durch hochstens drei angestellte J1Lger be
schossen oder offentlich meistbietend oder freihandig verpachtet 
werden. Jeder Jagdausiibende muB einen J agdschein bei sich 
fiihren, del' yom Landrat bestatigt odeI' von del' Ortspolizei be
Bcheinigt wird. Er wird in del' Regel auf ein Jahr ausgestellt. 
Neben dem Jagdschein muB der Jagende, falls er nicht in Beglei
tung des Jagdberechtigten erscheint, dessen schriftliche Erlaubnis 
bei sich haben. 

Das Bergrecht. 1m allgemeinen herrscht Bergbaufreiheit 
unter der Berghoheit des Staates. Die preuBische Novelle zum 
Berggesetz von 1907 hat jedoch fiir Steinkohle, Salze und Sool
guellen das ausschlieI3liche Gewinnungsrecht des Staates ausge
sprochen. Das Bergwerkseigentum an jenen Mineralien eines be
stimmten Bezirks wird dem Staate durch den Minister fiir Handel 
und Gewerbe verliehen; jedoch darf der Staat auBer seinem bis
ilerigen Besitz nul' 250 H6chstfelder del' Steinkohle in Selbstbe
IVirtschaftung nehmen und solI im iihrigen die Aufsuchung und 
J.ewinnung der Steinkohle wie auch der Salze an andere iib ertrag en. 
Man erhalt in PreuBen das Bergbaurecht als Bergwerkseigentum 
:1be1' ein bestimmtes Grubenfeld durch Verleihung yom Obe1'berg
tmt auf Grund eines Antrages, del' "Mutung". Bei mehreren Be
werbem ist dcr Findcr dcr crstc Muter. Das Suchcn naeh Stein
whle nennt man das "Schiirfen". Das Schii1'fen steht jedem frci. 
Wird es ihm yom Eigentiimer versagt, so erteilt ihm die Berg
)eh6rde die Erlaubnis; es verpflichtet jedoch zum Schadense1'satz. 
~um Schiirfen sind in PreuBen mit obigen Einschrankungen zu
~unsten des Staates freigegeben: Metalle, Kohle, Graphit, Salz, wah
'end die Steinbriiche, Kiesgruben, Edelsteine und Gips dem Grund
;tiickseigentiimern belassen sind. 

10* 
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Das Bergwerkseigentum ist im Grundbuch einzutragen. Die 
Vereinigung mehrerer zur gemeinschaftlichen Ausiibung des Berg
baues nennt man die Gewerkschaft. Die Anteile der Genoss611 
nennt man K u x e. Die Gewerkschaft ist eine juristische Person. 
tJber den Anteil eines jeden Gewerken (Mitgliedes) wird ein Kux
schein auf seinen Namen mit der Eigenschaft eines Wertpapieras 
ausgestellt. Bei der Salzsiederei heiBen die KUJfe Pfannen und 
die Gewerkschaften Pfannerschaften. Organe der Gewerkschaft 
sind die Gewerkenversammlung ;Iund der Grubenvorstand. 
Durch GewerkschaftsbeschluB konnen ZubuBen ausgeschrieben wer
den. Der Inbegriff der Bergwerksarbeiter wird Knappschaft ge
nannt; sie ist eine Zwangsvereinigung mit Beitragspflicht. 

Dem Grundstiickseigentiimer hat der Bergbautreibende allen 
durch dtln Bergbau entstehenden Schaden ohne Riicksicht auf eigenes 
Verschulden zu ersetzen. 

Erbbaurecht. §§ 1012-1017. 

Erbbaurecht ist das verauBerlich und vererbliche dingliche Recht 
jemandes, auf oder unter der Oberflache eines Grundstiicks ein Bau
werk zu haben. Zu seiner Begriindung gehort die Einigung der 
Beteiligten und die Eintragung der Rechtsanderung ins Grundbuch 
bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile vor dem Grundbuchamt. 

Dienstbarkeiten. 

Das BGB. teilt die Dienstbarkeiten in Grunddienstbarkeiten 
und personliche Dienstbarkeiten. Bei den letzteren unterscheidet 
man wiederum NieBbrauch und b'eschrankte personliche Dienstbar
keiten. Mit Ausnahme des NieBbrauchs sind die Dienstbarkeiten 
nur an Grundstiicken in der Regel moglich. 

Grunddienstbarkeit. §§ 1018-1029. 

Die Grunddienstbarkeit ist die Belastung eines Grundstiicks 
zugunsten des jeweiligen Eigentiimers eines andern Grundstiicks in 
der Weise, daB der Berechtigte das Grundstiick in einzelnen Be
ziehungen benutzen darf (Wegeservitut), oder daB auf dem Grund
stiicke gewisse Handlungen nicht vorgenommen werden diirfen (Ver
bot der Errichtung einer Fabrik), oder daB die Ausiibung eines 
Rechtes ausgeschlossen ist. Die Grunddienstbarkeit muB fiir das 
Grundstiick des Berechtigten von Vorteil sein; sie entsteht an einem 
Grundstiick durch Einigung der Beteiligten und Eintragung in das 
Grundbuch; sie geht durch Erklarung des Berechtigten und die 
Loschung derselben im Grundbuche unter. 
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Niellbrauch an Sachen. §§ 1030--1067. 

NieBbrauch ist ein dingIiches Recht an einer Sache oder einem 
Rechte, das jemandem die Nutzungen derselben gewahrt. Es 
entsteht bei unbeweglichen Sachen durch Einigung und Eintragung, 
bei beweglichen Sachen durch Einigung und Dbergabe. Zum Be
sitze der Sache ist der NieBbraucher berechtigt, bei Storungen seines 
Rechts hat er dieselben Anspruche wie der Eigentumer. Der NieB
braucher muB trotz seines uneingeschrankten Nutzungsrechts die 
bisherige wirtschaftliche Bestimmung der Sache aufrecht erhalten 
und wie ein ordentlicher Hausvater wirtschaften. Er darf sie nicht 
wesentlich umgestalten oder wesentlich verandern. Der NieBbrauch 
ist nicht ubertragbar, wohl aber seine Ausubung. Der NieBbraucher 
hat fUr die Erhaltung der Sache in ihrem wirtschaftlichen Bestande 
zu sorgen, die Sache auf den N amen des Eigentumers zu versichern 
und die Versicherungspramien zu zahlen, die 6ffentlichen Lasten 
der Sache, die Zinsen fur Hypotheken und Grundschulden sowie 
die Rentenbetrage zu trag en. Fur verschuldete Veranderungen oder 
Verschlechterungen haftet er dem Eigentumer, sofern sie nicht nach
weisbar durch ordnungsgemiiBe Ausiibung des NieBbrauchs herbei
gefUhrt sind. Ersatzanspruche des Eigentumers verjahren in 6 Mo
naten yom Augenblicke der Zuriickerstattung oder der Beendigung 
des NieBbrauchs. Verletzt der NieBbraucher die Rechte des Eigen
tumers, so kann letzterer bei unbefugtem Gebrauch nach einer frucht
losen Mahnung auf UnterJassung klagen, bei drohender erheblicher 
Verletzung Sicher heitsleistung verlangen. N ach Beendigung des NieB
brauchs hat der NieBbraucher dem Eigentiimer die Sache zuriick
zugeben. Der NieBbrauch erlischt mit dem Tode dElIS NieBbrauchers 
oder mit dem Verzicht desselben gegeniiber dem Eigentiimer oder 
Besteller. 

NieBbrauch an Rechten. §§ 1061-1084. 

Jedes Recht mit Ausnahme des uniibertragbaren kann Gegen
stand eines NieBbrauchs sein. Die Bestellung des NieBbrauchs an 
einem Rechte erfolgt nach dem fur die Dbertragung des Rechts 
geltenden Vorschriften, die Aufhebung des NieBbrauchs an einem 
Recht wie bei dem NieBbrauch an beweglichen Sachen. Handelt 
es sich um NieBbrauch an Forderungen, so ist der NieBbraucher 
zur Einziehung und zur Kundigung berechtigt; bei verzinslichen 
Forderungen erhalt derselbe die Zinsen. Das Kapital kann der Schuld
ner nur an NieBbraucher und Glaubiger gemeinschaftlich zahlen. 
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NieBbrauch an einem Vermogen. §§ 1085-1089. 

NieBbrauch an dem Vermogen einer Person kann nur in der 
Weise bestellt werden, daB der NieBbraucher den NieBbrauch an 
den einzelnen Gegenstanden des Vermogens erlangt. 

Beschrlinkte personliche Dienstbarkeiten. §§ 1090-1093. 

Man versteht darunter die Belastung eines Grundstiicks in der 
Weise, daB derjenige, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, be
rechtigt ist, das Grundstiick in einzelnen Beziehungen zu benutzen, 
oder daB ihm eine sonstige Befugnis zuS'teht, die den 1nhalt einer 
Grunddienstbarkeit biIden kaun. Als beschrankte personIiche Dienst
barkeit kann auch das Recht bestellt werden, ein Gebaude ganz 
oder teilweise unter AusschluB des Eigentiimers der W ohnung zu 
benutzen. Der Berechtigte ist befugt, seine Familie sowie seine 
Bedienung in die W ohnung aufzunehmen, und bei teilweiser Er
laubnis beziiglich der Benutzung des Gebaudes die zum gemein
schaftlichen Gebrauche der Bewohner bestimmten Anlagen und Ein
richtungen mitzubenutzen. 

Vorkaufsrecht. §§ 1094-1104. 

Das hier behandelte Vorkaufsrecht ist im Gegensatz zu dem 
aus S. 121 behandelten personlichen Vorkaufsrecht ein dingliches 
Vorkaufsrecht. Es bedeutet die Belastung eines Grundstiicks in del' 
Weise, daB derjenige, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, dem 
Eigentiimer gegeniiber zum Vorkaufe berechtigt ist. Es entsteht 
durch Einigung und Eintragung ins Grundbuch. VerIiert del' Kaufer 
odeI' sein RechtsnachfoIger infolge del' Geltendmachung des V 01"

kaufsrecht das Eigentum, so braucht er den geschuldeten Kaufpreifl 
nicht zu bezahlen. Hat er ihn schon berichtigt, so kann er ihn 
vom Verkaufer nicht zuriickfordern, wohl abel' vom Vorkaufsberech
tigten. Der Kaufer kann letzterem die Zustimmung zu seiner Ein
tragung als Eigentiimer verweigern, bis er ihm den Kaufpreis zu
riickerstattet. 1st der Vorkaufsberechtigte unbekannt, so kann e1' im 
Wege des Aufgebotsverfahrens mit seinem Rechte ausgeschlosEen 
werden. 

Reallasten. §§ 11 05-1112. 

Reallasten sind Belastungen eines Grundstiicks in der Weise, 
daB an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, 'wieder
kehrende Leistungen aus dem Grundstiicke zu entrichten sind. Fiir 
die Reallast wie fUr die Einzellast haftet das Grundstiick. Die 
Reallast entsteht durch Einigung und Eintragung. Wird das be
lastete Grundstiick geteilt, so haften die Eigentiimer der einzelnen 
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Teile als Gesamtschuldner, wird das herrschende Grundstiick geteilt, 
so besteht die Reallast fUr die einzelnen Teile nach MaBgabe ihrel' 
GroBe fort. Feste Geldrenten sind statthaft, jedoch darf sie del' 
Eigentiimer nach sechsmonatlicher Kiindigung mit dem zwanzig
fachen Betrage ablOsen, sofern nicht ein anderes bestimmt ist. 
Bestandige Abgaben und Leistungen konnen einem Grundstiick als 
Reallasten nicht auferlegt werden. 

Hypothek, Grundsehuld, Bentensehuld. 

Hypothek. §§ 1113-1190. 

Hypothek, Grundschuld und Rentenschuld sind ein Teil des 
Piandrechts. Pfandrecht ist das zur Sicherung einer For
derung dienende Recht an einem fremden Gegenstande, 
das den Glaubiger berechtigt, Befriedigung aus dem Gegen
stande zu suchen. 

Hypothek ist eine Grundstiicksbelastung derart, daB an den
jenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, eine bestimmte 
Geldsumme zur Befriedigung wegen einer ihm zustehenden Forde
rung aus dem Grundstiicke zu zahlen ist. Neben del' ding lichen 
Haftung des Grundstiickseigentiimers mit dem Grundstiick ist nocll 
eine personliche Haftung des Schuldners del' Forderung, gewohnlich 
ebenfalls des Grundstiickseigentiimers, gegeben. Das Grundstiick 
haftet fUr die Bezahlung del' Hypothek. Diesel' Anspruch ist im 
Wege del' Zwangsvollstreckung verfolgbar. Letztere erfolgt durch 
Eintragung einer Zwangssicherungshypothek oder durch ZwangsveI'
steigerung (Subhastation) odeI' durch Zwangsverwaltung. Uber di.e 
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung sind genaue Bestim
mungen durch Reichsgesetz yom 24. Marz 1897 getroffen; die Zwangs
sicherungshypothek ist von del' ZPO. in § 866 geregelt. 

Man unterscheidet: 

die Brief- und die Buchhypothek, 
die Sicherungshypothek, 
die Eigentiimerhypvthek, 
die Gesamthypothek (fUr welche mehrere Grundstiicke haften). 

Die Briefhypothek, die die Regel bildet, entsteht schon mit 
ihrer Eintragung ins Grundbuch. Del' Glaubiger erwirbt sie abel' 
erst, wenn ihm del' Hypothekenbrief yom Eigentiimer ausgehandigt 
wird. Bis zur Ubergabe steht die Hypothek dem Eigentiimer zu 
(Eigentiimerhypothek). Das Grundbuchamt darf den Hypo
thekenbrief nur dem Eigentiimer iibermitteln. Derselbe muB ent
halten: 
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Die Bezeichnung als Hypothekenbrief, den Geldbetrag 
der Hypothek, die Angabe des belasteten Grundstiicks 
sowie Unterschrift und Siegel, ferner moglichst die Nummer 
des Grundbuchblatts und einen Auszug aus dem Grundbuch. Bei 
Geltendmachung der Hypothek, bei Kiindigung oder Mahnung ist 
stets der Hypothekenbrief vorzulegen. 

Die Buchhypothek kommt nur ausnahmsweise infolge Einigung 
der Beteiligten und Eintragung ins Grundbuch vor. Bei ihr ist 
die Briefbildung ausgeschlossen. 

Die Eigentiimerhypothek entsteht kraft Gesetzes, wenn die For
derung, fiir die die Hypothek bestellt ist, nicht zur Entstehung 
gelangt oder erlischt, oder wenn eine Briefhypothek eingetragen 
und der Brief dem Glaubiger noch nicht iibergeben ist. Die Eigen
tiimerhypothek ist eine Grundschuld. 

Fiir die Tilgung der Hypothekenforderung haft en nach 
dem Grundstiick: 

1. Die getrennten Erzeugnisse und sonstigen Bestandteile sowie das 
Zubehor; 

2. die Miet- und Pachtzinsforderungen; 
3. die mit dem Eigentum am Grundstiicke verbundenen Rechte auf 

wiederkehrende Leistungen; 
4. die Versicherungsforderung; 
5. die zugeschriebenen Grundstiicke. 

Die Hypothek entsteht durch Einigung zwischen Glau
biger und Eigentiimer und Eintragung in das Grundbuch. In 
einigen wenig en Fallen ist die Einigung unnotig (z. B. Bausicherungs
hypothek). Die Grundbucheintragung muB die Bezeichnung des 
Glaubigers, der Forderung und ihres Geldbetrags, des ZinsfuBes 
und gegebenenfalls sonstiger N ebenleistungen enthalten. Die Hypo
thek erlischt kraft Rechtsgeschafts oder kraft Gesetzes; kraft Rechts
geschiiftes, wenn der Glaubiger erklart, daB er die Hypothek auf
gebe, der Eigentiimer ihm zustimmt und die Hypothek im Grund
buche geloscht wird; kraft Gesetzes bei Befriedigung aus dem 
Grundstiick, bei riickstandigen Nebenleistungen durch Konsolidation. 

Die Grundschuld. §§ 1191-1198. 

Grundschuld ist die Belastung eines Grundstiicks in der Weise, 
daB an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, eine 
bestimmte Geldsumme aus dem Gnmdstiicke zu zahlen ist. Auch 
Zinsen und andere Nebenleistungen konnen ausbedungen werden. 
Es gilt auch hier die Briefgrundschuld als Regel und die Buch
grundschuld als Ausnahme. Eine Hypothek kann in eine Grund-
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schuld, eine Grundschuld in eine Hypothek umgewandelt werden. 
Das Kapital der Grundschuld wird erst nach vorgangiger sechs
monatlicher Kiindigung fallig. Abweichende Bestimmungen sind 
zulassig. Die Zahlung von Kapital, Zinsen und anderen Neben
leistungen hat im Zweifel am Orte des Grundbuchamtsitzes zu er
folgen. Grundschuldbriefe auf den Inhaber sind mit staatlicher 
Genehmigung zulassig; sie werden wie Schuldverschreibungen auf 
den Inhaber behandelt. Der Eigentiimer kann fiir sich eine Grund
schuld von vornherein bestellen. 

Die Rentenschuld. §§ 1199-1203. 

Sie i:st eine Abart der Grundschuld und unterscheidet sich von 
dieser nur dadurch, daB der Glaubiger bei ihr in regelmaBig wieder
kehrenden Terminen nur fallige Renten aus dem Grundstiick ver
lang en kann. Bei Bestellung der Rentenschuld muB eine Ab
losungssumme festgestellt und ins Grundbuch eingetragen werden. 
Das Recht der Ablosung steht dem Eigentiimer zu, dem GIaubiger 
nur dann, wenn das Grundstiick verschlechtert wird. Das Ablosungs
recht kann der Eigentiimer erst nach sechsmonatlicher Kiindigung 
ausiiben. Die Ablosungssumme wird wie eine Grundschuld, die 
einzelnen Renten werden wie Hypothekenzinsen behandelt. Eine 
Rentenschuld kann in eine gewohnliche Grundschuld und diese in 
eine Rentenschuld umgewandelt werden. 

Pfandrecht an beweglichen Sachen und an Rechten. - Pfandrecht 
an beweglichen Sachen. §§ 1204-1272. 

Pfandrecht ist eine Belastung einer beweglichen Sac he zur 
Sicherung einer Forderung derartig, daB der Glaubiger berechtigt 
ist, Befriedigung aus der Sache zu suchen. Das Pfandrecht kann 
auch fiir kiinftige oder bedingte Forderungen bestellt werden. Zur 
Bestellung des Pfandrechts ist Einigung zwischen Verpfander und 
Glaubiger und Dbergabe der Sac he erforderlich. Die Obergebe 
einer im mittelbaren Besitze des Eigentiimers befindlichen Sache 
kann durch Dbertragung des mittelbaren Besitzes auf den Pfand
glaubiger unter Anzeige der Verpfandung an den Besitzer erfolgen. 
Das Pfandrecht ist ein dingliches Recht an der Sache. Gutglaubig 
erworbene Pfandrechte gehen den iibrigen Pfandrechten vor. Das 
Pfand haftet fiir die Forderung, insbesondere auch fur Zinsen und 
Vertragsstrafen. Beim Pfandrecht an mehreren Sachen haftet jede 
fUr die ganze Forderung. Das Pfandrecht erstreckt sich auf die 
Erzeugnisse, die von dem Pfande getrennt werden, nicht aber auf 
das Zubehor. 
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Der PiandgUiubiger hat die Sache zu verwahren, darf sie 
also nieht weiter verpianden. Naeh dem Erloschen des Piandreehts 
hat der Piandglaubiger dem Verpfiinder das Piand zuriickzugeben. 
Verwendungen, die der Pfandgliiubiger auf das Pfand gemacht hat, 
sind ihm yom Verpfander zu ersetzen. Diese Anspriiche verjahren 
in 6 Monaten seit Beendigung des Pfandverhaltnisses. Droht der 
Verderb oder eine Wertminderung der Sache, so kann der Pfand
glaubiger dieselbe ofientlich versteigern lassen. 

Der Pfandglaubiger ist zum Verkauf berechtigt, sobald die 
Forderung ganz oder zum Teil fallig ist. Besteht der geschuldete 
Gegenstand nicht in Geld, so ist der Verkauf erst zulassig, wenn 
die Forderung in eine Geldforderung iibergegangen ist. Nichtig ist 
die Vereinbarung, die vor Eintritt der Verkaufsberechtigung ge
schlossen dem Pfandglaubiger das Recht gibt, bei nicht rechtzeitiger 
Befriedigung das Eigentum an der Sache zu erhalten. Der Ver
kauf ist dem Eigentiimer nach Eintritt der Verkaufsberechtigullg 
anzudrohen, darf jedoch nicht vor dem Ablauf eines Monats nach 
der Androhung erfolgen. Yom Ergebnis des erfolgten Verkaufs ist 
der Eigentiimer unverziiglich zu benachrichtigen. Der Verkauf iSt 
privatim im Wege offentlicher Versteigerung zu bewirken, und zwar 
nur gegen Barzahlung. Zeit und Ort der Versteigerung sind 
unter allgemeiner Bezeichnung des Pfandes offentlich bekannt Zll 

machen. Pfandglaubiger und Eigentiimer konnen bei der Ver
steigerung mitbieten. Gold- und Silbersachen diirfen nieht unter 
dem Gold- oder Silberwerte zugeschlagen werden. Dureh die recht
maDige VerauBerung des Pfandes erlangt der Erwerber die gleiehell 
Rechte, wie wenn er die Sache yom Eigentiimer erworben hatte. 
Dureh die Versteigerung wird hier sogar Eigelltum an Sachen er
worben, die dem Eigentiimer gestohlen, verloren oder sonstwie ab
handen gekommen sind. Eigentiimer und Pfandgliiubiger konncn 
eine abweichende Verkaufsart vereinbaren. Wird bei der Ver
steigerung ein DbersehuB iiber die Forderung erzielt, so ist er 
dent Eigentiimer herauszugeben. Als Eigentiimer gilt bei dem 
Verkaufe des Piandes zugunsten des Pfandglaubigers der Ve1'
p£ander, es sei denn, daB der Pfandglaubiger weiB, daB der Ver
pfander nieht der Eigentiimer ist. Wer dureh die VerauBerung 
des Pfandes ein Recht an demselben verlieren wiirde, kann den 
Pfandglaubiger befriedigen, sobald der Schuldner zur Leistung be
rechtigt ist. Soweit er den Glaubiger befriedigt, geht die Fo1'derung 
auf ihn iiber. Der Dbergang kann nicht zum Nachteil des Glau
bigers geltend gemacht werden. Mit der Forderung geht das Pfalld
recht auf den neuen Glaubiger iiber. Es kann nicht ohne die 
Forderung iibertragen werden. Der neue Pfandglaubiger kann die 
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Herausgabe des Pfandes an den bisherigen PfandgHiubiger veI'
langen. 

Das Pfandrecht erlischt, wenn der Dbergang des Pfand
rechts ausgeschlossen ist, bei der Dbertragung der Forderung, wenn 
die Forderung, fiir die es besteht, erlischt und wenn der Pfand
glaubiger das Pfand dem Verpfander oder Eigentiimer zuriickgibt, 
des ferneren, wenn durch Rechtsgeschaft (V erzicht) das Pfandrecht 
aufgehoben wird, wenn es mit dem Eigentum in derselben Person 
zusammentrifft, wenn der Pfandverkauf erfolgt und wenn ein Gut
glaubiger, der das Pfandrecht nicht kennt, die Sache erwirbt. 

Ein Pfandrecht kann auBer durch Rechtsgeschaft auch durch 
Pfandung durch den Gerichtsvollzieher, durch richterlichen 
BeschluB oder durch Gesetz entstehen. Die wichtigsten gesetz
lichen Pfandrechte sind: 

a) der Vermieter oder Verpachter eines Grundstiicks hat fiir seine 
Mieteanspriiche ein Pfandrecht an den eingebrachten pfandbaren 
Sachen des Mieters; 

b) der Unternehmer hat flir seine Forderungen aus dem Werk
verh'age ein Pfandrecht an den von ihm hergestellten oder aus
gebesserten beweglichen Sachen des Bestellers, wenn sie bei del' 
Herstellung oder zum Zwecke der Ausbesserung in seiIlen Besitz 
gelangt sind; 

c) der Gastwirt hat fiir seine Forderungen fUr Wohnung und andere 
dem Gast zur Befriedigung seiner Bediirfnisse gewiihrten Lei
stungen mit EinschluB der Auslagen ein PIandrecht an den ein
gebrachten Sachen des Gastes; 

d) an hinterlegten Geldern oder Wertpapieren erwirbt der Berech
tigte ein Pfandrecht; 

e) im Handelsverkehr sind die gesetzlichen Pfandrechte sehr zahl
reich, z. B. Pfandrechte des Kommissionars, Spediteurs, Lager
halters. 

Beziiglich der Schiffe sind besondere Bestimmungen erlassen. 
Schiffe sind zwar MobHien, sie gelten abel' als Immobilien hin
.sichtlich del' Zwangsvollstreckung und der Verpfandung. Die Schiffe 
sind gewohnlich in ein besonderes Schiffsregister ihres HeimatB
hafens einzutragen. SoIl ein eingetragenes See- oder Binnenschiff 
mit einem Pfandrecht belastet werden, so ist dazu die Einwilligung 
des Schiffseigentiimers und die Eintragung des Pfandrechtes in 
das Schiffsregister erforderlich. (Fiir nicht eingetragene Schiffe gilt 
dies nicht; sie sind reine Mobilien.) Bei dem Schiffsregister geniigt 
es, nur die Pfandbelastungen einzutragen; die Eintragung del' 
Eigentumsverhaltnisse ist nicht notwendig. Sonstige Rechte an 
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dem Schiffe, vor a.llem das Eigentum, konnen durch bloBe Einigung 
und Ubergabe oder auch ohne Ubergabe erworben werden. Die 
Belastung ist bei Seeschiffen auf dem Schiffszertifakt, bei Binnen
schiffen auf dem SchiHsbrief zu vermerken. Nur das im Schiffs
register eingetragene Pfandrecht behalt im FaIle der VerauBerung 
oder Belastung des Schiffes seine Kraft. Dagegen erwirbt nicht 
Eigentum, wer sich auf den Inhalt des Schiffsregisters verlaBt und 
von dem dort falschlich als Eigentiimer Eingetragenen das Schiff 
erwirbt. Der Pfandglaubiger kann seine Befriedigung aus dem 
Schiffe nur auf Grund eines vollstreckbaren Titels nach den fiir 
die Zwangsvollstreckung geltenden Vorschriften im Wege der 
Zwangsversteigerung suchen. 

Plandrecht an Rechten. §§ 1273-1296. 

Auch ein Recht kann Gegenstand des Pfandrechts sein. 1m 
allgemeinen finden die Vorschriften iiber das Pfandrecht an Sachen 
auch auf das Pfandrecht an Rechten entsprechende Anwendung. 
Die Bestellung erfolgt nach den fiir die Ubertragung des Rechts 
geltenden Vorschriften. Soweit es nicht iibertragbar ist, kann an 
dem Rechte ein Pfandrecht nicht bestellt werden. Mit dem Unter
gange des Rechts erlischt das Pfandrecht. Das verpfandete Recht 
kann nur mit Zustimmung des Pfandglaubigers aufgehoben werden. 
1st ein Recht, zu dessen Verpfandung die Ubergabe einer Sache 
erforderlich ist, Gegenstand des Pfandrechts, so erlischt das Pfand
recht durch Riickgabe der Sache. Der Pfandglaubiger kann, so
fern nichts anderes bestimmt ist, seine Befriedigung nur auf Grund 
eines vollstreckbaren Titels auf dem Wege der Zwangsvollstreckung 
suchen. 

Das Plandrecht an einer Forderung. Die Verpfandung einer 
Forderung ist nur wirksam, wenn der Glaubiger sie dem Dritt
schuldner anzeigt. Vor der Falligkeit der Forderung kann der 
Sohuldner nur an den Pfandglaubiger und den Glaubiger gemein
schaftlich leisten, nach der Falligkeit ist der Pfandgliiubiger 
allein zur Einziehung der Fordernng berechtigt. Mit der Leistung 
des Schuldners erwirbt der Glaubiger den geleisteten Gegenstand 
und der Pfandglaubiger ein Pfandrecht an dem Gegenstand. Be
steht die Leistung in der Dbertragung des Eigentums an einem 
Grundstiick, so erwirbt der Pfandglaubiger ohne Eintragung in das 
Grundbuch eine Sichernngshypothek an dem Grundstiick. Wird 
eine Geldforderung vor Falligkeit der Forderung des Pfandglaubigers 
eingezogen, so hat dieser wie der Glaubiger mitzuwirken, daB der 
eingezogene Betrag miindelsicher angelegt und gleichzeitig dem 
Pfandgliiubiger das Pfandrecht bestellt wird. Erfolgt die Einziehung 



DaB Biirgerliohe Gesetzbuoh. 157 

nach ~intritt der Falligkeit der Forderung des Pfa.ndglaubigers, so 
gilt seine Forderung als von dem Glaubiger berichtigt, soweit dem 
Pfandglaubiger der eingezogene Betrag zu seiner Befriedigung ge
biihrt. Das Pfandrecht an einer Forderung erstreckt sich auch auf 
die Zinsen. Bestehen mehrere Pfandrechte an einer Forderung, so 
ist zur Einziehung nur derjenige Pfandglaubiger berechtigt, dessen 
Pfandrecht den iibrigen Pfandrechten vorgeht. Die Vorschriften 
iiber das Pfandrecht an einer Forderung gelten auch fiir das Pfand
recht an einer Grundschuld und einer Rentenschuld. 

Das Pfandrecht an Wertpapieren. Zur Verpfandung eines Or
derpapieres geniigt die Einigung der Parteien und die Vbergabe 
des indossierten Papieres. Hat ein verpfandetes Orderpapier einen 
Borsen- oder Marktpreis, so kann der Pfandglaubiger es nach 
dem Eintritt seiner Verkaufsberechtigung freihiindig verkaufen 
lassen. Fiir das Pfandrecht an einem Inhaberpapier gelten 
die Vorschriften iiber das Pfandrecht an bewegIichen Sachen. Der 
Pfandglaubiger ist in beiden Fallen allein zur Einziehung und Kiin
digung berechtigt. Der Schuldner darf nur an ihn leisten. Das 
Pfandrecht an einem Wertpapier erstreckt sich auf die zu dem 
Papiere gehorenden Zins-, Renten- oder Gewinnanteilscheine 
nur dann, wenn sie dem Pfandglaubiger iibergeben sind. Der Ver
pfiinder kann im Zweifel die Herausgabe der Scheine verlangen, 
soweit sie vor dem Eintritt der Verkaufsberechtigung deB Pfand
glaubigers fallig werden. 

Viertes Buch. 

Familienrecht. 

Biirgerliche Ehe. 

1m Familienrecht behandelt das BGB. die Ehe, die Verwandt
schaft und die Vormundschaft. Das Reichspersonenstandsgesetz 
vom 6. Februar 1875 schuf die obligatorische Zivilehe, d. h. die 
Eingehung der Ehe allein vor der weltlichen Behorde und fiihrte 
die ausschlieBliche weltliche Gerichtsbarkeit in Ehesachen ein. Das 
BGB. hat unter Einhaltung dieses Standpunktes anerkannt, daB die 
Ehe nicht nur eine rechtliche (biirgerliche) Wirkung, sondern da
neben eine kirchliche Seite hat. Beziiglich der letzteren sagt 
§ 1588: 

"Die kirchlichen Verpflichtungen in Ansehung der Ehe werden 
durch die Vorschriften des Abschnittes iiber die biirgerliche Ehe 
nicht beriihrt." 
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Verlobnis. §§ 1297-1302. 

Das Verlobni,s ist ein familienrechtIicher Vertrag, bei dem 
sich die Brautleute die kiinftige Eingehung del' Ehe versprechen. 
J edoch kann aus einem Verlobnis nicht auf Eingehung del' Ehe 
geklagt werden. Das Versprechen einer Strafe fiir den Fall, daB 
die Eingehung del' Ehe unterbleibt, ist nichtig. Tritt ein Verlobter 
vom Verlobnis zuriick, so hat er dem andern Verlobten und dessen 
Eltern, sowie dritten Personen, welche an Stelle del' Eltern gehan
delt haben, den Schad en zu ersetzen, del' daraus entstanden ist, 
daB sie in Erwartung del' Ehe Aufwendungen gemacht haben odeI' 
Verbindlichkeiten eingegangen sind, ferner dem andern Verlobten 
auch den Schad en , den er dadurch erleidet, daB er in Erwartung 
del' Ehe sonstige, sein Vermogen odeI' seine Erwerbsstellung beriih
rende MaBnahmen getrofIen hat. Jedoch ist del' Schaden nul' in
soweit zu ersetzen, als die Aufwendungen den Umstanden nach 
angemessen waren. Die Ersatzpfiicht tritt nicht ein, wenn ein 
wichtiger Grund fiir den Riicktritt vorliegt. VeranlaBt ein Ver
lobter den Riicktritt des andern durch einen von ihm verschuldeten 
wichtigen Grund, so trifft ihn ebenfalls die Schadensersatzpfiicht. 

Hat eine unbescholtene Verlobte, auch eine Wit we, ihrem Brau
tigam die Beiwohnung (Beischlaf) gestattet, so kann sie, falls er 
ohne wichtigen Grund zurlicktritt oder sie durch einen solchen von 
ihm verschuldeten Grund zum Riicktritt veranlaBt, auch wegen des 
Schadens, der nicht Vermogensschaden ist, eine billige Entscha
digung in Geld verlangen, z. B. wegen verminderter Aussicht auf 
Heirat. Die aus einer Beiwohnung zwischen Verlobten erzeugten 
Kinder gelten als unehelich. 

Unterbleibt die EheschlieBung, so kann jeder Verlobte von dem 
andern die Herausgabe desjenigen ford ern , was er ihm geschenkt 
oder zum Zeichen des Verlobnisses gegeben hat. Hierbei ist es 
gleichgiiltig, durch wessen Verschulden die Eheschli.eBung unter
blieben ist. Ausgeschlossen ist die Riickforderung im Zweifel, wenn 
das Verlobnis durch den Tod eines del' Verlobten aufgelOst wird. 
Die Anspriiche verjahren in 2 Jahren von del' Aufiosung des Ver
lobnisses an gerechnet. 

Eingehung del' Ehe. §§ 1303-1322. 

Ehe ist die rechtliche Verbindung zwischen Mann und Weib 
zur dauernden gegenseitigen Lebensgemeinschaft. 

Ehehindernisse. Ein Mann darf nicht vor Eintritt del' Voll
jahrigkeit heiraten, eine Frau nicht vor der Vollendung des 16. Le
bensjahres eine Ehe eingehen. Einer Frau kann Befreiung von 
diesel' Vorschrift (in PreuBen vom Justizminister) bewilIigt werden. 
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Der Mann ist gewohnlich erst mit dem 21. Lebensjahre volljahrig, 
kann jedoch schon mit 18 Jahren volljahrig erkHiTt und damit ehe
miindig werden. 

Geschaftsunfahige konnen iiberhaupt keine Ehe schlieBen. 
Wer in der Geschaftsfahigkeit beschrankt ist, bedarf zur 
Eingehung einer Ehe der Einwilligung desjenigen gesetzlichen Ver
treters, dem die Sorge fiir die Person zusteht (bei ehelichen Kindern 
gewohnlich des Vaters, bei unehelichen oder elterlosen Kindern des 
Vormunds, bei unehelichen Kindern nicht' etwa der Mutter). Die 
yom Vormund verweigerte Einwilligung kann yom Vormundschafts
gericht ersetzt werden. AuBer der Einwilligung des gesetzlichen Ver
treters bedarf ein eheliches Kind bis zur Vollendung des 21. Lebens
jahres zur Eingehung einer Ehe der Einwilligung des Vaters, 
ein uneheliches der Einwilligung der Mutter. An die Stelle 
des verstorbenen Vaters tritt die Mutter. Bei Adoptivkindern haben 
die Adoptiveltern das Einwilligungsrecht an Stelle der leiblichen 
Eltern. Verweigern die Eltern einem volljahrigen Kinde die Ein
willigung, so kann sie auf dessen Antrag durch das Vormundsbhafts
gericht ersetzt werden; isie muB ersetzt werden, wenn sie ohne wich
tigen Grund verweigert wird. 

Geben die Eltern nicht ihre Zustimmung, so konnen sie der 
Tochter die Aussteuer verweigern und behalten die elterliche 
N utznieBung bis zur Volljahrigkeit des Kindes. 

Niemand darf eine Ehe eingehen, bevor seine friihere Ehe 
aufgelost oder fiir nichtig erklart worden ist. Die Doppelehe, 
Bigamie, ist verboten. 

Eine Ehe darf nicht· geschlossen werden zwischen Verwandten 
in grader Linie, zwischen vollbiirtigen oder halbbiirtigen Geschwistern 
sowie zwischen Verschwagerten in grader Linie. Eine Ehe darf 
ferner nicht geschlossen werden zwischen Personen, von denen die 
eine mit Eltern, Voreltern oder Abkommlingen der andern Ge
schlechtsgemeinschaft gepflogen hat. Wer einen andern an Kindes
statt angenommen hat, darf mit ihm oder dessen Abkommlingen 
eine Ehe solange nicht eingehen, als das durch die Annahme be
griindete Verhaltnis besteht. Verboten ist eine Ehe zwischen einem 
wegen Ehebruchs geschiedenen Ehegatten und demjenigen, mit dem 
der geschiedene Ehegatte den Ehebruch begangen hat, wenn dieser 
Ehebruch in dem Scheidungsurteil als Grund der Scheidung fest
gestellt ist. 

Eine Frau darf erst 10 Monate nach der Auflosung oder Nichtig
keitserklarung ihrer friiheren Ehe eine neue eingehen, es sei denn, 
daD sie inzwischen geboren hat. Von dieser V orschrift kann Be
freiung (in PreuBen yom Amtsgericht ihres Wohnsitzes) bewilligt 
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werden. Diese Bestimmung hat den Zweck, Zweifel iiber die Vater
schaft an einem innerhalb der 10 Monate geborenen Kinde zu 
verhindern. Hat die Frau trotzdem geheiratet, so gilt das Kind, 
wenn es innerhalb 270 Tagen nach der Auflosung der friiheren 
Ehe geboren wird, als Kind des ersten, wenn es spater geboren 
wird, als Kind des zweiten Mannes. 

Wer ein eheliches Kind hat, das minderjahrig ist oder unter 
seiner Vormundschaft steht, darf eine Ehe erst eingehen, nachdem 
ihm das Vormundschaftsgericht ein Zeugnis dariiber erteilt hat, daB 
er seinen Auseinandersetzungspflichten gegeniiber dem Kinde 
nachgekommen ist, oder daB ihm solche nicht obliegen. Das Gleiche 
gilt fiir die Wiederverheiratung des iiberlebenden Ehegatten bei 
fortgesetzter Giitergemeinschaft, hat hier jedoch nur aufschiebende 
Wirkung. 

Der EheschlieBung soIl behufs Ermittelung von Ehehinder
nissen ein Aufgebot vorhergehen. Das Aufgebot verliert seine 
Kraft, wenn die Ehe nicht binnen 6 Monaten nach der Vollziehung 
des Aufgebots geschlossen wird. Das Aufgebot darf unterbleiben, wenn 
die lebensgefahrliche Erkrankung eines der Verlobten die Aufschiebung 
der EheschlieBung nicht gestattet. Von dem Aufgebot kann Befrei
ung bewilligt werden (in PreuBen durch den Minister des Innern). 

Die Ehe wird dadurch geschlossen, daB die Verlobten vor 
einem Standesbeamten personlich und bei gleichzeitiger Anwesen
heit erklaren, die Ehe miteinander eingehen zu wollen. Der Standes
beamte muB zur Entgegennahme der Erklarungen bereit sein. Der 
Standesbeamte solI bei der EheschlieBung in Gegenwart von zwei 
Zeugen an die Verlobten einzeln und nacheinander die Frage richten, 
ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen, und nach Bejahung 
dieser Frage durch die Verlobten aussprechen, daB sie kraft des 
BGB. nunmehr rechtmaBig verbundene Eheleute seien. Wird die 
Frage oder der Ausspruch unterlassen, so ist die Giiltigkeit der 
Ehe nicht dadurch in Frage gestellt. Ais Zeugen sollen Personen, 
die der biirgerlichen Ehrenrechte fUr verlustig erklart sind, wahrend 
der Zeit der Aberkennung der Ehrenrechte, sowie Minderjahrige 
nicht zugezogen werden. Der Standesbeamte hat die EheschlieBung 
in das Heiratsregister einzutragen. Die Ehe solI vor dem zu
standigen Standesbeamten geschlossen werden. Zustandig ist der 
Standesbeamte, in dessen Bezirk einer der Verlobten seinen W ohn
sitz oder gewohnlichen Aufenthalt hat. Unter mehreren zustandigen 
Standesbeamten haben die Verlobten die Wahl. Auf Grund einer 
schriftlichen Ermachtigung des zustandigen Standesbeamten darf die 
Ehe auch vor dem Standesbeamten eines andern Bezirks geschlossen 
werden. 
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Nichtigkeit und Anfechtbarkeit der Ehe. §§ 1323-1347. 

Eine Ehe ist nichtig, wenn bei der EheschlieJlung die Form 
vor dem Standesbeamten nicht beachtet worden ist. 1st die Ehe 
in das Heiratsregister eingetragen worden und haben die Ehegatten 
nach der EheschlieBung 10 Jahre, oder, falls einer von ihnen vor
her gestorben ist, bis zu dessen Tode, jedoch mindestens 3 Jahre 
als Ehegatten miteinander gelebt, so ist die Ehe als von Anfang an 
giiltig anzusehen (Ausnahme, wenn Nichtigkeitsklage erhoben war). 

Als weitere Nichtigkeitsgriinde gelten: 
a) Geschaftsunfahigkeit, BewuBtlosigkeit, Geistesstorung 

eines der Ehegatten z. Z. der EheschlieBung. 
b) Bigamie, wenn einer der Ehegatten .z. Z. der EheschlieBung 

mit einem Dritten in einer giiltigen Ehe lebte. 
c) Verwandtschaft, Schwagerschaft, d. h., wenn sie zwischen 

den oben bezeichneten nahen Verwandten oder Verschwagerten 
geschlossen worden ist. 

d) Ehebruch. Eine Ehe ist nichtig, wenn ·sie wegen Ehebruchs 
verboten war. Wird nachtraglich Befreiung erteilt, so ist sie als 
von Anfang an giiltig anzusehen. 

Die Nichtigkeit kann im allgemeinen nur im Wege der Nichtig
keitsklage geltend gemacht werden. 

Die Anfechtbarkeit. Anfechtungsgriinde sind: 
a) Mangelnde Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. 
b) Nichtiibereinstimmen von Wille und Erklarung bei der 

EheschlieBung. 
c) Irrtum in der Person des andern Ehegatten, d. h. eine Ehe 

kann vom Ehegatten angefochten werden, der sich bei der Ehe
schlieBung in der Person des andern Ehegatten oder iiber solche 
personliche Eigenschaften des andern Ehegatten (z. B. fehlende 
Virginitat, Syphilis) geirrt hat, die ihm bei Kenntnis der Sach
lage und bei verstandiger Wiirdigung des WaBens der Ehe von 
der Eingehung der Ehe abgehalten haben wiirden. 

0) Arglistische Tauschung, d. h., wenn ein Ehegatte durch 
81rglistige Tauschung zur Ehe bestimmt worden ist, die ihn bei 
Kenntnis der Sachlage und bei verstandiger Wiirdigung deR 
Wesens der Ehe von der Eingehung der Ehe abgehalten haben 
wiirde. Auf Grund einer Tauschung iiber Vermogensverhaltnisse 
kann eine Anfechtung nicht erfolgen. Nur wenn sich aus der 
Tauschung iiber die Vermogensverhaltnisse eine groBe Unwahr
haftigkeit und Oharakterlosigkeit ergibt, so ist wegen dieser 
personlichen Eigenschaft die Anfechtung gegeben. 

e) Drohung, wenn ein Ehegatte zur Eingehung der Ehe wider-
B I u m. Rechtskuude. 11 
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rechtlich durch Drohung des andea.n Ehegatten oder eines Dritten 
bestimmt worden ist. 

f) Irrtum iiber das Leben des fiir tot erkliirten ersten Ehegatten. 
Die Anfechtung ist gegeben bei bestehender Ehe durch An

fechtungsklage, nach Auflosung der Ehe durch den Tod des zur 
Anfechtung nicht berechtigten Ehegatten, durch Erklarung gegen
iiber dem NachlaBgericht. In allen iibrigen Fallen der Auflosung 
der Ehe ist die Anfechtung iiberhaupt ausgeschlossen. Das An
fechtungsrecht ist ein personliches und kann nicht durch einen 
Vertreter ausgeiibt werden. Die Anfechtungsfrist lauft 6 Monate 
von der Kenntnis des Anfechtungsgrundes an. Eine anfechtbare 
Ehe gilt, falls sie angefochten wird, als von Anfang an nichtig. 

Wiederverheiratung im Faile der TodeserkIarung. §§ 1348-1352. 

Geht' ein Ehegatte, nachdem der andere Ehegatte fiir tot 
erklart worden ist, eine n e u e E h e ein, so ist die neue Ehe nicht 
deshalb nichtig, weil der fiir tot erklarte Ehegatte noch lebt, es 
sei denn, daB beide Ehegatten bei der EheschlieBung wissen, daB 
er die Todeserklarung iiberlebt hat. Mit SchlieBung der neuen Ehe 
wird die friihere aufgelost. 1st jedoch das Urteil, durch das einer 
der Ehegatten fiir tot erklart worden ist, durch Klage angefochten, 
so darf der andere Ehegatte nicht vor Erledigung des Rechtsstreits 
eine neue Ehe eingehen, es sei denn, daB die Anfechtung erst zehn 
Jahre nach der Verkiindigung des Urteils erfolgt ist. 

Jeder Ehegatte der neuen Ehe kann, wenn der fiir tot 
erkliirte Ehegatte noch lebt, die neue Ehe anfechten, es sei 
denn, daB er bei der EheschlieBung von dessen Leben Kenntnis 
hatte. Die Anfechtung kann jedoch nur binnen 6 Monaten seit 
dem Augenblick der Kenntnis vom Weiterleben des fiir tot Er
klarten an erfolgen. Sie ist ausgeschlossen, wenn der anfechtungs
berechtigte Ehegatte die Ehe nach Erlangung dieser Kenntnis 
bestatigt, oder wenn die Ehe durch den Tod eines der Ehegatten 
aufgelost worden ist. Wird die Ehe von dem Ehegatten der 
friiheren Ehe angefochten, so hat dieser dem andern Ehegatten, 
ganz wie bei einer Scheidung, Unterhalt zu gewahren, wenn nicht 
der andere Ehegatte bei d~ EheschlieBung etwas wuBte, daB der 
fiir tot Erklarte die Todeserklarung iiberlebt hat. 

Wirkungen der Ehe im allgemeinen. §§ 1353-1362. 

Die Ehegatten sind zur ehelichen Lebensgemeinschaft 
einander verpflichtet. Geniigt ein Ehegatte dieser PHicht nicht, 
so hat der andere die Klage auf Wiederherstellung des ehelichen 
Lebens. 
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Der Mann ist das Haupt der ehelichen Gemeinschaft, 
er bestimmt Wohnort und Wohnung. Die Frau teilt auch seinen 
Wohnsitz, seine Staatsangehorigkeit und seinen Unterstiitzungs
wohnsitz. Die Frau ist nicht verpflichtet, der Entscheidung des 
Mannes Folge zu leisten, wenn sie sich als ein MiBbrauch seines 
Rechts darstellt. Die Frau erhalt den Familiennamen des Mannes. 
Sie ist zur Leitung des gemeinschaftlichen Hauswesens 
berechtigt und verpflichtet. Sie hat sogenannte Schliisselgewalt, 
d. h. sie ist berechtigt, innerhalb ihres hauslichen Wirkungskreises 
die Geschafte des Mannes fiir ihn zu besorgen und ihn zu vertreten. 
Innerhalb dieses Wirkungskreises gelten die Rechtsgeschafte als im 
Namen des Mannes vorgenommen; jedoch kann der Mann das Recht 
der Frau im allgemeinen beschranken oder vollig ausschlieBen. Dritten 
gegeniiber ist die Beschrankung oder AusschlieBung nur wirksam, 
wenn sie ins Giiterrechtsregister eingetragen oder dem Dritten be
kannt war. 

Mann und Frau sind nach dem BGB. gleichberechtigt. 
Die Ehefrau wird durch die Eingehung einer Ehe in ihrer Geschafts
tatigkeit nicht beschrankt. 

Der Mann hat der Frau nach MaBgabe seiner Lebensstellung, 
seines Vermogens und seiner Erwerbsfahigkeit Unterhalt zu ge
wahren. Die Frau hat eine entsprechende Pflicht gegeniiber dem 
Manne nur, wenn er auBerstande ist, sich selbst zu unterhalten. 

Zugunsten der Glaubiger des Mannes wird angenommen, daB 
die im Besitz eines der Ehegatten oder beider Ehegatten befind
lichen bewegliehen Saehen dem Manne gehoren. Fur aussehlieBlieh 
zum personliehen Gebrauch der Frau bestimmte Saehen wird an
genommen, daB sie der Frau gehoren. 

Eheliches Giiterrecht. - Gesetzliches Giiterrecht. §§ 1361-1431. 

Man unterscheidet das Mannesgut, das eingebrachte Gut und 
das Vorbehaltsgut der Frau. Das Mannesgut, d. h. das Vermogen 
des Mannes wird durch die EheschlieBung nieht beriihrt; das ein
gebrachte Gut, d. h. das Vermogen der Frau wird durch die Ehe
schlieBung der Verwaltung und NutznieBung des Mannesunter
worfen. Zum eingebrachten Gut gehort auch das Vermogen, daB die 
Frau wahrend der Ehe erwirbt. Hiervon gibt es einige Ausnahmen. 
DaB Vorbehaltsgut setzt sich aus folgenden Giitern zusammen: 
a) Die aUBschlieBlich zum personIichen Gebrauche der Frau be

stimmten Sachen. 
b) Das von der Frau durch eigene Arbeit oder durch ein eigenes 

Erwerbsgeschaft Erworbene. 
eJ Das ihr durch den Ehevertrag Vorbehaltene. 

11'" 
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d) Ihr Erwerb von Todes wegen oder durch unentgeltliche Zu
wendung unter Lebenden, falls der ErblasseI: oder Zuwendende 
bestimmt hat, daB der Erwerb Vorbehaltsgut sein solI. 

e) Das mit Hilfe des Vorbehaltsguts Erworbene. 

Die Verwaltung und NutznieBung erstreckt sich nicht auf das 
Vorbehaltsgut der Frau. 

Der Mann hat die Verwaltung des eingebrachten Guts 
und kann die zu diesem gehorenden Sachen in Besitz nehmen. Er 
hat das Gut ordnungsmaBig zu verwalten und auf Verlangen der 
Frau Auskunft zu erteilen. Er hat die NutznieBung an dem 
eingebrachten Gut ahnlich wie der NieGbraucher. 

Die Frau bedarf zur dinglichen Verfiigung iiber eingebrachtes 
Gut der Einwilligung des Mannes. Erteilt der Mann der Frau 
die Einwilligung ZUlli selbstandigen Betrieb eines Erwerbsgeschafts, 
so ist sie auf seine Zustimmung bei den sich daraus ergebenden 
RechtsgeschiiJten und Rechtsstreitigkeiten nicht angewiesen. 

Die GIaubiger des Mannes konnen aus dem eingebrachten Gut 
keine Befriedigung verlangen. Die Glaubiger der Frau konnen 
sowohl ihr Vorbehaltsgut wie auch ihr eingebrachtes Gut, letzteres 
jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen, in Anspruch nehmen 
(§§ 1411 und 1412). 

Die Verwaltung und NutznieBung des eingebrachten Gutes kann 
durch rechtskraftiges Urteil aufgehoben werden; sie hort ferner auf 
durch rechtskraftigen KonkurseroffnungsbeschluB iiber das Vermogen 
des Mannes, durch die Auflosung der Ehe infolge Todes, Scheidung 
oder Wiederverheiratung im FaIle der Todeserklarung, durch To'des
erklarung des Mannes und durch Errichtung eines Ehevertrages. 

In den §§ 1364, 1426, 1432, 1436 und 1587 wird die Giiter
trennung behandelt. Dritten gegeniiber ist die Giitertrennung nur 
wirksam, wenn sie ins GiiteI'l'echtsregister eingetragen oder ihnen 
bekannt war. 

Vertragsmii.lliges Giiterrecht. §§ 1432-1557. 

Verlobte und Ehegatten konnen ihre giiterrechtlichen Verhalt
nisse durch Vertrag, Ehevertrag, regeIn, insbesondere, auch nach 
der Eingehung der Ehe den Giiterstand aufheben oder andern. Der 
Ehevertrag muG bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile gericht
lich oder notariell beglaubigt werden. Stellvertretung ist zuli:issig. 
SolI der Ehevertrag gegen Dritte wirksam sein, so muB er 
ins Giiterrechtsregister des zustandigen Amtsgerichts ein
getragen sein. 
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Beim vertragsmaBigen Giiterstand unterscheidet man: 

1. Die allgemeine Giitergemeinschaft, 
2. die Errungenschaftsgemeinschaft und 

3. die Fahrnisgemeinschaft. 

Die allgemeine Gutergemeinschaft. Hierbei sind 5 Giiter
massen denkbar: 
a) Das Gesamtgut. Das Vermogen des Mannes und der Frau 

werden gemeinschaftliches Vermogen beider Ehegatten. Der Mann 
kann frei iiber das Gesamtgut verfiigen. Er bedarf jedoch der 
Einwilligung der Frau zu Verfiigungen iiber dasselbe im Ganzen, 
zu Verfiigungen iiber Grundstiicken, zu Schenkungen und zur 
Eingehung einer Verpflichtung zu den genannten Vorbehalten. 

b) Die Sondergiiter von Mann und Frau. Von dem Gesamtgut 
sind die Gegenstande ausgeschlossen, die nicht durch Rechts
geschaft iibertragen werden konnen, z. B. Familienfideikommisse. 

c) Die Vorbehaltsgiiter von Mann und Frau. Sie werden 
von den betrefi'enden Ehegatten frei und aHein verwaltet. Hier 
gehOren die zum personlichen Gebrauche der Frau bestimmten 
Sachen sowie der Erwerb der Frau durch Arbeit nicht zum 
Vorbehaltsgut. Stirbt einer der Ehegatten, und sind gemein
schaftliche Abkommlinge vorhanden, so entsteht unter diesen 
und dem iiberlebenden Ehegatten die fortgesetzte Giitergemein
schaft, bei welchem der iiberlebende Ehegatte an die Stelle des 
Mannes und die Abkommlinge an die Stelle der Frau treten. 

Errungenschaftsgemeinschaft. Hier unterscheidet man das Ge, 
samtgut, die eingebrachten Guter des Mannes und der Frau 
und das Vorbehaltsgut der Frau. Das Gesamtgut ist das, was 
der Mann oder die Frau wahrend der Errungenschaftsgemeinschaft 
erwirbt. Zu den eingebrachten Gutern gehort z. B., was die Ehe
gatten von Todes wegen oder durch kunftiges Erbrecht, durch Schen
kung oder als Ausstattung erwerben. Vorbehaltsgut des Mannes 
ist ausgeschlossen. 

Fahrnisgemeinschaft. 

a) Das Gesamtgut. Es umfaBt die Gemeinschaft des beweglichen 
Vermogens und der Errungenschaft, namlich aHe Mobilien der 
Ehegatten und die von ihnen nach Eintritt der Gemeinschaft 
entgeltlich erworbenen Immobilien. 

b) Die eingebrachten Guter des Mannes und der Frau. 
c) Das Vorbehaltsgut der Frau. 
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Guterrechtsregister. §§ 1558-1563. 

Die Eintragungen in das Giiterrechtsregister sind erst nach 
erfolgter EheschlieBung zulassig und haben bei demjenigen 
Amtsgericht zu geschehen, in dessen Bezirk der Mann seinen Wohn
sitz hat; bei Verlegung des Wohnsitzes muB die Eintragung in dem 
betreffenden Bezirk wiederholt werden. Die Eintragung in das Re
gister geschieht nur auf Antrag; der Antrag ist in offentlich be
glaubigter Form zu stellen. Die Eintragung erfolgt in dem fiir 
Bekanntmachungen bestimmten Blatt des Amtsgerichts. Die Ein
sicht des Registers ist jedem gestattet. Abschrift kann gefordert 
werden. 

Scheidung der Ehe. §§ 1564-1584. 

Das BGB. hat die Scheidungsgriinde der Ehe auf die FaIle 
schweren Verschuldens und auf den Fall der unheilbaren Geistes
krankheit beschrankt. Die Scheidung erfolgt durch Urteil, die Auf
losung der Ehe tritt erst mit dessen Rechtskraft ein. 

Ehescheidungsgriinde sind: 

1. Ehebruch, Bigamie. Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, 
wenn der andere Ehegatte sich des Ehebruchs oder einer Doppel
ehe oder der widernatiirlichen Unzucht (Sodomie) schuldig macht. 
Haben beide Ehegatten Ehebruch getrieben, so kann jeder von 
ihnen auf Scheidung klagen. 

2. Lebensnachstellung, d. h. wenn ein Ehegatte dem andern 
nach dem Leben trachtet. 

3. Bosliche Verlassung, d. h .. wenn ein Ehegatte den andern 
boslich verlassen hat, und zwar 
a) wenn ein Ehegatte, nachdem er zur Herstellung der hauslichen 

Gemeinschaft rechtskraftig verurteilt ist, 1 J ahr lang gegen den 
Willen des andern Ehegatten in Mslicher Absicht dem Urteile 
nicht Folge geleistet hat. 

b) Wenn ein Ehegatte sich 1 Jahr lang gegen den Willen des an
dern Ehegatten in Mslicher Absicht von der hauslichen Gemein
schaft ferngehalten hat und die Voraussetzung fUr die offentliche 
Zustellung seit Jahresfrist gegen ibn bestanden hat. 

4. Schwere Verletzung der ehelichen Pflichten, ehrIoses odor 
unsittliches Verhalten, wenn dadurch eine so tiefe Zerriittung des 
ehelichen Verhaltnisses verschuldet wird, daB dem andern Ehegatten 
die Fortsetzung der Ehe nicht zugemutet werden kann, z. B. Trunk
sucht, Verweigerung der ehelichen Pflicht, Verurteilung wegen eines 
schweren Vergehens, grobe MiBhandlung. 
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5. Unheilbare Geisteskrankheit unter bestimmten Voraus
setzungen. 

Das Scheidungsrecht erlischt durch Verzeihung und 
durch Zeitablauf, ausgenommen im Fane der Geisteskrankheit. 
Die Klage muB binnen 6 Monaten vom Zeitpunkt der Kenntnis 
des Scheidungsgrundes an erhoben werden. 10 Jahre nach dem 
Eintritt des Scheidungsgrundes ist sie ausgeschlossen. J edes eine 
Ehe scheidende Urteil, mit Ausnahme des Falles der Geisteskrank
heit, spricht aus, wer die Schuld an der Scheidung tragt. Hat 
der Beklagte Widerklage erhoben und ist diese begriindet, so wer
den beide Ehegatten fii.r schuldig erklart. Ohne Erhebung einer 
Widerklage kann auf Antrag des Beklagten auch der Klager bei 
entsprechenden vorliegenden Tatsachen fiir schuldig erklart werden. 
Der Ehegatte, der auf Scheidung zu klagen berechtigt ist, kann 
auch statt auf Scheidung auf Aufhebung der ehelichen Ge
meinschaft klagen. Ist die Klage begriindet und beantragt der 
andere Ehegatte Scheidung, so ist auf Isolche zu erkennen. Nach
traglich kann auch jeder Ehegatte auf Grund des Urteils die Schei
dung beantragen, es sei denn, daB nach Erlassen des Urteils die 
eheliche Gemeinschaft wiederhergestellt ist. 

Die geschiedene Frau behalt den Familiennamen des 
Mannes. Sie kann jedoch auch ihren Familiennamen oder 
friiheren Witwennamen wieder annehmen; dann muB aber eine Er
klarung gegeniiber der zustandigen Behorde in offentlich beglau
bigter Form erfolgen. Ist sie alJein fiir schuldig erklart, so kann 
der Mann ihr die Fiihrung seines Namens durch 6ffentlich beglau
bigte Erklarung gegeniiber der zustandigen Behorde ver.sagen; da
mit erhalt die Frau ihren Familiennamen wieder. 

Den allein fiir schuldig erkIarten Ehegatten trifft die Unter
haltspflicht; jedoch nur dann, falls del' Berechtigte bediirftig und 
der Verpfiichtete leistungsfahig ist. Sie erlischt :m:it del' Wieder
verheiratung des Berechtigten und mit seinem Tode, dagegen nicht 
mit dem Tode des Verpfiichteten. 

Der Mann hat der Frau Unterhalt insoweit zu leisten, als sie 
ihn nicht aus den Einkiinften ihres Vermogens und den Ertrag 
ihrer Arbeit bestreiten kann. Die unterhaltungspflichtige Frau hat 
dem Mann insoweit Unterhalt zu gewahren, als er auBerstande ist, 
sich selbst zu unterhalten. Ist die Ehe wegen Geisteskrankheit ge
schieden, so hat der andere Ehegatte dem Geisteskranken wie em 
allein fiir schuldig erkIarter Ehegatte Unterhalt zu gewahren. 

1st ein Ehegatte aHem fiir schuldig erklart, £0 kann del' an
dere Ehegatte Schenkungen, die er ihm wahrend des Brautstandes 
oder wahrend der Ehe gemacht hat, durch Erklarung gegeniiber 
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dem Beschenkten widerrufen. Der Widerruf ist ausgeschlossen, 
wenn seit der Rechtskraft des Scheidungsurteils 1 Jahr verstrichen, 
oder wenn der Schenker oder der Beschenkte gestorben ist. 

Wird die eheliche Gemeinschaft aufgehoben, so treten die Wir
kungen der Scheidung ein. Ausgeschlossen ist nur die Eingehung 
einer neuen Ehe. Bei Herstellung der ehelichen Gemeinschaft nach 
der Aufhebung fallen die mit der Aufhebung verbundenen Wir
kungen fort, und es tritt Giitertrennung ein. 

Verwandtschaft. Allgemeine Vorschriften. §§ 1589-1590. 

1. In grader Linie verwandt sind Personen, deren eine von der 
andern abstammt. 

2. In der Seitenlinie verwandt sind Personen, die nicht in gra
der Linie verwandt sind, aber von derselben dritten Person ab
stammen. 
a) Vollbiirtige Gesch wister sind solche, welche beide Eltern 

gemeinsam haben. 
b) Halbbiirtige Geschwister sind solche, die nur einen Eltern

teil gemeinsam haben. 
3. Die Nahe der Verwandtschaft bemiBt man nach Graden. 
4. Ein uneheliches Kind und dessen Vater gelten nicht als ver

wandt. 
Verschwagert sind die Verwandten eines Ehegatten mit dem 

andern Ehegatten. Auch hier gibt es Schwagerschaft in der graden 
und in der Seitenlinie, im naheren und im entfernteren Grade. 
Die Schwagerschaft dauert fort,auch wenn die Ehe aufgelost ist, 
durch welche sie begriindet war. 

Eheliche Abstammung. §§ 1591-1600. 

Ein Kind, das nach der Eingeh'llng der Ehe geboren wird, ist 
ehelich, wenn die Frau es vor oder wahrend der Ehe empfangen 
und der Mann innerhalb der Empfangniszeit der Frau beigewohnt 
hat. Das Kind ist nicht ehelich, wenn es den Umstanden nach 
offenbar unmoglich ist, daB die Frau das Kind von dem Manne 
empfangen hat. Als Empfangnis gilt die Zeit von dem 181. bis 
zum 302. Tage vor dem Tage der Geburt des Kindes mit Ein
schluB des 181. als des 302. Tages. Steht fest, daB das Kind 
innerhalb eines Zeitraumes empfangen worden ist, der weiter als 
302 Tage vor dem Tage der Geburt zuriickliegt, so gilt zugunsten 
der Ehelichkeit des Kindes dieser Zeitraum als Empfangniszeit. 
Die Unehelichkeit eines Kindes, das wahrend der Ehe oder 
innerhalb 302 Tagen nach der Auflosung der Ehe geboren ist, kann 
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nur geltend gemacht werden, wenn der Mann die Ehelichkeit an
gefochten hat, oder ohne das Anfechtungsrecht verloren zu haben, 
gestorben ist. Die Anfechtung der Ehelichkeit kann nur 
binnen Jahresfrist von dem Zeitpunkt an erfolgen, in welchem der 
Mann die Geburt des Kindes erfahrt. Die Anfechtung erfolgt bei 
Lebzeiten des Kindes durch Erhebung der Anfechtungsklage 
gegen das Kind, nach dem Tode des Kindes durch Erklarung gegen
iiber dem NachlaBgericht. Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn 
der Mann das Kind nach der Geburt als das seinige anerkennt. 
Verheiratet sich eine Frau nach der Auflosung ihrer Ehe wieder, 
so gilt ein Kind, wenn es innerhalb 270 Tagen nach der Auflosung 
der friiheren Ehe geboren wird, als Kind des ersten Mannes, wenn 
es spater geboren wird, als Kind des zweiten Mannes. 

Unterhaltungspflicht. §§ 1601-1615. 

Die Verwandten in gerader Linie sind verpflichtet, einander 
Unterhalt zu gewahren. Unterhaltsberechtigt ist nur, wer 
auBerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Ein minderj ahriges, 
unverheiratetes Kind kann von seinen Eltern, auch wenn es Ver
mogen hat, die Gewahrung des Unterhaltes insoweit vel'langen, als 
die Einkiinfte seines Vermogens und der Ertrag seiner Arbeit zum 
Unterhalte nicht ausreichen. Unterhaltspflichtig ist nicht, wer bei 
Beriicksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen auBerstande ist, 
ohne Gefahrdung seines standesmaBigen Unterhalts den Unterhalt 
zu gewahren. 

Der Ehegatte des Bediirftigen ist unterhaltungspfiichtig. 
Das MaB des Unterhalts bestimmt sich nach der Lebens

stellung des Bediirftigen; der Unterhalt muB standesgemaB sein. 
Er umfaBt den gesamten Lebensbedarf, bei einer der Erziehung 
bediirftigen Person auch die Kosten der Erziehung und der 
Vorbildung zu einem BeruIe. Wer durch sein sittliches Ver
Bchulden bediirftig geworden ist, kann nur den notdiirftigen Unter
halt verlangen (§ 1611). Der Unterhalt ist durch Entrichtung einer 
Geldrente zu gewahren; nur wenn triftige Griinde vorliegen, kann 
die Gewahrung in anderer Art gestattet werden. Der Unterhalts
anspruch erlischt mit dem Tode des Berechtigten oder Verpflichteten. 

Rechtliche Stellung der ehelichen Kinder. - RechtsverhlHtnis zwischen 
den Eltern und dem Kinde im allgemeinen. §§ 1616-1625. 

Das Kind erhalt den Familiennamen des Vaters. So lange 
es dem elterlichen Hausstand angehort und von den Eltern erzogen 
und unterhalten wird, ist es verpfiichtet, in einer seinen Kraiten 



170 Allgemeine Rechtskunde. 

und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern in ihrem 
Hauswesen und Geschafte Dienste zu leisten. Der Vater ist ver
pflichtet, einer Tochter im FaIle der Heirat eine angemessene 
Aussteuer zur Einrichtung des Haushalts zu gewahren, soweit er 
bei Berucksichtigung seiner Verpflichtungen ohne Gefahrdung seines 
standesgemaBen Unterhalts dazu imstande ist und die Tochter kein 
zur Beschaffung der Aussteuer ausreichendes Vermogen hat. Die 
gleiche Verpflichtung trifft die Mutter, wenn der Vater zur Gewah
rung der Aussteuer auBerstande ist oder wenn er gestorben ist. 

Die Eltern konnen die Aussteuer verweigern: 

a) Wenn sich die Tochter ohne die bis zum 21. Lebensjahr erfor
derliche elterliche Einwilligung verheiratet; 

b) wenn sich die Tochter einer Verfehlung schuldig gemacht hat, 
die den Verpflichteten berechtigt, ihr den Pflichtteil zu entziehen; 

c) wenn die Tochter fur eine fruhere Ehe von dem Vater oder der 
Mutter eine Aussteuer erhalten hat. 

Der Anspruch auf die Aussteuer verjahrt in einem Jahre von 
der Eingehung der Ehe an. 

Die Eltern sind nicht verpflichtet, ihrem Kinde eine Aus
stattung zu geben. Ausstattung ist die mit Rucksicht auf seine 
Verheiratung oder auf die Erlangung einer selbstandigen Lebens
stellung von dem Vater oder der Mutter dem Kinde gemaehte Zu
wendung. 

Elterliche Gewalt des Vaters. §§ 1627-1683. 

Das Kind steht, solange es minderjah·rig ist, unter elter
lieher Gewalt. Der Vater hat das Recht und die Pflicht, fur die 
Person und das Vermogen des Kindes zu sorgen. Diese Sorge um
faBt kraft Gesetzes die Vertretung des Kindes. Die Vertretung 
steht dem Vater insoweit nieht zu, als ein V ormund von der Ver
tretung des Mundels ausgeschlossen ist. Die Mutter hat neben 
dem Vater wahrend der Dauer der Ehe das Recht und die Pflicht, 
fUr die Person des Kindes zu sorgen. 

1st die Ehe gesehieden auf Grund von Verschuldung (nicht 
Geisteskrankheit), so steht, wenn ein Ehegatte allein fur sehuldig 
erklart worden ist, die Sorge fUr die Person des Kindes dem andern 
Ehegatten zu; sind beide Ehegatten fur sehuldig erklart, so steht 
die Sorge fUr einen Sohn unter 6 Jahren oder fur eine Tochter der 
Mutter, fUr einen Sohn uber 6 Jahren dem Vater zu; das Vormund
schaftsgerieht kann bei wiehtigen Grunden im Interesse des Kindes 
abweiehende Anordnungen treffen. 

Der Vater hat die Verwaltung und N utznieBung an dem 
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ganzen Vermogen des Kindes. Die NutznieBung ist ausgeschlossen 
beziigIich der ausschlielllich zum personIichen Gebrauche des Kindes 
bestimmten Sachen und beziigIich dessen, was das Kind durch seine 
Arbeit oder durch den Betrieb eines Erwerbsgeschaftes erwirbt, und 
beziigIich alles dessen, was das Kind von Todes wegen erwirbt oder 
was ihm unter Lebenden von einem Dritten unentgeltlich zugewen
det wird, wenn der Erblasser oder der Zuwendende die NutznieBung 
des Vaters ausschIiellen. 

Rechtsgeschafte fiir das Kind schIieBt der Vater. Nur in 
wenig en Fallen bedarf er der Genehmigung des Vormundschafts
gerichts. Die elteifliche Gewalt des Vaters ruht, wenn er ge
schiiftsunfahig oder beschrankt geschaftsfahig ist, oder wenn yom 
Vormundschaftsgericht festgestellt wird, daB der Vater an der Aus
iibung der elterlichen Gewalt verhindert ist. 

Die elterliche Gewalt des Vaters endigt mit der Volljahrig
keit oder Volljahrigkeitserklarung, mit der Adoption des Kindes 
d:urch einen Dritten, oder falls er wegen eines vorsatzlich an dem 
Kinde begangenen Verbrechens rechtskraftig mit Zuchthaus oder 
zu mindestens 6 Monaten Gefangnis verurteilt ist. Bei sonstiger 
Gefahrdung des geistigen oder leibIichen Wohles des Kindes durch 
den Vater hat das Vormundschaftsgericht die geeigneten MaBnahmen 
zu treffen. 

Elterliche Gewalt der Mutter. §§ 1684-1698. 

Nach dem Vater, also in zweiter Linie, steht der Mutter die 
elterliche Gewalt in folgenden Fallen zu: 

1. Wenn der Vater gestorben oder fiir tot erklart ist; 
2. wenn der Vater die elterliche Gewalt verwirkt hat und die Ehe 

aufgelost ist; 
3. wenn bei Bestehen der Ehe der Vater an del' Ausiibung der elter

lichen Gewalt tatsachlich verhindert ist oder seine elterliche Ge
walt ruht; 

4. wenn bei aufgelOster Ehe die elterliche Gewalt des Vaters ruht. 

Die uneheliche Mutter hat keine elterliche Gewalt. Sie kann 
daher Vormund ihres Kindes werden. 

Einen Beistand hat das Vormundschaftsgericht zu bestellen, 
wenn die eheliche Mutter es beantragt, oder wenn besondere Griinde 
dafiir vorliegen. Der Beistand hat ahnlich dem Gegenvormund eine 
V"berwachungspfticht. Die Mutter verliert die elterliche Gewalt, 
wenn sie eine neue Ehe eingeht; dann ist ein Vormund zu er
nennen, als solcher kann auch die Mutter besteUt werden. 
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Rechtliche Stellung der Kinder aus nichtigen Ehen. §§ 1699-1704. 

Ein Kind aus einer nichtigen Ehe, das bei Giiltigkeit der Ehe 
ehelich ware, gilt als ehelich, soferu nicht beiden Ehegatten die 
Nichtigkeit der Ehe bei der EheschlieBung bekannt waren. Gilt 
das Kind aus dem Grunde nicht als eheIich, weiI beide Ehegatten 
die Nichtigkeit der Ehe bei der EheschlieBung gekannt hatten, so 
kann es gleichwohl Unterhalt wie ein eheliches Kind von dem 
Vater veriangen, solange er lebt. 

Rechtliche Stellung der unehelichen Kinder. §§ 1705-1718. 

Das uneheliche Kind hat im VerhiHtnis zu der Mutter und zu 
den Verwandten der Mutter die rechtliche Stellung eines ehelichen 
Kindes; mit dem Vater ist es nicht verwandt. Es erhalt den Fa
miliennamen der Mutter. Fiihrt die Mutter infolge ihrer Ver
heiratung einen anderu Namen, so erhalt das Kind den Familien
namen, den die Mutter vor der Verheiratung gefiihrt hat. Der Ehe
mann der Mutter kann durch Erklarung gegeniiber der zustandigen 
Behorde dem Kinde mit Einwilligung der Mutter seinen Namen 
in offentlich beglaubigter Form geben. Dadurch wird das Kind 
nicht etwa von ihm adoptiert. Voraussetzung ist, daB das Kind 
nicht von ihm erzeugt ist. Die Mutter hat nicht die elterliche 
Gewalt iiber das uneheliche Kind. Sie hat das Recht und die 
Pflicht, fiir die Person des Kindes zu sorgen; zur Vertretung des 
Kindes ist sie nicht berechtigt. 

Der auBereheliche Vater hat die Unterhaltspflicht gegen
iiber dem Kinde und PBichten gegeniiber der Mutter. 

Die Unterhaltspflicht gegeniiber dem uneheIichen Kinde. Der auBer
eheliche Vater ist verpflichtet, dem Kinde Unterhalt bis zur Vollendung 
des 16. Lebensjahres, entsprechend der Lebensstellung der Mutter zu 
gewahren; ist das Kind z. Z. der Vollendung des 16. Lebensjahres 
infolge korperlicher oder geistiger Gebrechen auBerstande, sich selbst 
zu unterhalten, so lauft die Unterhaltspflicht des Vaters weiter. 
Der Vater ist vor der Mutter und den miitterlichen Verwandten 
des Kindes unterhaltspflichtig. Der Unterhalt ist durch Entrich
tung einer Geldrente zu gewahren; die Rente ist fUr 3 Monate 
voraus zu bezahlen. Auch fUr die Vergangenheit kann der Unter
halt veriangt werden. Der Anspruch erlischt nicht mit dem 
Tode des Vaters, auch wenn der Vater vor der Geburt des Kindes 
gestorben ist. Der Erbe des Vaters ist berechtigt, das Kind mit 
dem Betrag abzufinden, der dem Kinde als PBichtteil gebiihren 
wiirde, wenn es ehelich ware. Sind mehrere uneheliche Kinder 
vorhanden, so wird die Abfindung so berechnet, wie wenn sie alle 
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ehelich waren. Der Anspruch erlischt mit dem Tode des Kindes 
im allgemeinen. Die Kosten der Beerdigung hat der Vater zu 
tragen, soweit ihre Bezahlung nicht von den Erben des Kindes zu 
erlangen sind. Eine Vereinbarung zwischen dem Vater und dem 
Kinde liber den zukiinftigen Unterhalt oder iiber eine Abfindung 
bedarf der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. 

Die Pflichten gegeniiber der Mutter. Der Vater ist verpfiichtet, 
der Mutter die Kosten der Entbindung sowie die Kosten des Unter
halts fiir die ersten 6 Wochen nach der Entbindung und, falls in
folge der Schwangerschaft oder der Entbindung weitere Aufwen
dung en notwendig werden, auch die dadurch entstehenden Kosten 
zu ersetzen. Der Anspruch steht der Mutter auch dann zu, wenn 
der Vater vor der Geburt des Kindes gestorben oder wenn das 
Kind tot geboren ist. Der Anspruch verjahrt in 4 Jahren vom 
Ablaufe von 6 W ochen nach der Geburt des Kindes berechnet. 

Sicherstellung der Anspriiche vor der Geburt. Auf Antrag der 
Mutter kann durch einstweilige Verfiigung schon vor der Geburt 
des Kindes angeordnet werden, daB der Vater den fiir die erst en 
3 Monate dem Kinde zu gewahrenden Unterhalt alsbald nach der 
Geburt an die Mutter oder an den Vormund zu zahlen und den 
erforderlichen Betrag angemessene Zeit vor der Geburt zu hinter
legen hat. Das Gleiche gilt fiir die Entbindungs- und Sechs
wochenkosten. 

Feststellung der Vaterschait. Als Vater gilt, wer der Mutter 
innerhalb der Empfangniszeit beigewohnt hat, es sei denn, daB 
auch ein anderer ihr innerhalb dieser Zeit beigewohnt hat. Eine 
Beiwohnung bleibt auBer Betracht, wenn es den Umstanden nach 
offenbar UI1IDoglich ist, daB die Mutter das Kind aus dieser Bei
wohnung empfangen hat. Als ausgeschlo~sen gilt die Empfangnis 
durch mehrere Personen, falls nach der Geburt die Vaterschaft in 
einer offentlichen Urkunde anerkannt wird. 

Legitimation der unehelichen Kinder. §§ 1719-1740. 

Legitimation durch nachfoIgende Ehe. Ein uneheliches Kind 
erlangt dadurch, daB der Vater sich mit der Mutter verheiratet, 
mit der EheschlieBung die rechtliche Stellung eines eheIichen Kin
des. Der Ehemann der Mutter gilt im allgemeinen als Vater des 
Kindes, wenn er ihr innerhalb der Empfangniszeit beigewohnt hat. 
Die EheschlieBung zwischen den Eltern hat fiir die Abkommlinge 
des uneheIichen Kindes die Wirkungen der Legitimation auch dann, 
wenn das Kind vor der EheschlieBung gestorben ist. 

Legitimation durch EhelichkeitserkUirung. Ein uneheliches Kind 
kann auf Antrag seines Vaters durch Verfiigung der Staatsgewalt 
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fur ehelich erkHirt werden, und zwar durch den Bundesstaat, dem 
der Vater angehort. In PreuBen erteilt die Legitimation der Justiz
minister. Sie ist nicht zulassig, wenn z. Z. der Erzeugung des 
Kindes die Ehe zwischen den Eltern wegen Verwandtschaft oder 
Schwagerschaft verboten war. Sie kann nicht nach dem Tode des 
Kindes erfolgen. Nach dem Tode des Vaters ist sie nur zulassig, 
wenn der Vater den Antrag bei der zustandigen Behorde einge
reicht oder das Gericht oder den Notar mit der Einreichung be
traut hatte. Die Erteilung der Legitimation ist ganz in das Er
messen der Behorde gestellt. 

Zur Ehelichkeitserklarung ist der Antrag des Vaters notig, 
daB er das Kind als das seinige anerkenne, die Einwilligung des 
Kindes und die Einwilligung der Mutter, wenn das Kind 
nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat, ferner die Einwilligung 
der Ehefrau des Vaters, falls diesel' verheiratet ist. 

Antrag wie Einwilligungserklarungen bedurfen der gerichtlichen 
wie notariellen Be u r k u n dun g. Die Ehelichkeitserklarung. ver
schafft dem Kinde die rechtliche SteHung eines ehelichen Kindes 
und wirkt fur die AngehOrigen des Kindes und seine Abkommlinge, 
fur die Mutter, fUr den Vater, jedoch nicht auf die Verwandten 
des Vaters. 

Annahme an Kindesstatt. §§ 1741-1772. 

Wer keine ehelichen Abkommlinge hat, kann durch Vertrag 
mit einem andern dies en an Kindesstatt annehmen. Der Vertrag 
bedarf del' Bestatigung durch das zustandige Gericht. Die Annahme 
an Kindesstatt kann nicht unter einer Bedingung oder einer Zeit
bestimmung erfolgen. Das Vorhandensein eines angenommenen 
Kindes steht einer weiteren Annahme an Kindesstatt nicht entgegen. 
Der Annehmende darf keine ehelichen Abkommlinge haben, muB 
50 Jahre alt und mindestens 18 Jahre alter als das Kind sein. 
Ferner sind gewisse Einwilligungen in gerichtlicher und notarieller 
Form notwendig, namlich diejenigen des Ehegatten des Annehmenden 
und del' Eltern oder der unehelichen Mutter des noch nicht 21 Jahre 
alten Kindes. 

Der Annahmevertrag muB, bei gleichzeitiger Anwesenheit 
beider Teile vor Gericht oder vor einem N otar personlich geschlossen 
werden. Die gerichtliche Bestatigung des Annahmevertrages kann 
nicht nach dem Tode des Kindes erfolgen; nach dem Tode des 
Annehmenden nur, wenn del' Annehmende oder das Kind den An
trag bereits eingereicht odeI' das Gericht oder den Notar mit der 
Einreichung betraut hat. Die Annahme an Kindesstatt tritt mit 
der Bestatigung in Kraft, die VertragschlieBenden sind abel' schon 
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vor der Bestatigung gebunden. Die Bestatigung wird versagt, 
wenn ein gesetzliches Erfordernis fehlt. 

Als gemeinschaftliches Kind kann ein Kind nur von einem 
Ehepaar angenommen werden. 

Durch die Annahme an Kindesstatt erhalt das Kind die recht
Hche Stellung eines ehelichen Kindes des Annehmenden sowie 
dessen Namen. 1st die Annehmende eine verheiratete Frau, so 
bekommt das Kind ihren Miidchennamen. Das Kind darf dem 
neuen Namen seinen fruheren Familiennamen zufiLgen, sofern im 
Annahmevertrag nichts anderes bestimmt ist. Wird von einem 
Ehepaar gemeinschaftlich ein Kind angenommen, oder nimmt ein 
Ehegatte ein Kind des andern Ehegatten an, so erlangt das Kind 
die rechtliche Stellung eines gemeinschaftlichen ehelichen Kindes 
der Ehegatten. 

Die EItern des Kindes verlieren mit der Annahme an Kindes
statt durch Dritte die elterliche Gewalt uber das Kind, die un
eheliche Mutter das Recht und die Pflicht, fUr die Person des 
Kindes zu sorgen. Auf die Abkommlinge des Kindes erstrecken 
sich die Wirkungen der Annahme an Kindesstatt mit wenigen 
Ausnahmen. 

Durch die Annahme eines Kindes wird ein Erbrecht fur den 
Annehmenden nicht begriindet. Der Annehmende ist dem Kinde 
zum Unterhalt verpflichtet. 

Das Adoptionsverhiiltnis kann in derselben Weise, wie es be
grundet wird, durch Vertrag wieder aufgehoben werden. AuBerdem 
kann es durch Heirat aufgehoben werden. 

Vormundschaft. - Vormundschaft iiberMinderjithrige. §§ 1773-1895. 

Vormundschaft ist die vom Gesetz angeordnete Obhut iiber 
Schutzbediirftige. Sie wird vom Vormundschaftsgericht (Amts
gericht) angeordnet. Das Gesetz bestimmt: 

"Ein Minderjiihriger erhiilt einen Vo:rmund, wenn er nicht unter 
elterlicher Gewalt steht oder wenn die Eltern weder in den die 
Person noch in den das Vermogen betreffenden Angelegenheiten 
zur Vertretung des Minderjiihrigen berechtigt sind. Ein Minder
jiihriger erhiilt einen Vormund auch dann, wenn sein Familienstand 
nicht zu ermitteln ist." 

Die Veranlassung zur Vormundschaftsbestellung ist 
daher aus folgenden Griinden gegeben: 

Bei Minderjahrigen, 'wenn sie nicht unter elterlicher Gewalt 
stehen oder wenn die Eltern nicht zur Vertretung des Minder
jiihrigen berechtigt sind, oder wenn ihr Familienstand nicht zu 
ermitteIn ist; bei VoIljiihrigen, wenn sie entmundigt sind. 
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Jede geeignete Person kann das Vormundschaftsgericht nach 
Anhorung des Gemeindewaisenrats zum Vormund auswii.hlen. 

Als Vormund sind in nachstehender Reihenfolge zu berufen: 
a) Wer von dem Vater des Miindels als Vormund genannt ist; 
b) wer von der ehelichen Mutter des Miindels als Vormund ge

nannt ist; 
c) der GroBvater des Miindels von vaterlicher Seite; 
d) der GroBvater des Miindels von miitterlicher Seite. 

Fiir eine Ehefrau darf der Mann vor diesen genannten, fUr 
ein uneheliches Kind dad die Mutter vor dem GroBvater zum Vor
munde bestellt werden. 

Unfahig, Vormund zu werden, ist, wer geschaftsunfahig oder 
wegen Geistesschwache, Verschwendung oder Trunksucht entmiin
digt ist. 

Zum Vormund eollen bestimmte vollig untaugliche Personen 
nicht bestellt werden, z. B. wer minderjahrig ist oder unter Vor
mundschaft gestellt ist, wer in Konkurs geraten ist, wer der biirger
lichen Ehrenrechte fiir verlustig erklart ist u. a. m., ferner, wer durch 
Anordnung des Vaters oder der Mutter des Miindels von der Vor
mundschaft ausgeschlossen ist. 

Eine Frau, die mit einem andern als dem Vater des Miindels 
verheiratet ist, solI nur mit Zustimmung ihres Mannes zum Vor
munde bestellt werden. 

Jeder Deutsche hat die Vormundschaft zu iiber
nehmen, fUr die er von dem Vormundschaftsgericht gewahlt wird. 
J edoch haben folgende Personen ein Ablehnungsrecht: 
a) Eine Frau; 
b) wer das 60. Lebensjahr vollendet hat; 
c) wer mehr als 4 minderjahrige eheliche Kinder hat; sein von 

einem andern an Kindesstatt angenommene Kind wird .nicht 
gerechnet; 

d) wer durch Krankheit oder durch Gebrechen verhindert ist, die 
Vormundschaft ordnungsgemaB zu fiihren; 

e) wer wegen Entfernung seines Wohnsitzes von dem Sitze des 
Vormundschaftsgerichts die Vormundschaft nicht ohne besondere 
BeIastigung fUhren kann; 

f) wer nach § 1844 zur Sicherheitsleistung angehalten wird; 
g) wer mit einem andern zur gemeinschaftlichen Fiihrung der Vor

mundschaft bestellt werden soli; 
h) wer mehr als eine Vormundschaft oder Pflegschaft fUhrt. 

Das Ablehnungsrecht erlischt, wenn es nicht vor der Be
steUung bei dem Vormundschaftsgerichte geltend gemacht wird. 



Das Biirgerliche Gesetzbuch. 177 

Wer die Dbernahme derVormundschaft ohne Grund ab1ehnt, 
ist, wenn ihm ein Verschu1den zur Last fallt, fUr den Schaden 
verantwortlich, der dem Miindel dadurch entsteht, daB sich die 
Bestellung des Vormundes verzogert. Erk1art das Vormundschafts
gericht die Ablehnung fiir unbegrandet, so hat der Ablehnende 
unbeschadet der zustandigen Rechtsmitteln die Vormundschaft auf 
Ersuchen des Vormundschaftsgerichts vorlaufig zu abernehmen. 

Del' Vormund wird von dem Vormundschaftsgerichte mittels 
Handsch1ags an Eidesstatt zu treuer und gewissenhafter Fahrung 
del' Vormundschaft verpflichtet. DerVormund erhii.lt eine Bestallung. 
Das Vormundschaftsgericht kann den zum Vormund Ausgewah1ten 
durch Ordnungsstrafen zur Dbernahme del' Vormundschaft anhalten. 
Die einzelne Strafe darf den Betrag von 300 Mark nicht abersteigen, 
mehr als 3 Strafen darfen nicht verhangt werden. 

Die Vormundschaftsorgane. Als solche kommen in Betracht: 
DerVormund, del' Gegenvormund, das Vormundschaftsgericht, der 
Gemeindewaisenrat und del' Familienrat. 

Der Vormund hat das Recht und die Pfiicht, far die Person 
und das Vermogen des Mandels zu sorgen, insbesondere den Mandel 
zu vertreten. Mehrere Vormander fa hI' en die Vormundschaft ge
meinsam. Die Sorge urn den Mandel bestimmt sich nach den fur 
die elterliche Gewalt geltenden Vorschriften. Die Sorge far die 
religiose Erziehung des Mandels kann dem Vormunde bei einem 
andern Bekenntnis von dem Vormundschaftsgerichte entzogen werden. 
Del' Vormund darf das Vermogen des Mandels allgemein nicht far 
sich verwenden. Mandelgeld solI nul' verzinslich und mandelsicher 
angelegt werden. Zu den wichtigsten Rechtshandlungen ist die 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts erforderlich. Far den aus 
einer Pfiichtverletzung entstehenden Schaden ist del' Vormund dem 
Mandel verantwortlich. Verwendungen zum Zwecke del' Fahrung 
derVormundschaft kann derVormund ersetzt verlangen. 1m abrigen 
gilt abel' die Fuhrung del' V orm undschaft als unentgeltlich, jedoch 
kann das Vormundschaftsgericht dem Vormund und Gegenvormund 
aus besonderen Granden eine angemessene Vergatung bewilligen. 

Der Gegenvormund. Ein Gegenvormund solI bestellt werden, 
wenn mit del' Vormundschat'i eine Vel'mogensverwaltung erheblicher 
Art verbunden ist. Er hat darauf zu achten, daB der Vormund 
die Vormundschaftspfiichten pfiichtgemaB fahrt, und hat Pfiicht
widrigkeiten des Vormunds dem Vormundschaftsgericht sofort an
zuzeigen, ferner den Tod des Vormunds so fort mitzuteilen oder 
sonstige wichtige U mstande. Der Vormund hat dem Gegenvormunde 
auf Vel'langen jede Auskunft abel' die Vormundschaft zu erteilen 
und aIle diesbezaglichen Papiere vorzuweisen. 

B I u m. neC'ht,kunJe. 1~ 
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Das Vormundscbaftsgericbt. Dasselbe bat die Aufsicbt liber 
die gesamte Tatigkeit des Vormundes und des Gegenvormundes zu 
fiihren und gegen PBichtverletzungen einzuschreiten. Ihm ist vom 
Vormund liber die Vermogensverwaltung jahrlich Rechnung zu legen. 

Der Gemeindewaisenrat. Derselbe hat dem Vormundschafts
gerichte die Personen vorzuschlagen, die sich im einzelnen Falle 
zum Vormunde, Gegenvormunde oder Mitglieder eines Familienrates 
eignen. Er hat darliber zu wachen, daB die Vormiinder der sicb 
in seinem Bezirk aufhaltenden Miindel fiir die Person der Miindel 
pBichtgema/3 Sorge tragen. 

Der Familienrat. Ein Familienrat 8011 vom Vormundschafts
gericht berufen werden, wenn der Vater oder die eheliche Mutter 
die Einsetzung desselben angeordnet hat, oder wenn ein Verwandter 
oder Verschwagerter des Miindels, der Vormund Jder der Gegen
vormund die Einsetzung beantragt. Die Einsetzung unterbleibt, 
wenn der Vater oder die eheliche Mutter des Miindels sie untersagt 
hat. Der Familienrat besteht aus dem Vormundschaftsrichter als 
Vorsitzenden und aus 2-6 Mitgliedern. Er hat die Rechte und 
PBichten des Vormundschaftsgerichts. 

Die Vormundschaft endigt u. a.: 
1. Mit dem Fortfall ihrer VorauBsetzung; z. B. Volljahrigkeit des 

Miindels; 
2. mit der Verschollenheit des Miindels, falls die Vormundschaft vom 

Vormundschaftsgericht aufgehoben wird; 
3. mit Erlassung des den Miindel fiir tot erkliirenden Urteils; 
4. mit dem Tode des Miindels; 
5. mit dem Amte des Vormundes, im FaIle seiner Entmiindigung, 

Todeserklarung oder etwaiger PBichtwidrigkeiten. 1st eine Frau 
Vormund und verheiratet sie sich wieder, bei Entlassung der
selben durch das Vormundschaftsgericht. 

Der Vormund hat nach Beendigung seines Amtes dem Miindel 
das Vermogen herauszugeben und iiber die Verwaltung, soweit das 
noch nicht durch jahrliche Rechnungslegung geschehen ist, Rechen
schaft abzulegen und dem Vormundsc!mftsgerichte die Bestallung 
zurUckzugeben. 

Beziiglich derVormundschaft bei entmiindigten Personen 
und beziiglich der vorlaufigen Vormundschaft sind in den §§ 1896 
bi s 1908 besondere Vorschriften erlassen. 

Neben der Vormundschaft gibt es noch die Pflegschaft. 
Hieriiber enthalten die §§ 1909-1921 besondere Vorschriften. 
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Fiinftes Buch. 

Erbrecht. 
Erbfolge. §§ 1922-1941. 

Mit dem Tode einer Person (Erbfall) geht deren Vermogen 
(Erbschaft) ala Ganzes auf eine oder mehrere andere Personen 
(Erben) iiber. Erbfolge bedeutet den Eintritt eines Lebenden 
in die Rechtstellung eines Verstorbenen. Die Beerbung bewirkt 
eine Nachfolge in das gesamte Vermogen des Erblassers, in seine 
Aktiven wie in seine Passiven. 

Erbe kann man werden kra.ft Gesetzes, wenn der Erblasser 
o11ne besondere Verfiigung stirbt (Intestaterben, gesetzliche Er
ben) oder durch Verfiigungen von Todes wegen (Testament oder 
zweiseitiger Erbvertrag). Jeder Rechtsfahige kann Erbe sein. 
Voraussetzung fiir die Erbfolge ist der Tod des zu Beerbenden. 
Ein Vertrag iiber den N achlaB eines noch lebenden Dritten ist 
nichtig, es sei denn, daB sich kiinftige gesetzliche Erben iiber ihren 
gesetzlichen Erbteil vergleichen. 

Nur wer zur Zeit des Erbfalls lebt, kann gesetzlicher 
Erbe werden. Wer z. Z. des Erbfalls noch nicht lebte, 
aber bereits erzeugt war, gilt als vor dem Erbfalle ge
boren. 

Die Gesamtheit derjenigen, welche von einem gemeinsamen 
Stammesvater abstammen, mit EinschluB dieses Stammesvaters 
nennt man Parentel. 

Man unterscheidet gesetzliche Erben verschiedener Ord
nung und zwar: 

1. der ersten Ordnung sind die Abkommlinge des Erblassers, 
ein z. Z. des Erbfalls lebender Abkommling schlieBt die durch 
ihn mit dem Erblasser verwandten Abkommlinge von der 

2. der zweiten Ordnung sind die Eltern des Erblassers und 
deren Abkommlinge; 

3. der dritten Ordnung die GroBeltern des Erblassers und 
deren Abkommlinge; 

4. der vierten Ordnung die UrgroBeltern des Erblassers und 
deren Abkommlinge; 

5. der fiinften und der ferneren Ordnungen die entfernteren 
Voreltern des Erblassers und deren Abkommlinge. 

Erbrecht des Ehegatten. Der iiberlebende Ehegatte des Erb
laasers ist neben Verwandten der ersten Ordnung zu einem Viertel 
neben Verwandten der zweiten Ordnung oder neben GroBeltern zur 

12" 
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Halfte der Erbschaft als gesetzlicher Erbe berufen. Sind weder 
Verwandte der ersten oder zweiten Ordnung, noch GroBeltern vor
hand en, so erhalt er die ganze Erbschaft. 1st der iiberlebende Ehe
gatte neben Verwandten der zweiten Ordnung oder neben GroB
eltern gesetzlicher Erbe, so gebiihren ihm auBer dem Erbteile die 
Haushaltsgegenstande, soweit sie nicht Zubehor eines Grund
stiicks sind, und die Hochzeitsgeschenke als Voraus. 

Fallt ein gesetzlicher Erbe vor oder nach dem Erbfalle fort 
und erhoht sich dadurch der Erbteil eines andern gesetzlichen Er
ben, so gilt dieser TeiI als besonderer Erbteil. 

Der Fiskus des Bundesstaates, dem der Erblasser z. Z. des 
Todes angehOrt hat, ist gesetzIicher Erbe, falls z. Z. des Erbfalls 
weder ein Verwandter noch ein Ehegatte des Erblassers vor
handen .ist. 

Die gesetzIiche 'Erbfolge kann vom Erblasser durch ander
weitige Bestimmungen, durch Testament oder Erbvertrag aus
geschlossen werden. Bei solchen AusschlieBungen bedarf er jedoch 
die Pflichtteilsanspriiche Berechtigter nicht verletzen. Der Erblasser 
kann ferner einem andern einen Vermogensvorteil, Vermachtnis, 
zuwenden, ohne ihn als Erben einzusetzen. Er kann schlieBIich 
durch Testament den Erben oder einen Vermachtnisnehmer zu einer 
Leistung verpflichten, ohne einem anderen ein Recht auf die Leistung 
zuzuwenden, sogenannte A uflag e. 

Der Er bvertrag ist eine vertragsmiWige Einsetzung eines 
Erben oder ein vertragsmiWiges Anordnen von Vermachtnissen und 
Auflagen. 

Rechtliche SteHung des Erben. - Annahme und Ausschlagung der 
Erbschaft. Fiirsorge des NachlaJlgerichts. §§ 1942-1966. 

Die Erbschaft geht auf den berufenen Erben unbeschadet des 
Rechtes iiber, ·sie auszuschlagen (Anfall der Erbscha£t). Nur der 
Fiskus kann die ihm als gesetzlichen Erben angefallene Erbschaft 
nicht ausschlagen. Die Ausschlagung der Erbschaft kann nur 
binnen 6 W ochen von dem Zeitpunkt ab gerechnet erfolgen, in 
welch em der Erbe von dem Anfall oder bei Verfiigungen von Todes 
wegen von der Verkiindung der Verfiigung ab Kenntnis erhalt. W ohnt 
der ErbJasser oder der Erbe im Auslande, so betragt die Frist 6 Mo
nate. Der Erbe kann die Erbschaft nicht ausschlagen, wenn er 
sie angenommen hat oder wenn er die Ausschlagsfrist versaumt. 
Die Ausschlagung erfolgt durch Erklarung gegeniiber dem Nach
laBgericht; sie ist in offentlich beglaubigter Form abzugeben. Die 
Ausschlagung bewirkt, daB die Erbschaft demjenigen anfallt, der 
berufen sein wiirde, wenn Cler Ausschlagende zur Zeit des Erbfalls 
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nicht gelebt batte. Die Anfechtung der Annahme gilt ale Aue
schlagung, die Anfechtung der Ausschlagung als Annahme. 

Das NachlaBgericht hat fiir die Sicherung des Nachlasses, 
soweit ein Bediirfnis besteht, bis zur Annahme der Erbschaft zu 
sorgen, ferner, wenn der Erbe unbekannt oder wenn ungewiB ist, 
ob er die Erbschaft angenommen hat. Das NachlaBgericht kann 
insbesondere die Anlegung von Siegeln, die Hinterlegung von Geld, 
Wertpapieren und Kostbarkeiten sowie die Aufnahme eines Nach
laBverzeichnisses anordnen und fiir den, der Erbe wird, einen Nach
laBpfleger bestellen. Wird der Erbe nicht in einer angemessenen 
Frist ermittelt, so hat das NachlaBgericht festzustellen, daB ein an
derer Erba als der Fiskus nicht vorhanden ist. Ein Erbrecht bleibt 
unberiicksichtigt, wenn nicht dem N achlaBgericht binnen 3 Monaten 
nach dem Ablauf der Anmeldungsfrist nachgewiesen wird, daB das 
Erbrecht besteht, oder daB er gegen den Fiskus auf dem Wege 
der Klage geltend gemacht ist. 

Die Testamentseroffnung. Ein in der Verwahrung des Nach
laBgerichts befindliches Testament hat das Gericht nach dem Tode 
des EI:blassers zu eroffnen und seinen Inhalt den Beteiligten mit
zuteilen. 1st z. Z. des Erbfalls die Geburt eines Erben zu erwarten, 
so kann die Mutter, falls sie auBerstande ist, sich selbst zu unter
halt en , bis zur Entbindung standesgemaBen Unterhalt aus dem 
NachlaB oder, wenn noch andere Personen als Erben berufen sind, 
aus dem Erbteile des Kindes verlangen. 

Haftung der Erben fiir die Naehla6verbindliehkeiten. §§ 1967-2017. 

Der Erbe haftet fiir die NachlaBverbindlichkeiten un
beschrankt. Hierzu gehoren auBer den yom Erblasser herriihren
den Schulden, die den Erben als solche treffenden Verbindlichkeiten, 
insbesondere die Verbindlichkeiten aus Pfiichtteilsrechten, Vermacht
ni'saen und Auflagen. Er tragt ferner die Kosten der standes
gemaBen Beerdigung des Erblaasers; er ist verpfiichtet, Familien
angehorigen des Erblassers, die zur Zeit' seines Todes zu seinem 
HausBtande gehort und von ihm Unterhalt bezogen haben, in den 
ersten 30 Tagen nach dem Eintritt des Erbfalls in demselben Um
fange, wie der Erblasser es getan hat, Unterhalt zu gewahren und 
die Benutzung der W ohnung und der Haushaltungsgegenstande zu 
gestatten, falls der Erblasser nicht durch letztwillige Verfiigung 
eine abweichende Anordnung getroffen hat. 

Der Erbe haftet beschrankt mit dem NachlaB, wenn 
eine NachlaBverwaltung zum Zwecke der Befriedigung der Nach
laBglaubiger angeordnet oder der NachlaBkonkurs eroffnet ist. Sind 
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seit der Erbschaft 2 Jahre verstrichen, 80 haben die NachlaBglau
biger kein Antragsrecht mehr. 

Die NachlaBglaubiger konnen im Wege des Aufgebotsver
fahrens zur Anmeldung ihrer Forderungen aufgefordert werden. 

Auf Antrag eines NachlaBglaubigers hat das NachlaBgericht 
den Erben eine Frist zur Errichtung eines Inventars, In
ventarfrist, zu bestimmen. Versaumt er diese oder gibt er das 
Inventar absichtlich unvollstandig an, so haftet er allen Glaubigern 
unwiderruflich unbeschrankt. In dem Inventar sollen die beirn 
Eintritte des Erbfalls vorhandenen NachlaBgegenstande und die 
NachlaBverbindlichkeiten vollstandig angegeben werden. 

Die Erben haft en fUr gemeinschaftliche NachlaBverbindlich
keiten als Gesamtschuldner. Der Erbschaftsbesitzer ist verpflichtet, 
den Erben liber den Bestand der Erbschaft und libel' den Verbleib 
der Erbschaftsgegenstande Auskunft zu erteilen. 

Erhschaftsanspruch. §§ 2018-2031. 

Dem Erben stehen Eigentum- und Besitzklagen zur Geltend
machung seiner Rechte zu. 

Mehrheit vou Erben. §§ 2032-2063. 

HinterlaBt der Erblasser mehrere Erben, so wird der N achlaB 
gemeinsc-haftliches Vermogen der Erben. Der :Miterbe kann nicht 
liber seinen Anteil an den einzelnen NachlaBgegenstanden verfiigen, 
sondern nur die Erben gemeinsam; hingegen kann er iiber seinen 
Anteil am Nachlasse verfUgen. Bei Verkaufen des Erbteils an einen 
Dritten haben die :Miterben ein dringliches Vorkaufsrecht. Nach
laBforderungen konnen vom Schuldner nur an aIle Erben gemein
schaftlich beglichen werden. Die Verwaltung des Nachlasses steht 
den Erben gemeinschaftlich zu. Die Auseinandersetzung kann jeder 
Miterbe jederzeit verlangen. Aus dem Nachlasse sind zunachst die 
NachlaBverbindlichkeiten zu berichtigen. Der DberschuB geblihrt 
den Erben nach dem Verhaltnis ihrer Erbteile. Abkommlinge, die 
als gesetzliche Erben zur Erbfolge gelangen, sind verpflichtet, das
jenige, was sie von dem Erblasser bei dessen Lebzeiten als Aus
stattung erhalten, bei der Auseinandersetzung untereinander zur 
Ausgleichung zu bring en , soweit nicht der Erblasser bei der Zu
wendung ein anderes angeordnet hat. Zuschiisse, die zu dem Zwecke 
gegeben worden sind, als Einkiinfte verwendet zu werden, sowie 
Aufwendungen fiir die Vorbildung zu einem Berufe sind soweit zur 
Ausgleichung zu bringen, als sie das den Vermogensverhaltnissen des 
Erblassers entsprechende :MaG iiberstiegen haben. Andere Zuwen
dungen unter Lebenden sind zur Ausgleichung zu bringen, wenn 
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der Erblasser bei der Zuwendung die Ausgleichung angeordnet hat. 
Hat ein Miterbe mehr erhalten, als ihm bei der Auseinandersetzung 
zukommen wiirde, so ist er zur Herauszahlung des Mehrbetrages 
nicht verpflichtet. 

Das Testament. - Allgemeine Vorschriften. §§ 2064-2086. 

Der Erblasser kann ein Testament nur personlich errichten. 
Er muB die Person bestimmen, die als Erbe eine Zuwendung er
halt en solI, sowie die Bestimmung des Gegenstandes der Zuwendung 
selbst treHen. Anders liegt es bei Vermachtnissen oder Auflagen. 
Die Bestimmung. der Person des Testamentsvollstreckers kann er 
einem Dritten iiberlassen. Letztwillige Verfiigungen konnen un
wirksam sein, z. B. bei Ehegatten, wenn die Ehe nichtig oder wenn 
sie vor dem Tode des Erblassers aufgelost worden ist. 

Eine letztwillige Verfiigung kann angefochten werden: 

1. Soweit der Erblasser iiber den 1nhalt seiner Erklarung im Irr
tum war oder eine Erklarung dieses 1nhalts iiberhaupt nicht 
abgeben wollte und anzunehmen ist, daB er die Erklarung bei 
Kenntnis der Sachlage nicht abgegeben haben wiirde; 

2. soweit der Erblasser zu der Verfiigung durch die irrige Annahme 
oder Erwartung des Eintritts oder Nichteintritts eines Umstandes 
bestimmt worden ist; 

3. soweit der Erblasser zu der Verfiigung widerrechtlich durch 
Drohung bestimmt worden ist; 

4. wenn der Erblasser einen z. Z. des Erbfalls vorhandenen Pflicht
teilsberechtigten ribergangen hat. 

Anfechtungsberechtigt ist derjenige, welchem die Aufhebung 
der Verfiigung unmittelbar zustatten kommen wiirde. Die Anfech
tung erfoIgt, gegeniiber dem NachlaBgericht, bei Vermachtnissen 
durch Erklarung gegeniiber dem unmittelbar Berechtigten. Die 
Anrechtung kann nur binnen Jahresfrist von dem Zeitpunkte an 
erfoIgen, in welchem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfech
tungsgrunde Kennt,nis erlangt. Die Anfechtung ist ausgeschlossen, 
wenn seit dem Erbfalle 30 Jahre verstrichen sind. 1st eine letzt
willige Verfiigullg, durch die eine Verpflichtung zu einer Leistung 
begrulldet wird, anfechtbar, so karin der Beschwerte die Leistung 
verweigern, auch wenn die Anfechtung wegen Zeitab1aufes ausge
sch10ssen ist. 

Erbeinsetzung. §§ 2087-2099. 

Hat der Erblasser sein Vermogen oder einen Bruchteil seines 
Vermogens dem Bedachten zugewendet, so ist die Verfiigung als 
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Erbeinsetzung anzusehen, auch wenn der Bedachte nicht als Erbe 
bezeichnet ist. Hat der Erblasser nur einen Erben eingesetzt und 
die Erbschaft auf einen Bruchteil der Erbschaft beschrankt, so 
tritt in Ansehung des iibrigen Teiles die gesetzliche Erbfolge ein. 

Einsetzung eines Nacherben. §§ 2100-2146. 

Der Erblasser kann einen Erben in der Weise einsetzen, daB 
dieser erst Erbe wird, nachdem zunachst ein anderer Erbe ge
worden ist. Man nennt ihn dann N acherben. Die Einsetzung 
eines Nacherben wird im allgemeinen mit dem Ablaufe von 30 Jahren 
nach dem Erbfall unwirksam. Fiir den Vorerben sind bestimmte 
Beschrankungen vorgesehen. Der Nacherbe kann die Erbschaft 
ausschlagen, sobald der Erbfall eingetreten ist. Schlagt er die 
Erbschaft aus, so verbleibt sie dem Vorerben, soweit nicht der Erb
lasser ein anderes bestimmt hat. 

Vermlichtnis. §§ 2147-2191. 

Vermachtnis ist die durch eine Verfiigung von Todes wegen 
erfolgte Zuwendung eines Vermogensvorteils an den Vermachtnis
nehmer, ohne daB derselbe zum Erben eingesetzt wird. Die Zu
wendung kann durch Testament oder durch Erbvertrag erfolgen. 
Ein Vermachtnis ist unwirksam, wenn der Bedachte nicht mehr 
z. Z. des Erbfalls lebt, wenn der bestimmte Gegenstand z. Z. des 
Erbfalls nicht zur Erbschaft gehort, wenn es auf eine z. Z. des 
Erbfalls unmogliche Leistung gerichtet ist und wenn seit dem Erb
fall 30 Jahre verflossen sind. Der Vermachtnisnehmer kann das 
Vermachtnis ausschlagen oder annehmen und zwar dumh Erklarung 
gegeniiber dem Beschwerten. Nach der Annahme ist die Aus
schlagung ausgeschlossen. 

Aufiage. §§ 2192-2196. 

Auflage ist die durch Verfiigung von Todes wegen erfoIgte Ver
pflichtung des Erben oder Vermachtnisnehmers zu einer Leistung, 
ohne daB einem and ern ein FOrderungsrecht auf die Leistung ein
geraumt wird. Die Leistung kann nur eingeklagt werden. 

Testamentvollstrecker. §§ 2197-2228. 

Der Erblasser kann durch Testament ein oder mehrere Testa
mentsvollstrecker ernennen. Das Amt beginnt mit dem Zeitpunkte, 
in welch em der Ernannte das Amt durch Erklarung gegeniiber dem 
NachlaBgerichte annimmt. Der TeBtamentsvollstrecker ist ahnlich 
dem Konkursverwalter ofIentlicher Funktionar. Er hat die letzt
willig en Verfiigungen des Erblassers zur Ausfiihrung zu bringen, 
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den N achlaB zu verwalten, den N achlaB in Besitz zu nehmen und 
tiber die NachlaBgegenstande zu verfiigen. Del' Erblasser kann die 
Befugnisse des Testamentsvollstreckers einschranken. NachlaB
gegenstande, deren der Testamentsvollstrecker zur Erfiillung seiner 
Obliegenheiten nicht bedarf, hat er auf Verlangen den Erben zur 
~~ien Verfiigung zu iiberlassen. 

Errichtung und Aufhebung eines Testaments. §§ 2229 -2264. 

Ein Testament kann nul' von jemand wirksam errichtet werden, 
del' testierfahig ist. Nichttestierfahig sind die Geschaftsunfahigen 
(Geisteskranke, ~egen Geisteskrankheit Entmiindigte und die im 
Zustande del' BewuBtlosigkeit oder voriibergehenden St6rung del' 
Geistesfahigkeit Testierenden), die beschrankt Geschaftsfahigen 
(Minderjahrige aber nur bis zum 16. Lebensjahre, wegen Geistes
schwache, Verschwendung oder Trunksucht Eutmiindigte) und 
Stumme, die noch minderjahrig sind oder nicht schreiben oder Ge
schriebenes nicht lesen k6nnen. 

Das Testament. Das Testament kann in zweifacher Weise er
richtet werden: 

a) Als 6ffentliches Testament vor einem Richter oder Notar; 
bf als Privattestament (holographisches Testament) durch eine von 

dem Erblasser unter Angabe des Ortes und Tages eigenhandig 
geschriebene und unterschriebene Erklarung. Das holographische 
Testament muB in allen Teilen selbst geschrieben und unter
schrieben sein und mit einer Angabe des Ortes und Tages ver
sehen sein. Fehlt eine dieser Bedingungen, so ist das Testament 
ungiiltig. Die Benutzung eines Bogens mit vorgedruckter Orts
angabe macht ebenso wie der Gebrauch einer Schreibmaschine 
das Testament ungiiltig. 

Fiir die Errichtung eines 6ffentlichen Testaments vor 
Richter oder N otar gelten folgende Vorschriften: 

a) Zur Errichtung muB del' Richter einen Gerichtsschreiber oder 
zwei Zeugen, del' Notar einen zweiten Notal' odeI' zwei Zeugen 
zuziehen. Bestimmte Personen diirfen nicht als Richter, Notar, 
Gerichtsschreiber odeI' Zeuge mitwirken, z. B. nicht del' Ehegatte 
des Erblassers, nicht, wer mit dem Erblasser in gerader Linie 
odeI' im zweiten Grade der Seitenlinie verwandt oder verschwagert 
ist, nicht, weI' im Testament bedacht ist oder mit dem Bedachten 
verwandt ist. Als Gerichtsschreiber oder zweiter N otar oder 
Zeuge kann niemand mitwirken, weI' mit dem Richter oder be
urkundenden Notal' verwandt ist. Als Zeugen sollen nicht mit
wirken ein Minderjahriger, wer der biirgerlichen Ehrenrechte fUr 
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verlustig erklart ist, wer nach den Strafgesetzen unfahig ist, als 
Zeuge eidlich vernommen zu werden, und wer als Gesinde oder 
Gehilfe im Dienste des Richters oder Notars steht; 

b) zur Errichtung ist ferner notig, daB der Erblasser dem Richter 
oder Notar seinen letzten Willen miindlich erklart oder eine 
Schrift mit der miindlichen Erklarung iibergibt, daB .sie seinen 
letzten Willen enthalte. Ferner miissen wahrend der ganzen 
Verhandlung die mitwirkenden Amtspersonen zugegen sein; es 
muB ein Protokoll iiber die Testamentserrichtung in deutscher 
Sprache aufgenommen, es muB vorgelesen, yom Erblasser ge
nehmigt und von ihm eigenhandig unterschrieben werden. Es 
muB den Ort und Tag der Verhandlung, die Bezeichnung des 
Erblass:ers und der mitwirkenden Personen, die erforderlichen 
Erklarungen des Erblassers enthalten, ferner die Bemerkung, daB 
das Protokoll vorgelesen, yom Erblasser genehmigt und von ihm 
eigenhandig unterschrieben ist, und schlie.l3lich die Unterschrift 
der mitwirkenden Personen. 

Aullerordentliche Testamentslorm. Als solche kommen in Be
tracht: 

1. Das Dorftestament, 
2. das Testament an abgesperrten Orten, 
3. das Seetestament, 
4. das Militartestament. 

Das Dorftestament. Ist zu besorgen, daB der Erblasser fruher 
sterben werde als die Errichtung eines offentlichen Testaments mog
lich ist, so kann er vor dem Gemeinde- oder Gutsvorsteher in An
wesenheit von 2 Zeugen unter Angabe der obigen Befiirchtung ein 
Testament errichten: testieren. 

Das Testament an abgesperrten Orten. Wer sich an einem Orte 
aufhalt, der infolge des Ausbruchs einer Krankheit oder infolge 
sonstiger auBerordentlicher Umstande dergestalt abgesperrt ist, daB 
die Errichtung eines offentlichen Testaments nicht moglich oder 
erheblich erschwert ist, kann wie beim Dorftestament testieren, 
oder durch miindliche Erklarung vor 3 Zeugen. J edoch muB in 
letzterem FaIle ein Protokoll uber die Testamentserrichtung auf
genommen werden. 

Das Seetestament. Wer sich wahrend einer Seereise an Bord 
eines deutschen, nicht zur Kaiserlichen Marine gehorenden Fahr
zeuges, auBerhalb eines inlandischen Hafens befindet, kann ein 
Testament durch miindliche ErkIarung vor 3 Zeugen errichten. 

Das Militartestament. Ein Bolches kann erst errichtet werden, 
wenn die Soldaten ihre Standquartiere verlassen haben oder daselbst 
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angegriffen oder eingeschlossen werden. Es kann getatigt werden 
durch eigenhandiges Nieder- und Unterschreiben des Testators, 
durch eigenhandiges Unterschreiben und Beglaubigen der Unter
schrift durch einen Offizier oder Kriegsgerichtsrat oder 2 Zeugen, 
oder miindlich zu Protokoll vor einem Offizier oder Kriegsgerichtsrat 
in Gegen wart eines zweiten Offiziers oder Kriegsgerichtsrat oder 
zweier Zeugen. 

Die gleichen Bestimmungen iiber das Militartestament gelten 
auch fiir die auf kaiserlichen Marineschiffen befindlichen Personen, 
Bolange das Schiff sich auBerhalb eines inlandischen Hafens be
findet. 

Ein Testament, sowie eine einzelne im Testament enthaltene 
Verfiigung kann vom Erblasser jederzeit widerrufen werden. 

Gemeinschaftliches Testament. §§ 2265-2273. . 
Ein gemeinschaftliches Testament kann nur von Ehegatten 

errichtet werden. Die Riicknahme aus der gerichtlichen Verwahrung 
ist dadurch erschwert, daB sie nur durch beide Ehegatten ge
schehen kann. 

Erbvertrag. §§ 2274-2302. 

Der Erblasser kann eine Verfiigung von Todes wegen nicht nur 
durch Testament, sondern auch durch Vertrag brechen. Diese Be
stimmung bezieht sich nur auf Erbeseinsetzungen, Vermachtnisse 
und Auflagen. Der Erbvertrag kann nur personlich vom Erblasser 
bei gleichzeitiger Anwesenheit des andern Teils oder des sen Ver
treters in den Formen des offentlichen Testaments geschlossen 
werden. Der Erblasser muB unbeschrankt g~schaftsfahig sein. Der 
Erbvertrag kann von beiden Seiten nach dem Tode des andern 
Teils durch Erklarung gegeniiber dem NachlaBgericht angefochten 
werden. Die Aufhebung des Erbvertrages kann durch gegenteiligen 
Vertrag, durch Testament, durch gemeinschaftliches Testament odeI' 
durch den Riicktritt eines Teils, der den Widerruf bei einseitigen 
V erfiigungen entspri~ht, erfolgen. 

PflichtteiL §§ 2303-2338. 

1st ein Abkommling des Erblassell.'s durch Verfiigung von Todes 
wegen von der Erbfolge ausgeschlossen, so kann er von dem Erben 
den PHichtteil verlangen. Der PHichtteil besteht in der Halfte 
des Wel'tes des gesetzlichen Erbteils. Das gleiche Recht steht den 
Eltern und dem Ehegatten des Erblassers zu, wenn sie durch Ver
fiigung von Todes wegen von der Erhfolge ausgeschlossen sind. 
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Der Erblasser kann also mit Ausnahme des PBichtteils iiber 
sein Vermogen frei testieren. 1st einem PBichtteiIsberechtigten ein 
ErbteiI hinterlassen, der geringer' ist als die Halfte des gesetzlichen 
ErbteiIs, l«> kann er von den Miterben als PBichtteiI den Wert des 
an der HaUte fehlenden TeiIes verlangen. 1st das PBichtteiIsrecht 
des Erben durch Schenkungen geschmalert worden, die der Erblasser 
unter Lebenden vorgenommen hat, so kann der PBichtteiIsberechtigte 
yom Erben als Erganzung des PBichtteiIs denjenigen Betrag ver
langen, um den sich der PBichtteil erhoht, wenn der versohenkte
Gegenstand dem Nachlasse zugehoren wiirde, vorausgesetzt, daB 
nicht bereits 10 Jahre seit der Schenkung verBossen sind. 

Der PflichtteiIsanspruch entsteht mit dem Erbfalle. 
Er ist vererblich und iibertragbar, aber nicht pfandbar. Der 

Anspruch verjahrt in 3 Jahren nach Erhalt der Kenntnis von dem 
Erbfalle, ohne Riicksicht auf diese Kenntnis in 30 Jahren seit dem 
ErMa-lIe. 

Der Erblasser kann den PBichtteil in einzelnen Fallen ent
ziehen, namlich: 
1. Einem Abkommling: 

a) Wenn er dem Erblasser, dem Ehegatten des Erblassem oder 
einem andern Abkommlinge des Erblassers nach dem Leben 
trachtet; 

b) wenn er sich einer vorsatzlichen korperlichen MiBhandlung 
des ETblassers schuldig macht, im FaIle der MiBhandlung des 
Ehegatten jedoch nur, wenn der Abkommling von diesem 
stammt; 

c) wenn er sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsatz
lichen Vergehens gegen den Erblasser oder dessen Ehegatten 
schuldig macht; 

d) wenn er die ihm dem Erblasser gegeniiber obliegende Unter
haltspBicht bOswillig verletzt; 

e) wenn er einen ehrlosen oder unsittlichen Lebenswandel wider 
den Willen des Erblassers fiihrt. 

2. Den Eltern, falls die Griinde zu a, b, c vorliegen. 
3. Dem Ehegatten, falls er wegen Verschuldens desselben (nicht 

wegen Geisteskrankheit) auf Scheidung zu klagen berechtigt ist. 
Die Entziehung erfolgt durch letztwillige Verfiigung unter An

gabe des Grundes. Das Recht der Entziehung erlischt durch Ver
zeihung. 

Bei Abkommlingen, die sich in einem solchen MaBe der Ver
schwendung ergeben haben oder derart iiberschuldet sind, daB ihr 
spaterer Erwerb gefiihrdet wird, ist die Enterbung gestattet. 
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Erbunwiirdigkeit. §§ 2339-2345. 
Erbunwurdig ist, wer den Erblasser vorsatzlich und wider

rechtlich getotet oder zu toten versucht hat, wer ihn vorsatzlich 
und widerrechtlich oder durch Arglist verhindert hat, eine Ver
fiigung von Todes wegen zu errichten oder aufzuheben, oder wer 
sich in Ansehung einer Verfiigung des Erblassers von Todes wegen 
eines Urkundendelikts sC}lUldig gemacht hat. Die Erbschaft bnn 
also aus diesen Grunden dem Erben, der sie bereits erworben hat, 
auch wieder entrissen werden. Die Geltendmachung der Erb
unwurdigkeit geschieht nach dem Anfalle der Erbschaft durch An
fechtung. 

Erbverzicht. §§ 2346-2352. 
Verwandte sowie der Ehegatte des Erblassers konnen durch 

Vertrag mit dem Erblasser auf ihr gesetzliches Erbrecht verzichten. 
Der Verzichtende ist von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen, 
wie wenn er z. Z.· des Erbfalls nicht mehr lebte; er hat kein 
PHichtteilsrecht. Der Verzicht kann auf das PHichtteilsrecht be
schrankt werden. Erbverzichte sind Vertrage des Erblassers mit 
dem wahrscheinlichen spateren Erben, wodurch dieser auf sein Erb
recht verzichtet. 

Erbschein. §§ 2353-2370. 
Erbschein ist ein Zeugnis des NachlaBgerichtes liber das Erb

recht des Erben, das jedem rechtlich Interessierten auf Antrag zu 
erteilen ist. Der Antragsteller hat die Tatsaehen anzugeben, die 
sein Erbrecht erweisen und sie dureh offentliche Urkunden oder 
Versieherung an Eidesstatt zu erharten. Das Gericht hat den 
Schein nur zu erteilen, wenn es die betreffenden Tatsaehen fiir 
festgestellt erachtet, es kann von Amts wegen Ermittelungen an
stellen. Der Erbschein begrlindet die Vermutung, daB den im 
Erbschein eines Erben Genannten auch das Erbrecht wirklich zu
steht. 

Erbschaftskauf. §§ 2371-2385. 
Der Erbe kann die ihm angefallene Erbschaft durch gericht

liehe oder notarielle Beurkundung verkaufen. Der Verkaufer haftet 
nicht fiir Sachmangel und bei rechtlichen Mangeln nur dafiir, daB 
ihm das Erbrecht zusteht. Der Verkaufer bleibt trotz des Verkaufs 
Erbe; denn er verkauft nicht das Erbrecht, sondern nur die Erb
schaft, jedoch haftet der Kaufer fiir NachlaBverbindlichkeiten ebenso 
wie der Erbe. 

Die Ge£ahr geht bei dem Erbschaftskaufe, im Gegensatz zum 
sonstigen Kaufe, auf den Kaufer mit dem Vertragsabschlusse uber. 
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Zivilprozefirecht. 
Der ZivilprozeB ist ein staatlich geregeltes Verfahren zur 

gerichtlichen Durchsetzung verletzter oder vermeintlich verletzter 
Privatrechte. Die eine Partei, der KHiger, glaubt sich in ihrem 
Rechte beeintrachtigt und ruft die staatlichen BehOrden zum 
Schutze gegen den Storer ihres Rechts, den Beklagten, an. Es 
entsteht ein ProzeB. 

1m ZivilprozeB schlicht en staatliche Organe einen privat
rechtlichen Streit. 

Es gibt auBerdem noch: 
a) ein schiedsrichterliches Verfahren, in dem ein Privatmann 

den Streit aburteilt, 
b) den StrafprozeB, der das Recht des Staates auf Bestrafung 

eines Verbrechens verwirklicht, 
c) die freiwillige Gerichtsbarkeit, die privlttrechtliche Gegen

stande regelt, bei denen eine Rechtsstreitigkeit nicht vorliegt. 
Sie ist eine behOrdliche Tiitigkeit zur Unterstiitzung der nicht
streitenden Parteien in ihrem rechtsgeschiiftlichen Verkehr. 

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sind: 
1. Die Vormundschaftssachen. Vormundschaftsgericht ist das Amts

gericht. 
2. Die Bestatigung von Adoptionsvertragen. Zustandig sind die 

Amtsgerichte. 
3. Die Grundbuchsachen. Sie werden yom Grundbuchamt erledigt. 

Gewohnlich sind die Amtsgerichte Grundbuchamter. 
4. Die NachlaB- und Teilungssachen. Zustandig sind die Amtsgerichte. 
5. Die Registersachen. Fiir die Registerfiihrung sind meistens die 

Amtsgerichte zustandig. Es gibt z. B. 
a) ein Handelsregister, 
b) ein Vereinsregister, 
c) ein Giiterrechtsregister, 
d) ein Schifi'sregister, 
e) die standesamtlichen Register, bestehend aus Geburts-, Heirats

und Sterberegister. Sie werden von den Standesamtern gefiihrt. 
6. Die Aufnahme gerichtlicher oder notarieller Urkunden: 

a) Durch die Amtsgerichte, 
b) durch den Notar. 

7. Die gerichtliche oder notarielle Beglaubigung einer Unterschrift. 
Sie ist in allen Fallen erforderlich, in denen eine Erklarung gegen
iiber einer Behorde abzugeben ist. Die Beglaubigung erfolgt 
ebenfalls durch das Amtsgericht oder den Notar. 
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Der ProzeB schafft ein ProzeBverhaltnis, d. h. ein offent
lich-rechtliches Rechtsverhaltnis. Es beginnt mit der Klagerhebung 
und endet mit dem Urteil. 

Das ZivilprozeBrecht ist offentliches Recht. Das Gericht 
hat jedo.ch nur diejenigen Tatsachen zu beriicksichtigen, 
die ihm von den Parteien vorgetragen werden (sogenannte 
Verhandlungsmaxime). 

Als Beweismittel bestehen: Der Zeugeneid und der Parteieid. 
Die ZivilprozeBordnung gehort zu den Reichsjustizgesetzen und 

ist seit dem 1. Oktober 1879 in Kraft. Zu ihnen gehOren: 
a) Das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG.) vom 27. Januar 1877, 
b) die Zivilproze.Bordnung (ZPO.) vom 30. Januar 1877, 
c) die StrafprozeBordnung (StPO.) vom 1, Februar 1877, 
d) die Konkursordnung (KO.) vom 10. Februar 1877. 

Durch das BGB. wurden das GVG., die ZPO. und KO. um
geandert. Der neue Text dieser Gesetze wurde am 20. Mai 1898 
veroffentlicht. Die Abanderungen sind seit dem 1. Januar 1900 
in Kraft. 

Die ZivilprozeBordnung zerfimt in 10 Bucher: 
Erstes Buch: Allgemeine Bestimmungen. 
Zweites " Verfahren in erster Instanz. 
Drittes " Rechtsmittel. 
Viertes " 
Fiinftes " 
Sechstes " 
Siebentes " 
Achtes " 
Neuntes " 
Zehntes " 

Wiederaufnahme des Verfahrens. 
Urkunden- und WechselprozeB. 
Ehesachen, Kindschafts- und Entmiindigungssachen. 
Mahnverfahren. 
Zwangsvollstreckung. 
Aufgebotsverfahren. 
Schiedsrichterliches Verfahren. 

Die ZivilprozeBordnung findet auf alle biirgerlichen, d. h. privat
rechtlichen Rechtsstreitigkeiten Anwendung, die vor die ordentlichen 
Gerichte gehoren. 

Es gibt ordentliche Gerichte und eine besondere Gerichtsbarkeit. 
1. Ordentliche Gerichte sind: 

a) Die Amtsgerichte, } 
b) die Landgerichte, alB Gerichte der Bundesstaaten, 
c) die Oberlandesgerichte, 
d) das Reichsgericht, alB Gericht des Reiches. 

2. Die besondere Gerichtsbarkeit faUt besonderen BehOrden zu: 
.a) VerwaltungsbehOrden, 
b) Verwaltungsgerichte, 
c) besondere Zivilgerichte. 
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Als besondere Zivilgerichte sind bestellt: 
a) Die Konsulargerichte mit Berufung an den Zivilsenat des 

Reichsgerichts, falls eine Streitsumme von iiber 300 Mark in 
Frage steht, 

b) die Schutzgebietsgerichte mit Berufung an die Kaiserlichen 
Ob erg erichte, 

c) die Prisengerichte, deren Einrichtung fiir jeden Fall durch 
Kaiserliche Verordnung bestimmt wird, 

d) die Gewerbegerichte; sie sind obligatorisch in Stiidten iiber 
20000 Einwohner (vergl. Abschnitt Gewerbegerichte Seite 536); 

e) die Kaufmannsgerichte; sie sind ebenfalls in Stiidten mit 
mehr als 20000 Einwohnern obligatorisch (vergl. Kaufmanns
gerichte Seite 544). 

Sowohl Gewerbegerichte wie Kaufmannsgerichte konnen jedoch 
auf Antrag bei Stiidten unter 20000 Einwohnern zugelassen werden. 

Die inliindische Gerichtsbarkeit erstreckt sich nicht auf auBer
deutsche Souveriine und Staaten, Chefs und Mitglieder der bei dem 
deutschen Reiche beglaubigten Missionen und die Landesherren. 

Die richterliche Gewalt wird durch unabhiingige nur dem 
Gesetz unterworfene Gerichte ausgeiibt. 

Niemand dad seinem gesetzlichen Richter entzogen 
werden. 

Die Unabhiingigkeit des Richters ist dadurch gewahrleistet, 
daB er unabsetzbar und unversetzbar und in seinem Gehalt ge
schiitzt ist. 

Die sachliche Zustandigkeit bestimmt sich nach der Art des 
Streitgegenstandes. Sie regelt den Instanzenzug, d. h. sie bestimmt 
die Voraussetzungen, unter denen ein Rechtsstreit von einem Gericht 
an ein anderes zur Nachpriifung gebracht werden kann. (Berufung.l 

Der Illstallzellzug regelt sich wie folgt: 
entweder oder 

I. Instanz. 
das Amtsgericht. 

1 Richter; 
dagegen Berufung ans 

II. 
Lalldgericht. Zivilkammer. 

3 Richter. Hiermit ist der In
stanzenzug erschopft. 

das Lalldgericht. Zivilkammer. 
3 Richter; 

dagegen Berufung ans 
Instanz. 

Oberlalldesgericht. Zivilsenat. 
5 Richter. Dagegen gegebenen 

Falles Berufung ans 
III. Instanz. 

Reichsgericht. Zivilsenat. 
7 Richter. 
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In zweiter Instanz urteilen also als Berufungsgerichte das 
Landgericht und das Oberlandesgericht, in dritter Instanz das 
Reiehsgericht. 

Dem Amtsgerichte sind iiberwiesen folgende Sachen, die ent
weder besonders geringfUgig oder einfach sind odeI' emes beschleu
nigten Verfahrens bediirfen (§ 23 GVG.): 

1. Vermogensrechtliche Streitigkeiten bis zu emem Streit
wert von hochstens 500 (friiher 300) Mark. 

2. Ohne Riicksicht auf den Wert: 

a) Mietsstreitigkeiten wegen Dberlassung, Benutzung oder 
Raumung gemieteter Raume, sowie wegen Zuriickbehaltung 
eingebrachter Sachen des Mieters. Fiir Klagen auf riick
standige Miete, fiir Miete von Mobilien und fUr Pacht gilt 
die V orschrift nieht; 

b) gewisse Dienststreitigkeiten, sofern sie wahrend des 
Dienstes entstanden sind; 

c) gewisse Reisestreitigkeiten, d. h. Streitigkeiten, die aus 
AnlaB der Reise entstehen; 

d) Viehmangelstreitigkeiten; 
e) Wildschadenstreitigkeiten; 
f) Anspriiche aus einem auB erehelichen Beischlaf; 
g) das Aufgebotsverfahren. 

3. Durch besondere Bestimmungen: 

a) Die Erledigung del' Rechtshilfe, d. h. das Amtsgericht 
muE dem Ersuchen auswartiger Gerichte urn Vornahme be
stimmter Gerichtsverhandlungen in seinem Bezirk, z. B. Zeugen
vernehmung Folge leisten; 

b) das Entmiindigungsverfahren; 
c) der Sii hneversuch in Amtsgerichtssachen und in Ehren-

sachen; 
d) das Mahnverfahren; 
e) die Sicherung des Beweises; 
f) das Konkursverfahren; 
g) die Zwang svollstreckung. 

Dem Landgerichte sind iiberwiesen: 

1. AIle nicht dem Amtsgerichte zugeteilte Sachen: 

a) Steitigkeiten liber 600 Mark, 
b) Streitigkeiten nicht vermogensrechtlicher NatuL z. B. Ehe

aachen. 
B I u m, Recht,kunde. 13 
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2. Zur ausschlieBlichen Entscheidung, selbst wenn die Grenze von 
600 Mark nicht iiberschritten ist: 

a) Anspriiche der Reichsbeamten gegen den Reichsfiskus, 
b) Anspriiche gegen Reichsbeamte wegen Pflichtverletzung, 
0) Anspriiche von Staatsbeamten gegen den Landesfiskus und 

Anspriiohe gegen den Staat oder Staatsbeamte, wegen deren 
Pflichtverletzung, sofern die Landesgesetzgebung wie z. B. in 
PreuBen die Zustandigkeit des Landgerichts angeordnet hat. 

3. Durch be,sondere Bestimmungen sind den L'1ndgerichten iiber
trag en, z. B.: 
a) Die Anfechtungsklagen im Entmiindigungs- und Aufgebots

verfahren, 
b) die Anfechtungsklage gegen einen BeschluB der Generalver

sammlung der Aktiengesellschaft, 
c) die Nichtigkeitsklage gegen solche Gesellschaften, 
d) Entsohadigungsanspriiohe wegen unschuldig erlittener Unter

suchungs- oder Strafhaft. 

Die ortliche Zustandigkeit, der Gerichtsstand, gibt an, 
welches der vielen sachlich zustandigen Amts- oder Landgerichte 
fUr einen konkreten Anspruch zustandig ist. J emand hat also 
bei demjenigen Gericht seinen Gerichtsstand, bei dem er verklagt 
werden kann. 

Man unterscheidet einen allgemeinen und einen beson
deren Gerichtsstand: 

1. Der allgemeine Gerichtsstand. Der Klager muB dem Ge
richtsstand des Beklagten folgen. MaBgebend ist: 

a) Sein Wohnsitz in erster Linie, 
b) sein Aufenthaltsort, falls er keinen Wohnsitz hat, 
c) sein letzter Wohnsitz, falls auch 'Sein Aufenthaltsort nicht be

kannt ist, 
d) fiir nioht-physische Personen, z. B. fiir eine Gemeinde, einen 

Verein: der Sitz der Vereinigung, im Zweifel der Ort, an dem 
die Verwaltung gefiihrt wird; der Fiskus erhalt seinen allgemeinen 
Gerichtsstand durch den Sitz der Behorde, die denselben im 
Prozesse zu vertreten hat. 

2. Besondere Gerichtsstande. Sie ergeben sich aus der raum
lichen Beziehung des betreffenden Anspruchs: 

a) bei langerer Dauer am Orte eines Aufenthalts: dieser Ort, z. B. 
bei Studierenden, Dienstboten; 

b) der Geriohtsstand der Niederlassung fiir Geschaftsanspriiohe; 
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c) der Gerichtsstand des Vereinssitzes fUr die Klagen des Vereins 
oder der MitgIieder; 

d) der Gerichtsstand des Vermogens, d. h. des Gerichtsbezirkes, in 
dem sich die Vermogensstiicke eines Beklagten befinden, der im 
Deutschen Reich keinen Wohnsitz hat; 

e) der dingIiche Gerichtsstand, der sich aus der Lage eines Grund
stiicks ergibt; 

f) der Gerichtsstand des Vergehens, d. h. desjenigen Ortes, an dem 
das Vergehen begangen wurde; 

g) der Gerichtsstand der Widerklage. 

Durch Parteivereinbarung kann auch ein an sich unzustandiges 
Gericht 1. Instanz zustandig werden. Stillschweigende Vereinbarung 
liegt vor, wenn der Beklagte miindlich zur Hauptsache verhandelt, 
ohne die Unzustandigkeit geltend zu machen. 

Die Gerichtsbeamten. 

I. Richter. 

1. Rechtskundige Richter. Sie bilden im ZiviIproze13 die 
Regel. Mitglieder des Reichsgerichts miissen mindesten 35 Jahre 
all, sein. 

2. Hilfsrichter. Sie sind nur fUr das Amtsgericht unbedingt 
zulassig und bedingt fUr bestimmte Zeit bei dem Landgericht. Bei 
dem Oberlandesgericht sind nur festangestellte Richter als Hilfs
richter zulassig. 

3. Laienrichter. Sie kommen nur als Handelsrichter bei den 
Landgerichtlichen Kammern fur Handelssachen vor. Das Amt der 
Handelsrichter ist ein unbesoldetes Ehrenamt. Sie werden auf gut
achtlichen V orschlag des zur Vertretung des Handelsstandes be
rufenen Organs (z. B. Handelskammer) fur je 3 Jahre bestellt. Zum 
Handelsrichter kann jeder Deutsche ernannt werden, der 

a) als Kaufmann, als Vorstand einer Aktiengesellschaft, als GeschiiJts
fuhrer einer G. m. b. H. oder als Vorstand einer sonstigen juri
stischen PerRon in oaR Handclsregister eingetragen ooer eingc
getragen gewesen ist; 

b) das 30. Jahr vollendet hat; 
c) in dem Bezirke der Kammer fUr Handelssachen wohnt. 

Wem infolge gerichtlicher Anordnung (Entmiindigung, Konkurs) 
die Verfiigung iiber sein Vermogen entzogen ist, kann nicht zum 
Handelsrichter ernannt werden. An Seeplatzen konnen zu Handels
richtern auch Schiffahrtskundige bestellt werden. Die Handels-

13* 
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richter werden vor ihr~m Amtsantritt vereidigt und haben wahrend 
der Dauer ihres Amtes alle Rechte und Pfiichten richterlicher Be
amten. 

II. Der Gerichtsschreiber. 

Bei jedem Gericht muE eine Gerichtsschreiberei eingerichtet 
werden. Aufgabe der Gerichtsschreiberei ist es hauptsachlich: 
a) den Verkehr mit dem Publikum zu vermitteln; 
b) zugleich mit dem Richter bei der Protokollierung mitzuwirken; 
c) Zustellung von Urkunden zu vermitteln. 

III. Der Gerichtsvollzieher. 

Ihm obliegen die Zustellungen und Vollstreckungen. Sie wer
den von den Parteien beauftragt und haften ihnen wie ein Beauf
tragter. 

IV. Der Staatsan walt. 

Es ist in seinen Dienstverrichtungen von den Gerichten un
abhangig. Er darf richterliche Geschafte nicht wahrnehmen, auoh 
nicht die Dienstaufsicht iiber die Richter ausiiben. Seine Tatigkeit 
im ZivilprozeB beschrankt sich darauf, daB er in wenigen Fallen 
entweder selbst als Partei odeI' als Beistand einer solchen auf tritt, 
z. B. bei Ehe- und Kindschaftssachen, beim Entmiindungsverfahren 
und beim Aufgebotsverfahren. 

Die Richter konnen kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen 
Befangenheit abgelehnt werden. 

Der Richter ist ausgeschlossen kraft Gesetzes: 
a) wenn er sdbst Partei odeI' am Streite unmittelbar als Mitver

pfiichteter oder Mitberechtigter beteiligt ist; 
b) in Sachen seiner Ehefrau; 
c) in Sachen einer Person, mit der er in grader Linie verwandt, 

verschwagert oder durch Adoption verbunden, in der Seitenlinie 
bis zum 3. Grade verwandt oder bis zum 2. Grade verschwa
gert ist; 

d) in Sachen, in denen er ProzeEbevollmachtigter odeI' Vertreter 
einer Partei war; 

e) in Sachen, in denen er Zeuge oder Sachverstandiger war; 
f) in Sachen, in denen er Vorderrichter war. 

Der Richter ist ablehnbar wegen Besorgnis der Befangenheit. 
Jedooh kann er nicht mehr von einer Partei abgelehnt werden, 
wenn sie sich vor ihm trotz Kenntnis des Ablehnungsgrundes in 
Verhandlungen eingelassen odeI' Antrage gestellt hat. Das Ableh
nungsgesuch ist bei dem Gerichte anzubringen, welchem der Richter 
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angehort. Wilt ein Amtsrichter ein Gesuch gegen seine Ablehnung 
fUr begriindet, so kann er sich selbst ablehnen, andernfalls ent-
8cheidet das Landgericht. Der BeschluB, welcher der Ablehnung 
Folge leistet, ist unanfechtbar. Gegen einen AblehnungsbeschluB 
ist die sofortige Beschwerde gegeben. 

Auch der Gerichtsschreiber ist aus den gleichen Griinden aus
geschlossen und ablehnbar wie der Richter. 

Die RechtsanwiiIte. 

Jeder An walt muB um die Zulassung bei einem bestimmten 
Gericht nachsuchen. Die Befugnis zur Ausiibung der Rechts
anwaltschaft beginnt mit der Eintragung in die bei jedem Gericht 
zu fiihrende Liste. 

Der An waltszwang besteht darin, daB vor den Landgerichten 
und vor allen Gerichten hoherer Instanz die Parteien sich durch 
einen bei dem fraglichen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt als 
Bevollmachtigten vertreten lassen miissen, sich also nicht selbst 
vertreten konnen. 

Der Anwaltszwang besteht nicht: 

a) vor den Amtsgerichten; 
b) vor dem beauftragten oder ersuchten Richter; 
c) vor dem Gerichtsschreiber. 

In diesen Fallen k6nnen sich die Parteien selbst vertreten: 
sogenannter Parteiprozeft 

Der Anwalt ist nicht verpfiichtet, eine Sache anzunehmen, 
jedoch hat er dann die Ablehnung ohne Verzug zu erklaren, wid
rigenfalls er schadensersatzpflichtig wird. Nur wenn das Gericht 
einen Anwalt ernennt (Offizialverteidiger) oder als vom Gericht be
stellter Armenanwalt, muH er annehmen. Der Gebiihrenanspruch 
des Rechtsanwalts ergiht sich aus dem Gesetz. 

Die Einrichtung der Gerichte. 

1. Die Amtsgerichte. Den Amtsgerichten stehfln Einzelrichter 
vor. Beim Vorhandensein mehrerer Richter wird einer als "Auf
sichtsfiihrender Richter" bestimmt. 

2. Die Landgerichte. 
~) An der Spitze steht das Prasidium, bestehend aus dem Land

gerichtsprasidenten als Vorsitzenden, den Landgerichtsdirektoren 
und dem dienstaltesten Mitglied des Richterkollegiums. 

b) Die Zivilkammern dienen zur Ausiibung der Zivilrechtspflege. 
Sie entscheiden in der Besetzung von 3 Mitgliedern, mit Ein-
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schluJ3 des Vorsitzenden. Die Richter yom Landgericht fiihren 
den Titel Landrichter, bei Hingerer Amtsdauer, Landgerichtsrat. 

c) Kammern fUr Handelssachen werden nach dem Ermessen 
del' Landesjustizverwaltung bei vorhandenem Bediirfnis bei dem 
Landge~icht fUr den ganzen odeI' geteilten Bezirk gebildet. 
Solche Kammern sind beispielsweise in Berlin, Koln, ]j'rank
furt a. M. und Konigsberg in PreuJ3en eingerichtet. Sie sind an
stelle del' Zivilkammern zur Entscheidung in 1. Instanz zustandig 
bei Streitgegenstanden iiber 600 Mark und bis zu 600 Mark 
auch in del' Berufungsinstanz: 
1. Gegen einen Kaufmann aus beiderseitigen HandelsgeschaIten; 
2. aus einem Wechsel-, Scheck odeI' Orderpapier; 
3. aus Rechtsverhaltnissen, die die Handelsgesellschaften, die 

Handelsfirmen, die Muster und Modelle, den Gesamtiibergang 
eines Handelsgeschaftes unter Lebenden, den unlauteren Wett
bewerb, Reichsstempelabgaben, Schadensersatzanspriiche wegen 
Verffoentlichung eines unrichtigen Prospektes betreffend, auf 
Grund dessen Wertpapiere zum Borsenhandel zugelassen sind, 
und die sich auf das Seerecht beziehen. 

Auf Antrag des Klagers in der Klageschrift erfolgt die Ver
handlung des Rechtsstreites vor der Kammer fiir Handelssachen; 
jedoch muG dieser Antrag vor der Verhandlung des Antragstellers 
zur Hauptsache gestellt sein. Die Kammern fiir Handelssacheu 
konnen auch Beschwerdegerichte sein. Die Besetzung der Kammern 
fUr Handelssachen bei der Entscheidung besteht aus einem Mitgliede 
des Landgerichts als Vorsitzenden und 2 Kaufleuten als Beisitzern. 

Nicht zur Zustandigkeit der Kammern fiir Handelssachen gehoren 
die Anspriiche aus dem Rechtsverhaltnisse zwischen dem Proku
risten, Handlungsbevollmachtigten, Handlungsgehilfen odeI' Hand
lungslehrling und dem Inhaber des Handelsgeschaftes. 

Mit den Kammern fUr Handelssachen sind nicht zu verwech
seln; die Handelskammern. Diese sind berufen, die Interessen 
del' Kaufmannschaft wahrzunehmen (Gesetz yom 24. Februar 1870 
und 19. August 1897), ebenso wie fiir die Landwirtschaft die Land
wirtschaftskammern, die nach dem preuJ3ischen Gesetz vom 
30. Juni 1894 fUr jede Provinz errichtet sind, und die Hand
werkskammern fUr Handwerker (Reichsgesetz vom 26. Juli 1897) 
fUr groJ3ere Bezirke zur Pflege des Handwerks. 

3. Die Oberlandesgerichte. Das Prasidi urn besteht aus dem 
Prasidenten, dem Senatsprasidenten und den beiden altesten Ober
landesgerichtsraten. 

Zivilsenate heiBen die Abteilungen, die in einer Besetzung 
von 5 Mitgliedern entscheiden. 
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In PreuBen hat gewohnlich jede Provinz nur ein Oberlandes
gericht. Nur in Hessen-Nassau (Kassel und Frankfurt a. M.) und 
in der Rheinprovinz (Koln und Diisseldorf) gibt es zwei. 

4. Das Beichsgericht in Leipzig. Das Prasidi um. Zum Prii.
sidium gehOren der Prasident, die Senatsprasidenten und die vier 
altesten Reichsgerichtsrate. 

Die Zi vilsenate. Sie entscheiden in einer Besetzung von 
7 Mitgliedern. Die Zahl der Senate bestimmt der Reichskanzler. 

Der Kaiser ernennt die Mitglieder des Reichsgerichts auf 
Vorschlag des Bundesrats; sie miissen mindestens 32 Jahre alt sein. 
In ihrer Selbstandigkeit gegeniiber der Regierung sind sie ganz be
sonders geschiitzt. 

Bei abweichenden Meinungen in Rechtsfragen sind behufs ein
heitlicher Rechtssprechung Entscheidungen der vereinigten Senate 
oder des Plenums des Reichsgerichts herbeizufiihren. An derartigen 
Entscheidungen ist die Teilnahme von 2/3 aller Mitglieder mit 
EinschluB des Vorsitzenden erforderlich. 

Bechtshilfe, Gerichtssprache, Gerichtsferien. 

Die Gerichte haben sich in biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
Rechtshilfe zu leisten. Ein Ersuchen um solche Hilfe darf nicht 
abgelehnt werden. Andererseits darf kein Gericht auBerhalb seines 
Bezirks ohne Zustimmung des fiir den Ort zustandigen Amtsgerichts 
Amtshandlungen vorzunehmen. 

Die Gerichtssprache ist die deutsche. 

Die Gerichtsferien beginnen am 15. Juli und endigen am 
15. September, jedoch miissen auch in den Ferien die sogenannten 
Feriensachen erledigt werden. Hierzu gehoren: 
a) Strafsachen; 
b) Arrestsachen und einstweilige Verfiigungen; 
c) MeB- und Marktsachenj 
d) gewisse Mietstreitigkeiten; 
e) gewisse Dienststreitigkeiten; 
f) Anspriiche aus dem auBerehelichen Beischlaf; 
g) Wechselsachen; 
h) Bausachen, wenn iiber die Fortsetzung eines angefangenen Baues 

gestritten wird; 
i) in dem Verfahren vor den Amtsgerichten hat das Gericht auch 

aIle andern Sachen als Feriensachen zu bezeichnen, in dem Ver
fahren vor den Landgerichten diejenigen, welche besonderer Be
schleunigung bediirfen. 



200 Allgemeine Rechtskullde. 

Allgemeine Bestimmungen. 

Die Parteien. Voraussetzung fiir die Parteien sind: diePartei
fahigkeit, die ProzeBfii.higkeit und die Postulationsfahigkeit. 

1. Die Parteifahigkeit. Parteifii.hig ist, wer rechtsfii.hig 
ist. Ein nicht rechtsfahiger Verein kann verklagt werden, hat alse 
passive ParteWihigkeit. Die Hl}ndelsgesellschaften haben volle 
Parteifahigkeit. Ein Kaufmann kann unter seiner Firma klagen 
und verklagt werden. 

2. Die ProzeBfahigkeit. Sie ist die Fii.higkeit, einen ProzeB vor 
Gericht selbst oder durch den Bevollmachtigten zu fiihren. Eine 
Person ist insoweit prozeBfahig, als sie sich durch Vertrage ver
pflichten kann. Der gesetzliche Vertreter vertritt die nichtprozeB
fiihige Partei vor Gericht. 

3. Die Postulationsfiihigkeit. Sie ist die Fii.higkeit, den Pi'ozeB 
vor Gericht selbstandig fiihren zu konnen. 1m AmtsgerichtsprozeB 
deckt sie sich mit der ProzeBfahigkeit. Bei den Kollegialgerichten, 
also vom Landgericht aufwarts, kann nur der bei dem betreflenden 
Gerichte zugelassene Anwalt vor das Gericht laden und dort ver
handeln. 

Die Streitgenossensehaft. Man unterscheidet echte, unechte und 
die notwendige Streitgenossenschaft. (Vergl. Seite 769 fl.) 

Die Hauptintervention. Sie ist eine Klage gegen die heiden 
Parteien eines bereits anhangigen Prozesses seitens eines Dritten, 
solange der HauptprozeB noch nicht rechtskrii.ftig entschieden ist. 
(Vergl. Seite 771 fl.) 

Die Nebenintervention. Sie bedeutet den Beitritt eines Dritten 
in einem bereits anhangigen Prozesse zur Unterstiitzung einer Partei, 
wenn der Intervenient ein rechtliches Interesse daran hat, daB die 
Partei, der er beitritt, obsiegt. (Vergl. Seite 771 fl.) 

Die Streitverkiindung. Sie iet eine Aufforderung an einen Dritten 
zur Teilnahme an einem Rechtsstreit als N ebenintervenient. (Vergl. 
Seite 774 fl.) , 

Die ProzeBvollmaeht. Der Bevollmachtigte solI die Bevoll
machtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachweisen und diese 
zu den Gerichtsakten geben. Der Mangel der Vollmacht wird jedoch 
nicht von Amts wegen, sondern erst auf besondere Riige des Geg
ners b&iicksicht. Eine Vollmacht ist jedoch unbedingt im Partei
prozeB und in Ehesachen auf seiten des kIagerischen Anwalts 
vorzulegen. 

Der Gegner kann jedoch stets die Vorlegung der Vollmachts
urkunde verlangen. Die ProzeBvollmacht ermachtigt zu allen ProzeB
hand lung en. J edoch kann den Bevollmachtigten die Beseitigung 
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des Reehtsstreites dureh Vergleieh, Verziehtlei:stung auf den Streit
gegenstand oder Anerkennung des Klageauspruehes verboten wer
den. Die von dem Bevollmiiehtigten vorgenommenen ProzeBhand
handlungen binden die Partei genau so wie eigene Handlungen, 
doeh konnen Gestiindnisse und andere tatsaehliehe Erklarungen so
fort widerrufen oder beriehtigt werden. Die Vollmaeht erlischt erst 
dureh besondere Aufkundigung. 

ProzeBkosten. Die ProzeBkosten zerfaHen in Geriehtskosten, 
geregelt dureh das Geriehtskostengesetz yom 20. Mai 1898 und 
Parteikosten. Die ZPO. regelt nur die ProzeBkosten, insoweit sie 
die Parteien einander erstatten mussen. 

Der unterliegende Teil hat die Kosten des Reehtsstreits zu 
tragen; bei teilweisem Obsiegen jeder Partei sind die Kosten gegen
einander aufzuheben oder entspreehend zu teilen. Besondere Kosten, 
die eine Partei versehuldet. hat (z. B. Versaumniskosten) hat sie 
aueh aHein zu tragen. Die Kosten eines Vergleiehs sind im Zweifel 
als gegeneinander aufgehoben anzusehen. Naeh Kopfteilen wird 
gehaftet, wenn der unterliegende Teil aus mehreren Personen be
steht. Die Kosten einer N ebenintervention tragt der unterliegende 
Gegner der Hauptpartei, andernfaHs der Nebenintervenient. Die 
Anfeehtung der Kostenentseheidung ist unzulassig, wenn nieht gegen 
die Entseheidung in der Hauptsaehe ein Reehtsmittel eingelegt wird. 

1st ein Anerkenntnisurteil in der Hauptsaehe erlassen, so kann 
die Entseheidung uber den Kostenpunkt selbstandig angefoehten 
werden. 1st eine Entscheidung in der Hauptsache nicht ergangen, 
so findet gegen die Entscheidung uber den Kostenpunkt sofortige 
Besehwerde statt. Vor der Entscheidung ist der Gegner zu horen. 

Die Kostenfestsetzung ist einem besonderen Kostenfest
setzungsverfahren vorbehalten. 

Das Gesueh urn Festsetzung der zu erstattenden Kosten ist 
auf Grund eines vollstreekbaren Titels, z. B. eines Urteils, bei dem 
Geriehtssehreiber des Geriehts I. Instanz anzubringen. Gegen die 
Entseheidung des Geriehts gibt es die sofortige Besehwerde. 

Die Sicherheitsleistung. Das Gesetz pflegt dem Handelnden die 
Pflieht der Sieherheitsleistung aufzuerlegen, urn dem Gesehiidigten 
eine leiehte Mogliehkeit zu versehaffen, Ersatz zu erlangen, wenn 
dureh die prozessualen Handlungen dem andern erhebliehe Scha
digungen erwachsen konnen. Der Fiskus siehert sich gegen etwaige 
Verluste dadureh, daB er sofort yom Klager einen Geriehtskosten
vorschuB fordert. Klagen Auslander, so bestimmt das Gericht die 
Hohe der zu leistenden Sicherheit nach freiem Ermessen und be
stimmt eine Frist zur Hinterlegung. 
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Das Armenrecht. Voraussetzungen fiir die Bewilligung des 
Armenreehts sind, dal3 
a} physisehe Personen infolge ihrer Armut nieht imstande sind, die 

Kosten des Prozesses zu tragen; 
b} daB ihre Reehtsverfolgung weder mutwillig noeh aussiehtslos 

sein darf. 

Die Bewilligung des Armenreehts befreit die arme Partei einst
weilen von den Geriehtskosten, und falls sie Auslander ist, von der 
Sieherheitsleistung und gibt ihr unentgeltlieh einen Anwalt und 
einen Geriehtsvollzieher. Wird die arme Partei zur Tragung der 
dem Gegner erwachsenen Kosten verurteiIt, so wird sie nieht davon 
befreit. 

Das Gesueh urn Armenreehtsbewilligung ist bei dem ProzeB
gerieht anzubringen, ein obrigkeitliehes Armutsattest ist beizufiigen 
und das Streitverha.Itnis unter Angabe der Beweismittel darzulegen. 
Fiir jede Instanz erfolgt die Bewilligung des Armenreehts besonders. 
Stellt sieh die Leistungsfahigkeit des angeblieh Armen heraus, so 
kann ihm das Armenrecht jederzeit entzogen werden. Gegen den 
BesehluB, dureh welehen das Armenrecht verweigert wird, kann die 
Besehwerde eingelegt werden. 

Grundsatze des Zivilprozesses. 

Es war bereits erwahnt, daB der Richter an tatsachliehem 
Material nur dasjenige beriicksiehtigen darf, was ihm die Parteien 
vortragen. Er hat nur diejenigen Beweise zu erheben, die die 
Partei verlangt. Nur ausnahmsweise kann das Gericht von Amts 
wegen eine Inaugenscheinnahme oder die Vernehmung eines Sach
verstandigen, die Vorlegung von Urkunden oder das personliche 
Erscheinen der Parteien anordnen. ZwangsmaBregeln zur Er
zwingung des Erscheinens stehen dem Geriehte nicht zu Gebote. 

Nur in Ehesachen, Kindsehafts- und Entmiindigungssachen darf 
das Gericht naeh der Wahrheit forsehen (Inquisitionsprinzip). In 
allen Ehesachen ist der Staatsanwalt, insbesondere zur Erhaltung 
der Ehe zur Mitwirkung befugt. 

Der Richter darf den Parteien nieht mehr zuspreehen, 
als sie haben wollen; er darf nur beaehten, was ihm in der 
miindliehen Verhandlung vorgetragen wird. Die Sehriftsatze 
gelten nur zur Aufklarung. Die ganze Verhandlung und etwaige 
Beweisaufnahme solI vor dem ProzeBgerieht erfolgen. 

Vom "ersuehten" Richter spricht man, wenn es sieh urn 
ein Mitglied eines andern Geriehts handelt, das die Beweisaufnahme 
ausfiihren soIl; yom "beauftragten" Richter wird der Beweis 
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erhoben, wenn ein Mitglied des ProzeBgerichts mit der Beweis
aufnahme betraut wird. 

AIle Termine werden als ein einheitlicher Termin angesehen. 
Selbst wenn die Beweisaufnahme stattgefunden hat, konnen die 
Parteien bis zur Erlassung des Urteils neue Angriffs- und Verteidi
gungsmittel vorbringen. 

Die Verhandlung vor dem erkennenden Gerichte, die Verkiin
dung der Urteile und Beschliisse erfolgen offentlich. Allgemein ist 
die AusschlieBung der Offentlichkeit gestattet, wenn eine Gefahr
dung der offentlichen Ordnung, insbesondere der Staatssicherheit 
oder eine Gefahrdung der Sittlichkeit zu besorgen ist. 

Die Verletzung der Vorschriften iiber die Offentlichkeit des 
Verfahrens begriindet die Revision. 

Es ist der Entscheidung des Richters vollkommen iiberlassen, 
ob er eine Tatsache als erwiesen annehmen soIl oder nicht. Das 
Gericht hat unter Beriicksichtigung des gesamten Inhaltes der Ver
hand lung en und des Ergebnisses einer etwaigen Beweisaufnahme 
nach freier Vberzeugung zu ent.scheiden. N ur Urkunden und der 
Beweis durch den Parteieid binden den Richter. Beiden Parteien 
wird Gelegenheit gegeben, sich miindlich odeI' schriftllch zu auBel'll. 

Verfahren in erster Instanz. 

Die IGage wird erhoben durch die Zustellung der Klageschrift 
an den Gegner; damit tritt die Rechtshangigkeit ein. Die 
Klageschrift ist ein Schriftsatz, der auBer der Bezeichnung des 
Gerichts und der Parteien enthalten mull: Klagegrund, Gegen
stand, Antrag und Ladung. Jede Klage muB einen ganz be
stimmten Antrag enthalten. Man unterscheidet Leistungsklagen, 
Feststellungsklagen und Rechtsgestaltungsklagen. 

Die Leistungsklagen fordern eine Verurteilung des Beklagten 
zu einer Leistung. 

Die Feststellungklagen gehen auf Feststellung des Bestehens 
oder Nichtbestehens eines Rechtsverhaltnisses oder auf Anerkennung 
der Echtheit oder Unechtheit einer Urkunde. 

Die Rechtsgestaltungsklagen bezwecken eine Rechtsanderung 
durch das Urteil. 

Die Terminsbestimmung. Die Klageschrift ist zugleich mit einer 
Abschrift fiir das ProzeBgericht beim Gerichtsschreiber desselben 
zum Zwecke der Terminsbestimmung einzureichen. Innerhalb 
24 Stunden hat der Vorsitzende die Terminsnote auf die Urschrift 
zu setzen. 

DUl'ch die Erhebung der Klage ergeben sich u. a. folgende 
Wirkungen: Sie unterbricht die Verjahrung, sie wirkt verzugsahn-
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Hcb, sie macbt den Besitzer einer Sacbe bosgHiubig, sie scbafft die 
Tatsache der Rechtshangigkeit. 

Nach Eintritt del' Rechtshangigkeit ist eine Anderung der 
Klage nur zulassig, wenn der Beklagte einwilligt oder nach dem 
Ermessen des Gerichts erster Instanz durch die Anderung die Ver
teidigung des Beklagten nicht wesentlich erschwert wird. 

Tatsachliche oder rechtliche Anfuhrungen k6nnen jedoch jeder
zeit erganzt oder berichtigt werden, del' Klageantrag kann erganzt 
odeI' beschrankt werden, statt des urspriinglich geforderten Gegen
standes kann wegen spateI' eingetretener Veranderung ein anderer 
Gegenstand oder das Interesse gefordert werden. Stillschweigende 
Einwilligung des Beklagten in die Anderung der Klage ist anzu
nehmen, wenn er sich widerspruchslos auf mundliche Verhandlungen 
uber die abgeanderte Klage eingelassen hat. 

l{lagezuriicknahme. Ohne Einwilligung des Beklagten ist die 
Zurucknahme nur bis zum Beginne der mundlichen Verhandlung 
zulassig. Die Zurucknahme verpflichtet den Klager, die Kosten des 
Rechtsstreites zu tragen. 

Der Vergleich. Geben beide Parteien nach, so muB ein Ver
gleich zu gerichtlichen ProtokoIl geschlossen werden. 

ProzeBhindernde Einreden. Das sind Grunde, die den Be
klagten berechtigen, zu verlangen, daB erst gewisse formale Vor
fragen klargestellt werden, die fiir den weiteren ProzeB von vVichtig
keit sind, bevor zur Hauptsache verhandelt wird. Solche 
Einreden sind: 

a) Die Einrede der Unzustandigkeit des Gerichts, 
b) die Einrede der Unzulassigkeit des Rechtsweges, 
0) die Einrede des Schiedsvertrages, kraft dessen ein &hiedsrichter 

den ProzeB zu entscheiden habe, 
d) die Einrede der Rechtshangigkeit, 
e) die Einrede der mangelnden Sioherheit fiir die ProzeBkosten (bei 

Auslandern), 
f) die Einrede der mangelnden Erstattung von Kosten, 
g) die Einrede der mangelnden Parteifahigkeit, ProzeBfahigkeit oder 

del' mangelnden gesetzlichen Vertretung. 

AIle prozeBhindernden Einreden mussen gleichzeitig und vor 
der Verhandlung des Beklagten zur Hauptsache vorgebracht werden; 
nachher nur, wenn der Beklagte ohne sein Verschulden sie fruher 
nicht geltend machen konnte odeI' auf sie wirksam nicht verzichten 
kann. Man kann nicht verzichten auf: 

a) Die Einrede der Unzustandigkeit des Gerichts, 
b) die Einrede der Unzulassigkeit des Rechtsweges, 
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c) die Einrede del' mangelnden Parteifahigkeit. ProzeBfahigkeit oder 
del' mangelnden gesetzlichen V ertretung. 

Verweigert del' Beklagte auf Grund del' prozeBhindernden Ein
reden die V erhandl ung zur Hauptsache, odeI' erachtet das Gericht 
eine Sonderentscheidung fur angebracht, so hat es uber sie be
sonders zu verhandeln und durch Urteil zu entscheiden. Es ist 
dem Gericht gestattet, um eine Verschleppung des Prozesses zu ver
hindern, auf Antrag del' einen Partei die weitere Verhandlung zltr 
Hauptsache anzuordnen, wenn es die prozeBhindernden Einreden 
durch Urteil verworfen hat. 

Die Verbandlung zur Hauptsache. Sind lwine prozeBhindernden 
Einreden vorgebracht oder sind diese erledigt, so kommt es zur 
Verhandlung uber die Hauptsache. Del' Zweck derVerhandlung ist 
die Klarlegung del' tatsachlichen Verhaltnisse. 

Die Entscheidungen liber die Klage bestehen in Urteilen, Be
schlUssen und Verfugungen. Die Entscheidungen des Gerichts sind 
den Parteien durch Verkiindung oder Zustellung von Amts wegen 
bekanntzugeben. 

Das Urteil. Das Grteil kann nur von denjenigen Richtern 
gefallt werden, die del' letzten miindlichen Verhandlung beigewohnt 
haben. Die Beratung und Abstimmung ist geheim. Del' V orsitzende 
leitet die Beratung und Abstimmung. Kein Richter darf die Ab
stimmung iiber eine Frage verweigern. Die Entscheidungen er
folgen nach absoluter Stimmenmehrheit. Die Richter sind ver
pflichtet, iiber den Hergang bei del' Beratung und Abstimmung 
Stillschweigen zu bewahren. Die Urteilsverkiindung erfolgt in dem 
Tel'min, in dem die Verhandlung geschlossen wird oder in einem 
so£ort anzuberaumenden Verkundungstermin, del' nicht uber eine 
W oohe hinaus angesetzt werden solI. Die Verkundung geschieht 
dUl'ch Verlesung del' Urteilsformeln. Die Wirksamkeit del' Urteils
verkiindung ist unabhangig von del' Anwesenheit del' PaTteien. Das 
Urteil enthalt: 

a) Die Bezeichnung del' Parteien, 
b) die Bezeichnung des Gerichts und del' mitwirkenden Richter, 
c) die Urteilsformeln (auch "Urteilstenor" genannt), 
d) den Tatbestand, 
e) die Entscheidungsgriinde. 

Fiir Anerkenntnis und Versaumnisurteile ist u. a. eine besondere 
Form zugelassen. 

Die Richter, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, haben 
das Urteil zu unterschreiben. Bei Behinderung eines Richters hat 
der Vorsitzende den Verhinderungsgrund unter dem Urteil zu ver-
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merken. Das Urteil wird ausgehiingt, der Gerichtsschreiber hat auf 
dem Urteile den Tag des Aushangs zu bemerken und diese Be
merkung zu unterschreiben. Die Zustellung der Urteile ist Sache 
der Parteien; nur das Versaumnisurteil hat regelmaBig der Gerichts
schreiber zuzustellen. Das Urteil entscheidet liber den Rechtsstreit, 
sobald er zur Entscheidung reu ist. Man unterscheidet formelle 
und materielle Rechtskraft des Urteils; formell ist sie, wenn 
das Urteil weder durch Rechtsmittel noch durch Einspruch an
fechtbar ist, materieII, wenn sie eine Kiarstellung der unter den 
Parteien streitigen Rechtsverhaltnissen herbeiflihrt. Wesentlich ist 
die aus dem Urteile erfolgende Vollstreckbarkeit. Auf Grund 
des Urteils kann die Zwangsvollstreckung betrieben werden. 

Nur zwischen den Parteien wirkt das Urteil, und zwar flir 
und gegen sie. Man unterscheidet Endurteile und Zwischen
urteile und bei den Endurteilen Vollurteile, die den Rechts
streit ganz beendigen und Teilurteile, die von mehreren Klage
ansprlichen nur einen oder von einem Klageanspruch nur einen 
Teil aburteilen. 

Zwischenurteile dienen zur Vorbereitung des Endurteils. Es 
gibt Zwischenurteile zwischen den Parteien und zwischen einer 
Partei und einem Dritten. 

Besondere Arten der Endurteile sind: 
1. Urteile auf Verzicht, 
2. Urteile auf Anerkenntnis, 
3. Versaumnisurteile, 
4. bedingte Endurteile, d. h. Urteile, die nur eine bedingte Ent

scheidung enthalten. Diese Bedingung besteht stets in dem 
Leisten oder Nichtleisten eines Eides. 

5. Das Lauterungsurteil, das die im bedingten Endurteil angedeu
teten Folgen ausspricht (erlautert), je nachdem der Eid vom 
Klager geleistet wird oder nicht. 

Das Versaumnisurteil. Auf Antrag ist das Versaumnisurteil zu 
erlassen: 
a) Falls eine Partei im Termine nicht erscheint, 
b) falls sie zwar erscheint, aber nicht verhandelt, 
c) gegen eine Partei, die in Anwaltsprozessen ohne Anwalt erscheint. 

Erscheint der Klager nicht, dann ist er auf Antrag des Be
klagten mit der Klage ahzuweisen, erscheint der Beklagte nicht, 
so ist das tatsachliche mlindliche Vorbringen als zugestanden an
zunehmen; erscheinen beide nicht, so ruht das Verfahren. 1st nach 
Ansicht des Gerichts die Einlassungs- oder Ladungsfrist zu kurz 
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bemessen oder die Partei am Erscheinen durch unabwendbare Zu
falle verhindert, so kann das Gericht von Amts wegen vertagen. 

Wenn der nichterschienenen Partei ein tatsachliches oder recht
liches Vorbringen oder ein Antrag nicht rechtzeitig mittels Schrift
satzes mitgeteilt war, so kann der Antrag auf Erlassung eines 
Versaumnisurteils durch GerichtsbeschluB zuriickgewiesen werden. 
Gegen den zuriickweisenden BeschluB kann sofortige Beschwerde 
eingelegt werden. 

Die Partei, gegen die ein Versaumnisurteil erlassen ist, kann 
dagegen Einspruch erheben. Die Einspruchsfrist betragt zwei 
Wochen und beginnt mit der Zustellung des Versaumnisurteils. Die 
Einlegung erfolgt durch Einreichung der Einspruchsschrift beim 
ProzeBgericht. 1st der Einspruch nicht frist- und formgerecht ein
gelegt, so ist er als unzulassig zu verwerfen. 

In Anwaltsprozessen wird die miindliche Verhandlung durch 
Schriftsatze vorbereitet, im ParteiprozeB ist der Wechsel von Schrift
satzen gestattet, jedoch nicht vorgeschrieben. 

Die Klageschrift des Klagers bildet den Anfang. Ihr 
folgen die Klagebeantwortung des Beklagten, die Riickantwort des 
Klagers usw. Die Schriftsatze miissen in drei Exemplaren an
gefertigt werden. Ein Schriftsatz mit neuem V orb ring en ist min
destens eine vVoche, und wenn es sich nur um Gegenerklarungen 
handelt, mindestens 3 Tage vor der miindlichen Verhandlung zu
zustellen. 

Man unterscheidet die Klageschrift, die Berufungs-, 
Revisions- und Beschwerdeschrift und die Einspruchs
sehrift, letztere zur Beseitigung eines Versaumnisurteils. 

Die Proze61eitung. Dem Vorsitzenden liegt die Eroffnung, 
Leitung und SchlieBung der miindliehen Verhandlung ob. Er hat 
fiir Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung zu sorgen. 
Wegen Ungehorsams konnen Parteien, Zeugen, Sachverstandige oder 
dritte Personen auf BeschluB des Gerichts aus dem Sitzungszimmer 
eutfernt und bis zu 24 Stunden in Haft genommen werden. Wegen 
Ungebiihr konnen sie ferner auf GerichtsbeschluB mit Ordnungs
strafe bis zu 100 Mark oder bis zu 3 Tagen Haft bestraft werden, 
die sofort zu verbiiBen ist. 

Eingeleitet wird die miindliche Verhandlung dadurch, daB die 
Parteien ihre Antrage stellen. Der Vorsitzende hat das Fragerecht 
und die Fragepflicht; unklare Antrage miissen erlautert, ungeniigende 
tatsachliche Angaben erganzt, die Beweismittel bezeichnet, iiber
haupt aIle flir die Feststellung der streitigen Sache erheblichen 
Erklarungen abgegeben werden. Der Vorsitzende hat jedem Mit
gliede des Gerichts auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen. 
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Herr der Proze8fiihrung ist das Gericht. Es kann die Prozesse 
teilen oder mehrere Prozesse zu einem verbinden, es kann die Ver
handlung unter bestimmten Voraussetzungen aussetzen, es kann 
einen Siihneversuch zwischen den Partei~n vornehmen oder vor
nehmen lassen und das personliche Erqheinen der Parteien anordnen. 

V'ber die miindliche Verhandlung vor dem Gericht ist ein 
Sitzungsprotokoll aufzunehmen. In dasselbe sind aufzunehmen: 
a) Anerkenntnisse, Verzichtleistungen und Vergleiche, 
b) die Ant1l'age und EI1kIarungen, deren Feststellung vorgeschrie-

ben ist, 
0) Aussagen von Zeugen und Sachverstandigen, 
d) das Ergebnis eines Aug,enscheins, 
e) die Entscheidungen des Gerichts, 
f) die Verkiindung der Entscheidung. 

Das Protokoll allein ist der Beweis, daB die fiir die 
miindliche Verhandlung vorgeschriebenen Formlichkeiten 
beobachtet sind. 

Die Parteien konnen von den ProzeBakten Einsicht nehmen 
und sich aus ihnen vom Gerichtsschreiber Abschriften erteilen lassen. 
Dritten Personen hingegen ist die Einsicht der Akten ohne Ein
willigung der Parteien yom Vorstand des Gerichts nUT bei Nach
weis eines techtlichen Interesses zu gestatten. 

Der Beweis. Beweisen heiBt bewirken, daB der Richter eine 
behauptete Sache nach MaBgabe des Gesetzes fUr wahr annimmt. 
Nur erhebliche, bestrittene und unbewiesene Tatsachen bediirfen 
eines Beweises. Die Beweislast ist beiden Parteien auferlegt, 
d. h. es sind vou den Parteien gleichzeitig die Parteibehauptungen 
und die Beweismittel fiir sie anzugeben. Gewohnlich wird ein 
Beweis nur auf Parteiantrag erhoben. Die Gegenpartei kann zur 
Beweiseinrede oder zum Gegenbeweis greifen. Die Beweisaufnahme 
erfolgt vor dem ProzeBgericht, ausnahmsweise aber auch durch 
beauftragten oder ersuchten Richter. Sie ist nicht offentlich; jedoch 
diirfen die Parteien ihr beiwohnen. Sie ist durch BeweisbeschluB 
anzuordnen,falla ein besonderes Verfahren (neuer Termin) dazu er
forderlich iat. 

Der BeweisbeschluB enthalt: 
a) Die Bezeichnung der streitigen Tataachen, iiber die der Beweis 

zu erheben iat, 
b) die Bezeichnung der Beweismittel unter Benennung der zu ver

nehmenden Zeugen und Sachverstandigen, 
0) die Bezeichnung der Partei, die sich auf das Beweismittel be

rufen hat, 
d) gegebenenfalls die Eidesformel. 
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Als Beweismittel kennt das Gesetz: Den Augenschein, Zeugen, 
Sachverstandige, Urkunden und Eid. 

7.ur Einnahme des Augenscheins kann das Gericht Sachver
standige zuziehen. 

Zeugen sind dritte am ProzeB nicht beteiligte Personen, die 
auf Grund eigener Wahrnehmung iiber Tatsachen der Vergangenheit 
aussagen sollen. Die Antretung des Zeugenbeweises erfolgt durch 
die Benennung der Zeugen und durch die Bezeichnung der Tat
sachen, iiber die der Zeuge vernommen werden solI. 

Einem beauftragten oder ersuchten Richter kann die Beweis
aufnahme iibertragen werden, wenn die Vernehmung an Ort und 
Stelle erforderlich erscheint, wenn sie vor dem ProzeBgerichte sehr 
schwierig ware, wenn der Zeuge am Erscheinen verhindert ist oder 
zu weit entfernt wohnt. 

Offentliche Beamte diirfen iiber Dienstangelegenheiten nur 
mit Genehmigung ihrer vorgesetzten Behorde vern ommen ~erden. 

Die Zeugen sind von dem Gerichtsschreiber unter Bezeichnung 
des Gegenstandes ihrer Vernehmung zu laden. 

J eder Zeuge hat die Pflicht, ZUlli Termin zu erscheinen, seine 
Aussage zu machen und seine Aussage zu beeidigen. 

Erscheint er trotz ordnungsmaBiger Ladung nicht, so ist er 
von Amts wegen in die durch das Ausbleiben verursachten Kosten. 
BOwie zu einer Geldstrafe bis 300 Mark und im Unvermogensfalle 
zur Haftstrafe bis zu G Wochen zu verurteilen. Die Bestrafung 
unterbleibt, wenn der Zeuge sich geniigend entschuldigt. Eine 
falsche Entschuldigung macht strafbar (§§ 381 und 138 StGB.). 

Verweigern konnen ihre Aussagen: "der Verlobte einer Partei, 
der Ehegatte der Partei, in grader Linie Verwandte oder Verschwa
gerte; in der Seitenlinie bis zum 3. Grade Verwandte oder 2. Grad 
Vers('hwagerte; Geistliche in Ansehung dessen, was ihnen bei der 
Ausiibung der Seelsorge anvertraut ist; Personen, denen kraft ihres 
Amtes oder Berufs geheimzuhaltende Tatsachen anvertraut sind." 

Verlobte, Ehegatten und Verwandte werden vor der Verneh
mung iiber ihr Recht zur Verweigerung des Zeugnisses belehrt. 
Weiterhin konnen die Ausf'agen iiber solche Einzelfragen verweigert 
werden: 
a) Deren Beantwortung den Zeugen oder seinen Verwandten einen 

unmittelbaren Vermogensschaden verursachen wiirde; 
b) welche den BetrefIenden zur Unehre gereichen oder die Gefahr 

strafgerichtlicher Verfolgung nach sich ziehen wiirden; 
0) deren Beantwortung ein Kunst- oder Gewerbegeheimnis offen

baren wiirde. 
111 u m. R ech tskllude. 14 
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Geistliche und die duroh ihr Berufsgeheimnis Gebundenen 
miissen aussagen, wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegen
heit enthoben sind. 

1m Falle wiederholten Weigerns wird auf Antrag zur Erzwin
gung des Zeugnisses die Haft angeordnet. 

Die Beeidigung erfolgt stets nach der yernehmung und geht 
dahin, daB der Zeuge nach besten Wissen die reine Wahrheit ge
sagt und nichts verschwiegen habe. Unbeeidigt werden vernommen: 
a) Noch nicht Sechzehnjahrige und Verstandesschwache; 
b) nicht mehr Eidesfahige (wegen Aberkennung durch Urteil im 

MeineidsprozeB) ; 
c) Verwandte und Personen, die fUr sich oder ihre Verwandten 

einen Vermogensschaden, Unehre oder strafgerichtliche Verfolgung 
zu fiirchten haben, sofern sie aussagen wollen; 

d) Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, daB in 
dem Rechtsstreite die eine Partei obsiege, z. B. der Burge, der 
Mitberechtigte oder Mitverpflichtete; ferner die Personen, die 
einen in dem Rechtsstreit geltend gemachten Anspruch abge
treten haben, auch dann, wenn sie zur Gewiihrleistung nicht 
verpflichtet sind. 

Das ProzeBgericht kann die Beeidigung der let,zten beiden Per
sonengruppen anordnen (§ 393). 

Jeder Zeuge wird einzeln und in Abwesenheit der spater ab
zuhorenden Zeugen vernommen, sich widersprechende Zeugen konnen 
gegenubergestellt werden. Das Gericht und die Parteien konnen 
zur AufkHi,rung Fragen an den Zeugen stellen. J eder Zeuge hat 
nach MaBgabe der Gebuhrenordnung yom Jahre 1898 Anspruch auf 
Entschadigung fur Zeitversaumnis, Erstattung der Reisekosten und 
der Aufwandsgeblihr am Orte der Vernehmung. Der Anspruch er
lischt in drei Monaten. 

Sachverstandige. Sachverstandige sind dritte Personen, die liber 
einen gegebenen Tatbestand ihr Gutachten auf Grund besonderer 
Sachkunde fallen. Unter Umstanden kann man gleichzeitig Zeuge 
und Sachverstandiger sein. Die Auswahl der Sachverstandigen er
folgt durch das ProzeBgericht nach freiem Ermessen. Offentlich 
bestellte Gutachter sollen bevorzugt werden, einem gemeinsamen 
Wunsche der Parteien ist Folge zu leisten. Ein Sachverstandiger 
kann ebenso wie ein Richter abgelehnt werden. Die Pflicht zur 
Abgabe von Gutachten trifft diejenigen: 
a) die offentlich als Gutachter bestellt sind; 
b) die ein einschlagiges Gewerbe offentlich betreiben; 
c) die zur Ausubung eines solchen offentlich bestellt sind; 
d) diejenigen, die sich als Gutachter angeboten hahen. 



ZivilprozeBrecht. :211 

Die GQtachter konnen aus gleichem Grunde wie llie Zeugen 
ihr Gutachten ablehnen. Sonst haben die genannten l'ersonen ihr 
Gutachten bei Vermeidung zur Verurteilung zum Ersatz der Kost.en 
und zu einer Geldstrafe bis zu 300 Mark abzugeben. 1m Falle 
wiederholter Weigerung kann noch einmal auf eine Geldstrafe bis 
zu 600 Mark erkannt werden. Haft und zwangsweise Vorfiihrung 
ist ausgeschlossen. Del' Sachverstandige hat, wenn nicht beide Par
teien auf seine Beeidigung verzichten, VOl' odeI' nach Erstattung 
seines Gutachtens einen Eid dahin zu leisten, "daB er das von ihm 
erforderte Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen nnd 
Gewissen erstatten werde oder erstattet habe." 1st er fiir die Er
stattung von Gutachten del' betrefl'enden Art im allgemeinen be
eidigt, so geniigt die Berufung auf den geleisteten Eid. Del' Saeh
verstandige erhiiJt auBer del' Entschadigung, die einem Zeugen zu
stehen, noch eine Vergiitung fiir seine Miihewaltung. Wird schrift
liche Begutachtung angeordnet, so hat del' Sachverstandige das von 
ihm unterschriebene Gutaehten auf del' Gerichtssehl'eiberei nieder
zulegen. Das Gericht kann das Erscheinen des Sachverstandigen 
anordnen, damit derselbe das schriftliche Gl1tachten erliiutere. Es 
kann abel' auch eine Begutachtung durch dieselben odeI' anderer 
Sachverstandige anordnen undbei entgegenstehenden Gutachten 
einen Obergutachter ernennen . .(Vergl. S. 786 ff.) 

Beweis durch Urkunden. Urkunden sind aIle Gegenstande, die 
kraft menschlichen Willens Rechte begriinden oder beweisen. Sie 
sind nach der Personlichkeit des Ansstellers offentliehe odeI' Privat
nrkunden, oder nach dem Inhalt berichtende oder verfiigende Dr
kunden. Eine Urkunde muB echt sein, wenn sie als Beweismittel 
dienen solI. Ais echt gelten diejenigen Urkunden, die yom Am:
steller herriihren. 

Urkunden, die nach Form und Inhalt als von einer offentlichen 
inlandischen Behorde errichtet sich darstellen, haben die Vermutung 
der Echtheit fiir sich. Ob eine auslandische behordliche Beschei
nigung als echt anzusehen ist, entscheidet das Gericht nach den 
Umstanden des einzelnen Falles. Zum Beweise del' Echtheit einer 
auslandischen Urkunde geniigt die Beglaubigung durch einen deut
schen Gesandten oder Kunsul. Ober die Echtheit einer Privatur
kunde hat sich del' Gegner des Beweisfiihrers zu erklaren. 

Offentliche Urkunden beweisen die beurkundete Tatsache 
vall und ganz. Die Beweisfiihrung erfolgt beim Besitze del' beweis
fiihrenden Partei einer Urkunde durch Vorlegung del' Urkunde. 
Befindet sie sich in den Handen des Gegners, so erfolgt die An
tretung des Beweises durch den Antrag, dem Gegner die Vorlegung 
der Urkunde aufzugeben. Bestreitet der Gegner den Besitz del' 

14* 
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Urkunde, so hat das Gericht von Amts wegen von ibm die Leistung 
des sogenannten Editionseides zu fordern. Dieser lautet dahin, 
"daB er nach sorgfaltiger Nachforschung die V'berzeugung erlangt 
habe, daB sich die Urkunde nicht in seinem Besitz befinde, daB er 
die Urkunde nicht in der Absicht bciseite gebracht habe, deren 
Benutzung dem Beweisfiihrer zu entziehen, daB er auch nicht wisse, 
wo die Urkunde sich befindet." Gibt der Gegner die Urkunde 
nicht heraus und lei stet er auch nicht den Editionseid, so ist eine 
vom Beweisfiihrer beigebrachte Abschrift der Urkunde als richtig 
anzusehen. 1st die Urkunde nach den Angaben des Beweisfiihrers 
in den Handen eines Dritten, so erfolgt die Antretung des Be
weises . durch den Antrag, zur Herbeischaffung der Urkunde aine 
Frist zu bestimmen, befindet sie sich in den Handen einer ofIent
lichen BehOrde, so durch den Antrag, das Gericht moge die Be
horde um die Mitteilung der Urkunde ersuchen. Die Beweisaufname 
erfolgt durch Vortragen des 1nhalts der Urkunde~ seitens des Be
weisfiihrers. 1st eine Urkunde von einer Partei in der Absicht, 
deren Benutzung dem Gegner zu entziehen, beseitigt, oder zur Be
nutzung untauglich gemacht, so konnen die Behauptungen des 
Gegners iiber die BeschafIenheit und den Inhalt der Urkunde als 
bewiesen angesehen werden. Die Vorlegung von Handelsbiichern 
einer Partei kann das Gericht ohne weiteres anordnen. 

In vielen Fallen ist es einer Partei unmoglich, ihre Behaup
tungen mit den gewohnlichen Beweismitteln zu erweisen. Hier gibt 
ibm das Gesetz als letztes Beweismittel die Eideszuschiebung 
an den Gegner. Wird der Eid geleistet, so ist die beschworene 
:ratsache als wahr anzunehmen, wird er nicht geleistet, so gilt das 
Gegenteil als wahr. 

AuBer der Eideszuschiebung durch eine Partei, auch Parte i
aid oder Schiedseid genannt, kann auch der Richter von Amts 
wegen der einen oder andern Partei den Eid auferlegen. Man 
spricht dann von einem richterlichen Eid. Nur der Partei kann 
der Parteieid zugeschoben werden, nicht einem Dritten; einem 
N ebenintervenienten nur dann, wenn er als Streitgenosse der Partei 
anzusehen ist. 

Die Antretung des Beweises erfolgt durch die Erklarung, daB 
dem Gegner iiber die bestimmt zu bezeichnende Tatsache der Eid 
zugeschoben werde. Der Gegner hat sich iiber die Eideszuschiebung 
zu erklaren, indem er den Eid annimmt oder ihn zuriickschiebt. 
Schiebt er in einem unzulassigen FaIle den Eid zuriick, ohne ibn 
wenigstens bedingt anzunehmen, so wird der Eid als verweigert 
angesehen, wenn die Partei durch das Gericht zur ErkIarung libel' 
den Eid aufgefordert ist. 
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Die Eideszuschiebung ist stets frei widerrufbar und zwar: 

1. falls der Eid durch BeschluB angeordnet ist., bis zur Leistung des 
Eides; 

2. falls die Anordnung durch Urteil erfolgen snll, ist der Widerruf 
in derselben Instanz bis zum EriaB des Urteils, in der nachsten 
Instanz sogar bis zur Rechtskraft des Urteils moglich; nach der 
Rechtskraft nur, falls sich der Eidespftichtige eines Meinides 
schul dig macht. 

Zieht der Zusohiebende den Eid zuriick, so liegt ibm del' Be
weis ob. 

Man unterscheidet den Wahrheitseid und den Dberzeu
gungseid. Erscheint del' Schwurpftichtige nicht in dem zur Eides
leistung bestimmten Termine, so ist auf Antrag des Gegners der 
Eid als verweigert anzusehen und zur Hauptsache zu verhandeln. 
Jedoch kann der Schwurpflichtige zur Vermeidung der Versaumnis
folgen innerhalb einer N otfrist von einer Woche nach dem Termin 
bei dem Gericht nachtraglich die Abnahme des Eides beantragen. 
Durch Leistung des Eides wird voller Beweis der beschworenen 
Tatsachen begriindet, durch Verweigerung des Eides gilt das Gegen
teil del' zu beschworenden Tatsache als voll bewiesen. 

Der Eid ist die feierliche Bekraftigung der Wahrheit 
einer Tatsache unter Anrufung Gottes als Zeugen. Jeder 
Eid, auch der Zeugeneid, ist vom Schwurpflichtigen in Person zu 
leisten. 

Beweissicherung. Oft ist es notwendig, urn Tatsachen nicht 
zu verwischen, die Feststellung der Tatsachen durch Beweis zu 
sichern, z. B. durch Einnahme des Augenscheins, durch Vernehmung 
yon Zeugen und von Sachverstandigen. Dies ist zulassig, wenn 
man befiirchten muB, daB das Beweismittel verloren oder seine 
Benutzung erschwert wird; oder daB es sich um Feststellung der 
Mangel einer Sache odeI' eines Werkes handelt, aus denen ein 
Recht gegen den Verkaufer hergeleitet werden soIl; oder zur Fest
steHung des Zustandes eines Gutes im Handelsverkehr, insbesondere 
beim Frachtverkehr; oder wenn der Gegner mit der Beweisaufnahme 
einverstanden ist. 

Zustandig zur Beweisaufnahme ist das Gericht des Hauptpro
zesses oder das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Beweishandlung 
vorzunehmen ist. 

Zustellnngen. Die Zustellung wird meist von den Parteien 
betrieben. Das Gericht wirkt an privaten Zustellungen nur bei den 
Zustellungen im Auslande, an Exterritoriale und bei der offentlichen 
Zustellung mit. Die Parteizustellung erfolgt durch den GerichtF-
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vollzieher, im Amtsgerichtsverfahren duroh Vermittelung des Ge
richtsschreibers. Der Gerichtsvollzieher kann entweder unmittelbar 
oder durch Vermittelung der Post das Schriftstiick dem Adressaten 
aushandigen. Von Anwalt zu Anwalt kann die Zustellung erfolgen, 
falls die Parteien durch Anwalte vertreten sind. Zur Zustellung 
geniigt die miindliche Erklarung der Parlei an den Gerichtsvoll
zieher oder Gerichtsschreiber. Die Zustellung besteht, wenn eine 
Ausfertigung zugestellt werden soIl, in deren Dbergabe, sonst in 
der Dbergabe einer beglaubigten Abschrift des zustellenden Schrift
satzes. Die Ausfertigung ist eine Vervielfaltigung einer Urkunde 
mit der Kraft del' Urschrift. Dber die Zustellung ist eine Urkunde 
aufzunehmen. Wird durch die Post zugestellt, so hat der Gerichts
vollzieher auf dem Schriftstiick zu vermerken, in wessen Auf trag 
er dasselbe zur Post gibt und auf der Unterschrift desselben zu 
bezeugen, daB der zustellende Briefumschlag mit seinem Dienst
siegel verschlossen, sowie mit Adresse und Geschafsnummer ver
sehen war und die Dbergabe an die Post im Namen seines Auf
traggebers geschehen ist. Die Zustellungsurkunde wird von 
dem Postboten des Bestimmungsortes ausgestellt, der die Zustellung 
ausfiihrt. 

Die ZW3tellungen haben an die Partei selbst zu erfolgen. Die 
Zustellung kann auch an den Generalbevollmachtigten und in han
delsgewerblichen Streitigkeiten an den Prokuristen mit gleicher Wir
kung wie an die Partei selbst erfolgen. 

Erwachsene Familienangehorige miissen die Zustellung entgegen 
nehmen, ebenfalls kann der in demselben Hause wohnende ZUl' 

Empfangnahme der Zustellung bereite Hauswirt oder Vermieter 
dies tun. 1st die Zustellung nach diesen Bestimmungen nicht aus
fiihrbar, so kann sie dadurch erfolgen, daB das zu iibergebende 
Schriftstiick auf der Gerichtsschreiberei des Amtsgerichts des Zu
stellungsortes oder bei del' dortigen Postanstalt, dem Gemeinde
odeI' dem Polizeivorsteher niedergelegt und die Niederlage sowohl 
durch eine schriftliche Anzeige an del' Wohnungstiir als auch durch 
miindliche Mitteilungen an 2 Nachbarn bekannt gemacht wird. 
Fur Gewerbetreibende mit einem besonderen Geschiiftsraum kann. 
falls sie dort nicht angetroffen werden, die Zustellung an eineH 
Gewerbegehilfen erfolgen. 

Bei Verweigerung del' Annahme der Zustellung ohne ge
setzlichen Grund ist das zu iibergebende Schriftstiick am Orte del' 
Zustellung zuruckzulassen; die ZusteUung gilt dann trotz del' Wei
gerung als erfolgt. Die Zustellungen konnen an jedem Ort erfolgen. 
an dem der Zustellungadressat angetroffen wird. Hat er jedoch all 
diesem Orte eine W ohnung oder einen Geschii.ftsraum, so kann er 
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auBerhalb derselben die Annahme verweigem. Zur Nachtzeit und 
an Sonn- und Feiertagen darf die Zustellung nur mit richterlicher 
Erlaubnis erfolgen. Eine im Auslande zu bewirkende Zustellung 
erfolgt mittels Ersuchens der zustandigen auslandischen Behorde 
oder des dortigen Konsuls oder Gesandten des Reiches. 

Offentliche Zustellungen sind zulassig: 

a) Wenn der Aufenthalt einer Partei unbekannt ist; 
b) bei Aussichtslosigkeit der Zustellung im Auslande; 
c) bei Zustellungen, die in der Wohnung eines Exterritorialen zu 

erfolgen hatten. 

Bewilligt wird sie vom ProzeBgericht, besorgt vom Gerichts
schreiber von Amts wegen. Sie erfolgt durch Anheftung der zuzu
stellenden Ausfertigung oder Abschrift an die Gerichtstafel. Ent
halt das betreffende Schriftstiick eine Ladung, so ist auBerdem eine 
zweimalige Einriickung eines Auszuges in das Ankiindigungsorgan 
des Gerichts sowie die einmalige Veroffentlichung im Deutschen 
Reichsanzeiger erforderlich. Die Zustellung gilt als geschehen: 

a) Bei dem eine Ladung enthaltenen Schriftstiick an dem Tage. 
an welchem seit der letzten Einriickung in die offentlichen 
Blatter 1 Monat verstrichen ist; 

b) bei einem sonstigen Schriftstiick, wenn seit der Anheftung an 
die Gerichtstafel 2 W ochen verstrichen sind. 

Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Fallen von Amts wegen 
enWillt die Tatigkeit des Gerichtsvollziehers; an seine Stelle tritt 
der Gerichtsschreiber, der sich zur Zustellung meistens der Post 
bedient. Nur der Tag der Zustellung wird auf dem Briefumschlag 
vermerkt. Dieser tragt den Vermerk: "Vereinfachte Zustellung". 

Ladungen, Termine, Fristen. Ladung ist Aufforderung an den 
Gegner, zwecks miindlicher Verbandlung im Termin vor Gericht 
zu erscheinen. Zwischen der Zustellung der Ladung und dem 
Termin muB eine bestimmte Frist liegen. Diese ist entweder eine 
Einlassungsfrist oder eine Ladungsfrist. Die Einlassungsfrist 
bedeutet die Frist, die zwischen Zustellung der Klageschrift oder 
der Bekanntmachung des Termins in der Berufungs- oder in der 
Revisionsinstl1Ilz uml dom or-sten ProzeBtermine Hegen muB. Sic 
betragt in Anwaltsprozessen zwei W ochen, in MeB- und Marktsachen 
24 Stunden, in Amtsgerichtssachen 3 Tage bis 1 Woche, in Wechsel
sachen 24 Stunden bis 1 W oche. Die Ladungsfrist muB· zwischen 
Termin und Ladung und bereits anhangigem ProzeB gewahrt sein. 
Sie betragt in Anwaltsprozessen mindestens eine Woche, in Amts
gerichtssachen mindestens 3 Tage, in MeB- und Marktsachen 
24 Stunden. 
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i'ermin. Termin ist ein Zeitpunkt, in welchem prozessuale 
Handlungen stattfinden. Sie werden an del' Gerichtsstelle abge
halten. Del' Termin beginnt mit dem Aufruf del' Sache und gilt 
als von einer Partei versaumt, wenn sie bis zum Schlusse desselben 
nicht verhandelt. Die Aufhebung des Termines kanri erfolgen durch 
Vereinbarung del' Parteien ohne Riicksicht auf die Einwilligung des 
Gerichts und von Amts wegen, selbst wider den Willen del' Partei. 

Frist ist ein Zeitraum, innerhalb dessen eine ProzeBhandlung 
vorzunehmen ist. Man unterscheidet gesetzliche Fristen, die 
unmittelbar yom Gesetz vorgeschrieben sind und richter liche 
Fristen, deren Lauf mit del' Zustellung des Schriftstiicks beginnt. 
Fallt das Ende einer Frist auf einen Sonntag odeI' allgemeinen 
Feiertag, so endigt die Frist mit Ablauf des nachstfolgenden Werk
tages. Bei Berechnung einer Frist, die nach Stunden bestimmt 
ist, werden Sonn- und Feiertage nicht mitgerechnet. Die Gerichts
ferien hemmen den Lauf einer Frist mit Ausnahme von Notfristen 
und Fristen in Feriensachen. Die Verlangerung und Verkiirzung 
del' Fristen mit Ausnahme del' N otfristen kann durch Vereinbarung 
odeI' durch GerichtsbeschluB bei Vorliegen besonderer Griinde er
folgen. 

N otfri sten sind diejenigen Fristen, welche von del' ZPO. als 
solche ausdriicklich bezeichnet sind, namlich: 
a) Die Einspruchsfrist gegen ein Versaumnisur~eil: 2 Wochen, im 

AmtsgerichtsprozeB 1 W oche ; 
b) die sofortige Beschwerde und die Erinnerung gegen die Kosten-

festsetzung des Gerichtsschreibers: 2 Wochen; 
c) die Berufungsfrist: 1 Monat; 
d) die Revisionsfrist: 1 Monat; 
e) die Restitutions- und Nichtigkeitsklagefrist: 1 Monat; 
f) die Anfechtungsklage gegen ein AusschluBurbeil und gegen einen 

Schiedsspruch: 1 Mouat; 
g) die Antragsfrist wegen Abnahme eines versaumten Eides: 1 Woche. 

Notfristen sind nicht abanderbar, 'Uuch wird ihr Lauf durch 
die Gerichtsferien nicht gehemmt, gegen ihre Versaumnis gibt as 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 

Die Versaumung. Die Versaumung einer einzigen ProzeBhand
lung hat die AusschlieBung einer Partei fiir die ProzeBhandlung 
fiir die betreffende Instanz zur allgemeinen Folge. Die Versaumung 
des Termins hat die Erlassung des Versaumnisurteils zur beson
deren Folge. Gegen jedes Versaumnisurteil ist del' Einspruch binnen 
2 Wochen nach Zustellung des Urteils zulassig. 
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Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird nur erteilt bei 
Versaumung einer Notfrist oder der Frist der Revisionsbegriindung. 
Griinde der Wiedereinsetzung sind: 

a) Versaumung infolge von Naturereignissen oder andern unab
wendbaren Zufalleh; 

b) Versaumung einer Einspruchsfrist, wenn die Partei von der an 
sie erfolgten Zustellung eines Versaumnisurteils ohne ihr Ver
schulden keine Kenntnis hatte; 

c) Nachlassigkeit des Zustellungsbeamten, wenn ihm das zustellende 
Schriftstiick spatestens am 3. Tage vor Ablauf der Notfrist iiber
geben worden ist. 

Die Wiedereinsetzungsfrist betragt im letzten FalIe einen 
Monat nach Ablauf der versaumten Notfrist, in allen iibrigen Fallen 
2 Wochen, beginnend mit dem Tage der Behebung des Hinder
nisses. Die Kosten der Wiedereinsetzung fallen dem Autragsteller 
zur Last. 

Unterbreehung des Verfahrens. Unterbrechungsgriinde sind: 

a) Der Tod einer Partei oder Eintritt der Nacherbefolge. 
b) Konkurs, 
c) Verlust der ProzeBfahigkeit einer Partei oder Verlust ihres ge

,setzlichen Vertreters oder Anordnung der NachlaBverwaltung, 
d) Tod des Anwalts einer Partei in Anwaltsprozessen, 
e) Einstellung der Gerichtstatigkeit, z. B. infolge Krieges. 

Aussetzung des Verfahrens. Sie tritt auf Grund eines Gerichts
beschlusses auf Parteiantrag, z. B. bei Verhinderung einer Partei 
durch Militardienst im Kriege oder durch Absperrung vom Verkehr. 

Durch Unterbrechung und Aussetzung hort der Lauf einer 
jeden Frist auf. Die Aufnahme erfolgt bei der Unterbrechung und 
Aussetzung durch Zustellung eines Schriftsatzes. Das Verfahren 
kann ohne GerichtsbeschluB kraft Vereinbarung ruhen. Beim Nicht
erscheinen beider Parteien in einem Termin ruht das Verfahren, 
bis eine Partei eine neue Ladung zustellen 1aBt. 

Verfahren vor den Amtsgerichten. 
Die Zustellungen im Amtsgerichtsverfahren erfolgen von 

Amts wegen, nur die Urteile sind von den Parteien zuzustellen. 
Die Klage ist bei dem Gericht schriftlich einzureichen oder miind-
1ich zu Protokoll des Gerichtsschreibers zu geben. Die Ausfertigung 
der Urteile erfolgt, sofern nicht von der Partei ein anderes be
antragt wird, unter Weglassung des Tatbestandes und der Ent
Bcheidungsgriinde. 
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Ladungen durch die Parteien gibt es nicht, die Termine werden 
von Amts wegen bestimmt. 

Die Klage gilt erst mit der ZUBtellung an den Beklagten oder 
dessen Anwalt als erhoben. AuBerdem kann der KHiger bei Gericht 
beantragen, daB zum Zwecke eines Siihneversuches ein Termin 
bestimmt wird. Erscheinen beide Parteien und wird .ein Vergleich 
geschloBsen, so ist er zu Protokoll festzustellen. Kommt ein Ver
gleich nicht zustande, so wird auf Antrag beider Parteien der 
Rechtsstreit sofort behandelt. Die Erhebung der Klage erfolgt in 
diesem Falle durch den miindlichen Vortrag. 

Schon vor der miindlichen Verhandlung kann das Gericht An
ordnung treffen, die nach der Klageschrift oder den vorbereitenden 
Schriftslitzen zur Aufkllirung des Sachverhliltnisses dienen und eine 
Entscheidung schon im ersten Termin ermoglichen. Es kann z. B. 
Zeugen oder Sachverstlindige laden, das personliche Erscheinen 
der beiden Parteien anordnen, die Einnahme des A ugen
scheins veranlassen. Die Fragepflicht des Gerichts ist verschlirft. 
Das Versliumnisurteil ist von den Parteien zuzustellen. Die Ein
spruchsfrist betrligt nur eine W oche. Bei Verurteilung zur Vornahme 
einer Handlung kann der Beklagte zugleich auf Antrag des Klligers 
fiir den Fall, daB die Handlung nicht binnen einer zu bestimmenden 
Frist vorgenommen ist, zur Zahlung einer Entschii.digung nach freiem 
Ermessen des Gerichts verurteilt werden. 

Rechtsmittel. 
Rechtsmittel sind prozessuale Rechtsverhaltnisse, durch die 

eine noch nicht rechtskraftige Entscheidung an eine hohere In[;tanz 
gebracht wird. Die ZPO. kennt 3 Rechtsmittel: 
1. Die Berufung; sie ist zullissig gegen Endurteile des Land

gerichts und des Amtsgerichts 1. Instanz; 
2. die Revision; sie ist gegeben gegen Endurteile der Oberlandes

gerichte in der Berufungsinstanz; 
3. die Beschwerde; sie ist zulassig nur gegen sonstige Entschei

dungen und gewisse Zwischenurteile. 
Die Anwendung der Rechtsmittel hem men die Rechtskraft der 

Entscheidung und auch die Vollstreckbarkeit. 
Gegen die Entscheidungen des Reichsgerichts, die Urteile des 

Landgerichts in 2.Instanz und die von der ZPO. als unanfechtbar 
bezeichneten Entscheidungen gibt es keine Rechtsmittel. 

Die Berufung. 
Die Berufung bezweckt eine N euverhandlung des Rechtsstreites 

bei der hoheren Instanz in tatsachlicher und rechtlicher Be-
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ziehung. Die Berufungsfrist betragt einen Monat. Sie beginnt mit 
der Zustellung des Urteils an den Gegner. Die Berufungsschrift 
muB enthalten: die Bezeichnung des angefochtenen Urteils und die 
ErkHirung, daB gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. 

Der Termin zur miindlichen Verhandlung iiber die Be
rufung ist von Amts wegen zu bestimmen und den Parteien be
kanntzumachen, dem Berufungsbeklagten unter Zustellung der 
Berufungsschrift und der Aufforderung, einen bei dem betreffenden 
Gericht zugelassenen Anwalt zu besteIlen. Die Einlassungsfrist muB 
gewahrt sein. 

Vor dem Berufungsgericht wird der Rechtsstreit von neuem 
behandelt. Es k6nnen Angriffs- und Verteidigungsmittel, die in 
1. Instanz nicht geltend gemacht worden sind, insbesondere neue 
Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden. Die in 1. Instanz 
unterbliebenen oder verweigerten Erklarungen iiber Tatsachen, Ur
kunden und Eideszuschiebungen k6nnen in der BerufungRinstanz 
nachgeholt werden. 

Eine Klageanderung sowie Geltendmachung neuer Anspriiche 
ist nur mit Einwilligung des Gegners statthaft. ProzeBhindernde 
Einreden berechtigen nicht zur Verweigerung der Verhandlung zur 
Hauptsache. 

Das Berufungsgericht hat zu priifen, ob die Berufung an sich 
statthaft und frist- und formgerecht eingelegt iat, andernfalls ist 
die Berufung an sich schon ala unzulassig zu verwerfen. 1st das 
Urtei~ 1. Instanz gerechtfertigt, so ist die Berufung zuriickzuweisen. 
andernfalls ist das Urteil 1. Instanz abzuandern, nicht aufzuheben. 
Gew6hnlich entscheidet das Berufungsgericht in einer Sac he end
giltig. Nur in einigen Ausnahmefallen kann unter hestimmten 
Voraussetzungen die Sache an die 1. Instanz zurii.ckverwiesen werden. 

Die Revision. 

Die Revision bezweckt nur die Nachpriifung des Vorderurteils 
in rechtlicher Hinsicht. Sie wirft dem Urteil eine Rechtsver
letzung vor. Die Mindest-Revisionsaumme ist auf 4000 Mark fefot
gesetzt. Die Entscheidungen der Oberlandefgerichte sind mit del' 
Beschwerde nicht mehr anfechtbar. Urteile del' Oberlandesgerichte 
mit Ausnahme von Versaumnisurteilen "ind von Amta wegen fiir 
vorlaufig vollstreckbar zu erklaren. 

Die Gerichtsgebiihren erh6hen sich in der Berufungsinstanz urn 
ein Viertel, in der Revisionsinstanz urn das Doppelte, die Gebiihren 
der Rechtsanwalte urn drei Zehnteile bezw. fUnf Zehnteile. 

Die Revision setzt eine Gesetzesverletzung und den Zu/;,ammen
hang zwischen Rechtsverletzung und Urteil voraus, d. h. das UrteiJ 
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muB auf der Gesetzesverletzung beruhen. Die Revisionsbegriindung 
muB die Revisionsantrage, inwieweit das Urteil angefochten und 
seine Aufhebung beantragt wird, und die Revisionsgriinde enthalten, 
und zwar die Bezeichnung der verletzten Rechtsnormen und die An
gabe, ob und durch welche Tatsachen prozessuale Rechtsnormen 
verletzt sind. Nach dem Ablaufe der Begriindungsfrist ist die 
Geltendmachung neuer Revisionsgriinde nicht zulii.ssig. 

Ein Zusammenhang zwischen Rechtsverletzung und Urteil ist 
atets anzunehmen: 

a) Wenn das erkennende Gericht nicht vorschriftsmii.Big besetzt war, 
b) wenn ein Richter bei der Entscheidung mitgewirkt hat, der kraft 

Gesetzes ausgeschlossen war, 
c) wenn ein mit Erfolg wegen Befangenheit abgelehnter Richter 

mitgewirkt hat, 
d) wenn das Gericht seine Zustandigkeit oder Unzustandigkeit zu 

Unrecht angenommen hat, 
e) wenn eine Partei in dem Verfahren nicht gesetzmiiBig vertreten 

war, sofern sie die ProzeBfiihrung nicht genehmigt hat, 
f) wenn in der SchluBverhandlung die VOMchriften iiber die OfJent

lichkeit des Verfahrens verletzt sind, 
g) wenn die Entscheidung nicht mit Griinden versehen ist. 

Die Einlegung der Revision erfolgt durch Einreichung der 
Revisionsschrift bei dem Revisionsgericht. Sie wird dem Gegner 
von Amts wegen zugestellt. Die Revisionsfrist betrii.gt einen Monat. 

1st die Revision nicht frist- und formgerecht eingereicht, so 
ist sie als unzulassig zu verwerfen. Del' Priifung des Revisions
gerichtes unterliegen nul' die v~n den Parteien gestellten Antrii.ge. 
Die tatsii.chlichen Feststellungen des Vorderrichters sind fUr den 
Revisionsrichter bindend. Wird die Revision fiir begriindet er
achtet, jlO ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Das Berufs
gericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung seitens 
des Revisionsgerichts zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung 
zugrunde zu leg en. 

Die Besehwerde. 
Die Beschwerde richtet sich nul' gegen die Beschliisse und 

Verfiigungen, ausnahmsweise auch gegen Zwischenurteile. Man 
untel'scheidet die einfache, sofortige und weitere Beschwerde. Die 
einfache Beschwerde ist regelmii.Big gegeben und an keine Frist 
gebunden, die sofortige Beschwerde kommt nur in den yom Gesetz 
ausdriicklich bezeichneten Fallen VOl', die weitere Beschwerde ist 
die Beschwerde, die gegen eine Entscheidung des Beschwerde
gerichts eingelegt wird. 



ZivilprozeBrecht. 221 

Die Besch werde ist zulassig: 

1. In den gesetzlich besonders hervorgehobenen Fallen, 
2. gegen solche Entscheidungen, durch die ein das Verfahren be

treffendes Gesuch znrlickgewiesen ist. 

Die Beschwerde wird bei dem Gericht eingelegt, von dem die 
.a.ngefochtene Entscheidung erlassen ist; libel' dieselbe entscheidet 
jedoch das nachsthOhere Gericht. Nur in dringenden Fallen kann 
sie auch unmittelbar bei dem Beschwerdegericht eingelegt werden. 
Die Einlegung erfolgt durch Einreichung von einem Anwalt unter
zeichneten Beschwerdeschrift bei Gericht. In einigen Ausnahmen 
ist der Anwaltszwang nicht vorhanden. 

Erachtet das erste Gericht, dessen Entscheidung angefochten 
wird, die Beschwerde fiir begriindet, so hat es derselben abzuhelfen. 
Nur wenn es bei nochmaliger Priifung seine friihere Entscheidung 
fUr richtig befindet, hat es die Beschwerde binnen einer Woche bei 
dem Beschwerdegericht einzureichen. 

Die Beschwerde wird als unzulassig verworfen, falls sie nicht 
frist- odeI' formgerecht eingelegt ist; sie wird zuriickgewiesen, falls 
sie unbegriindet ist; es wird ihr stattgegeben, indem die angefochtene 
Entscheidung aufgehoben wird. 

Die sofortige Besch werde kann auch ohne Vorhandensein 
del' Dringlichkeit bei dem Beschwerdegericht unmittelbar eingelegt 
werden. 

Wiederaufnabme des Verfabrens. 

Zur Wiederaufnahme des Verfahrens gibt es die Nichtigkeits
und Restitutionsklage. 

Die Nichtigkeitsklage ist .zuliissig: 
a) wenn das erkennende Gericht nicht vorschriftsmiiBig besetzt war, 
b) wenn ein kraft Gesetzes ausgeschlossener odeI' mit Erfolg ab

gelehnter Richter bei del' Entscheidung mitgewirkt hat, 
c) wenn eine Partei bei dem Verfahren nicht gesetzmaBig ver

treten war. 
Die Restitutionsklage (Klage auf Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand) ist zuliissig: 
a) Wenn del' Gegner einen falschen Parteieid leistet odeI' eine fiir 

die Entscheidung wichtige Urkunde gefiilscht war, 
b) wenn ein Hauptzeuge einen Falscheid geleistet hat, 
0) wenn das UrteiI infolge einer strafbaren Handlung des Partei

vertreters odeI' des Gegners zustande kam, 
d) wenn del' Richter bei del' UrteiIsfiillung eine strafbare Handlung 

hegeht, . 
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e) wenn die Partei eine wichtige Vorentscheidung oder wichtige 
Urkunde beibringt. 

Fur die Klagen ist ausschlie.6lich das Gericht zustandig, das 
in 1. Instanz erkannt hat. Nach Ablauf von 5 Jahren, vom Tage 
dar Rechtskraft des Urteils an gerechnet, sind die Klagen un
statthaft. 

Das Ver£ahren vor den Landgerichten und dell Amtsgerichts
prozeB sind die N ormalprozesse der ZPO. Daneben gibt es als be
sondere Verfahrensarten: 

a) Den Urkunden- und WechselprozeB, 
b) die Ehe-, Kindschafts- und ,Entmiindigungssachen, 
c) das Mahnverfahren, 
d) den Arrest und die einstweilige Verfiigung, 
e) die Vollstreckung aus guarantigiierten Urkunden, 
f) das Aufgebots- und das schiedsrichterliche Verfahren. 

Diese seien nun einzeln in Nachstehendem besprochen. 
Der Arrest und die einstweilige Verfiigung bilden einen Teil 

der Vorschriften iiber die ZwangsvoIlstreckung. 

Der Urkunden- und WechselprozeB. 

Voraussetzung der Zulassigkeit des Urkundenprozesses ist, 
daB es sich um einen Anspruch handelt, der die Zahlung einer 
bestimmten Geldsumme oder die Leistung einer bestimmten Menge 
anderer vertretbarer Sac hen oder Wertpapiere zum Gegenstande hat, 
und daB die Tatsachen zur Begriindung des Anspruches durch 
Urkunden oder Eideszu3chiebungen bewiesen werden konnen. Die 
Klage muB die Erklarung enthalten, da.B im Urkundenprozesse 
geklagt werde, und die Urkunden miissen in Urschrift oder Ab
schrift der Klage oder einem vorbereiteten Schciftsatze beigefiigt 
werden. Die naheren Bestimmungen enthalten die §§ 592 - 602 
der ZPO. 

Der WechselprozeB ist eine Abart des Urkundenprozesses. 
Die Klage mull die Erklarung enthalten, dall im WechselprozeB 
geklagt werde. Die Kammern fiir Handelssachen sind fiir Wechsel
klagen zustandig, als 1. Instanz jedoch nur, falls ein Streitgegen" 
stand von iiber 600 Mark vorliegt. 

Auf aIle Anspriiche auf Wechseln im Sinne der Wechselordnung 
kann im Wechselproze.6 geklagt werden, also auch auf Sicherstellung 
mangels Annahme oder wegen Unsicherheit des Akzeptanten. Die 
Vorschriften iiber den WechselprozeB sind in den §§ 603-605 der 
ZPO. enthalten. 
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Ehesachen, Kindschaftssachen, Entmiindigungssaehen. 

Unter Ehesachen werden verstanden: 

1. Die Scheidungsklage, 
2. die Nichtigkeitsklage, 
3. die Anfechtungsklage, 
4. die Feststellungsklage beziiglich des Bestehens oder Nichtbestehens 

einer Ehe zwischen den Parteien, 
5. die Klage auf Herstellung des ehelichen Lebens. 

AusschlieBlich zustandig ist das Landgericht, bei dem der 
Ehemann seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Die Staat san walt
schaft ist in Ehesachen zur Mitwirkung befugt. Ein Siihneversuch 
hat der Klageerhebung im FaIle 1 und 5 vorauszugehen. (§§ 609 
bis 611). Eine besondere Vollmacht ist fiir den Bevollmachtigten 
des klagenden Ehegatten vorgeschriebe"n. Das personliche Er
scheinen der Parteien kann angeordnet werden, um sie iiber 
bestimmte Tatsachen zu vernehmen. Das Klagevorbringen ist be
schrankt, falls Klager friiher schon mit einer Scheidungs- oder An
fechtungsklage abgewiesen ist. 

Wird wegen Ehebruchs auf Scheidung erkannt und ergibt 
sich aus den Verhandlungen, mit welcher Person der Ehebruch be
gangen worden ist, so ist diese Person im Urteil festzustellen. 

Hat der Rechtsstreit die Scheidung, Nichtigkeit oder Anfech
tung der Ehe zum Gegenstande, so kann das Gericht eine einst
weilige Verfugung erlassen, wodurch es das Getrenntleben der Ehe
gatten fur die Dauer des Rechtsstreits gestattet, ihre gegenseitige 
Unterhaltungspflicht ordnet und die Sorge fur die Person ihrer 
gemeinschaftlichen minderjahrigen Kinder und ihre Unterhaltulj.gs
pflicht den. Kindern gegenuber regelt. 

Die Nichtigkeitsklage kann von den Ehegatten vom Staats
anwalt und von einem Dritten z. B. bei Bigamie oder dann erhoben 
werden, wenn fiir ihn von der Nichtigkeit der Ehe ein Recht oder 
von der Giiltigkeit der Ehe eine Verpflichtung abhangt. 

Kindschaftssachen. Kindschaftssachen sind Klage;;achen, die 
die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Eltern
und Kindesverhaltnisses zwischen den Parteien oder die Feststel
lung des Bestehens oder Nichtbestehens der elterlichen Gewalt 
der einen Partei iiber die andere zum Gegenstand haben; ferner 
Klagen, du·rch welche die Ehelichkeit eines Kindes oder die Aner
kennung der Ehelichkeit von dem Ehemanne der Mutter ange
fochten werden. 
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Entmiindigungssachen. En t m ii n dig t weI' den k ann nach 
§ 6 BGB.: 
1. WeI' infolge von Geisteskrankheit odeI' von Geistesschwiiche seine 

Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag, 
2. weI' durch Verschwendung sich und seine Familie del' Gefahr des 

N otstandes aussetzt, 
3. weI' infolge Trunksucht seine Angelegenheiten nicht zu besorgen 

vermag odeI' sich und seine Familie del' Gefahr des N otstandes 
aussetzt odeI' die Sicherheit anderer gefiihrdet. 

Die Entmiindigung erfolgt durch BeschluB des Amtsgerichts, 
del' nul' auf Antrag erlassen wird. Antragsberechtigt sind: Del' 
Ehegatte, ein Verwandter odeI' derjenige gesetzliche Vertreter des 
zu Entmiindigenden, dem die Sorge fiir die Person zusteht, und del' 
Staat san walt des vorgesetzten Landgerichts. 

Die Entmiindigung wird wirksam mit del' Zustellung des Be
schlusses an den gesetzlichen Vertreter oderVormund bei Geistes
krankheit, und mit Zustellung des Beschlusses an den Entmiindigten 
bei Geistesschwiiche. Del' die Entmiindigung aussprechende Be
schluB kann bei dem vorgesetzten Landgericht im Wege der Klage 
durch den Entmiindigten und siimtliche antragsberechtigte Personen 
binnen eines Monats angefochten werden. Die Wiederaufhebung 
del' Entmiindigung kann auf Antrag durch BeschluB desjenigen 
Amtsgerichts erfolgen, bei dem del' Entmiindigte seinen allgemeinen 
Gerichtsstand hat. 

Die Entmiindigung wegen Verschwendung odeI' Trunksucht 
erfolgt auf Antrag durch BeschluB des Amtsgerichts, jedoch ohne 
Mitwirkung del' Staatsanwaltschaft. Am']" hier kann del' BeschluB 
innerhalb eines Monats angefochten WeLUtm. Die Entmiindigung 
eil\er Person wegen Verschwendung odeI' Trunksucht, sowie die 
Wiederaufhebung einer solchen Entmiindigung sind von dem Amts
gericht offentlich bekanntzumachen. 

Mahnverlahren. 

Kommt del' Schuldner seiner Verpflichtung nur aus Mittel
losigkeit oder Nachliissigkeit nicht nach, so steht dem Gliiubiger 
das Mahnverfahren zu Gebote. Es ist zuliissig wegen eines An
spruches auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme odeI' del' 
Leistung einer bestimmten Menge anderer vertretbarer Sachen odeI' 
Wertpapiere. Auch del' Anspruch aus einer Hypothek einer Grund
odeI' einer Rentenschuld begriindet das Mahnverfahren. 

Das Mahnverfahren besteht in del' Erlassung eines bedingten 
Zahlungsbefehles an den Schuldner beim Amtsgericht. Del' Zah
lungsbefehl enthiilt den Befehl an den Schuldner, binnen einer yom 
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Tage der Zustellung laufenden Frist von einer Woche, bei Ver
meidung sofortiger Zwangsvollstreckung den Glaubiger wegen des 
Anspruchs nebst den Kosten und Zinsen zu befriedigen, oder wenn 
er Einwendungen wegen des Anspruches babe, bei dem Gerichte 
Widerspruch zu erheben. Die Zustellung des Zahlungsbefehls an 
den Schuldner erfolgt von Amts wegen. Mit der Zustellung treten 
die Wirkungt:ln der Rechtshangigkeit ein. Der Schuldner. kann 
gegen den Auspruch oder einen Teil desselben solange Widerspruch 
erheben, als der Vollstreckungsbefehl vom Gerichtsschreiber nicht 
verfiigt ist. Das Gericht hat den Glaubiger von dem rechtzeitig 
erhobenen Widerspruch in Kenntnis zu setzen. Durch die recht
zeitige Erhebung des Widerspruchs verliert der Zahlungsbefehl seine 
Kraft. Wird rechtzeitig Widerspruch erhoben, so ist die Klage als 
mit der Zustellung des Zahlungsbefehls bei dem Amtsgericht er
hoben anzusehen. In diesem FaIle ist Termin zur miindlichen Ver
handlung nur auf Antrag einer Partei zu bestimmen. Die Ladungsfrist 
betragt mindestens 3 Tage. Der Zahlungsbefehl ist nach Ablauf 
der in ihm bestimmten einwochigen Frist auf Gesuch des Glaubigers 
fiir vorlaufig vollstreckbar zu erklaren, sofern nicht der Schuldner 
vorher Widerspruch erhebt. 

Die Zwangsvollstreckung. 
Zur Zwangsvollstreckung muB ein vollstreckbarer Titel mit 

einer Vollstreckungsklausel vorhanden sein, und ferner muB der 
Titel zugestellt werden. 

Vollstreckbare T itel sind Urkunden, die den Gegenstand 
der Zwangsvollstxeckung und den Glaubiger und Schuldner be
zeichnet. Solche sind nach der ZPO.: 
1. Die vollstreckbaren Urtt:lile; 
2. Prozt:lBvergleiche zwischen dt:ln Parteien oder einer von ihnen 

mit einem Dritten; 
3. amtsgerichtliche Siihnevergleiche; 
4. mit der Beschwerde anfechtbare Entscheidungen und Kosten

festsetzungsbeschliisse des Gerichtsschreibers; 
5. Vollstreckungsbefehle; 
6. sog. guarantigiierte Urkunden, d. s. gerichtliche oder notarielle 

Urkunden, welche die Verpflichtung zur Leistung von Geld oder 
anderen vertretbaren Sachen oder Wertpapieren aussprechen und 
die ErkIarung des Schuldners enthalten, er unterwerfe sich der 
sofortigen Zwangsvollstreckung. Anspriiche aus einer Hypothek, 
Grund- oder Rentenschuld sollen ebenfalls als Geldanspriiche 
gelten; 

7. Arreste und einstweiIige Verfiigungen; 
B 1 u m, Rechtskunda. 15 
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8. vollstreckbare Titel sind aber auch durch andere Reichsgesetze 
gegeben, z. B.: 

8. die Feststellung einer Forderung im Konkurse dumh Eintragung 
in die Konkurstabelle. Ferner der Zwangsvergleich; 

9. der Zuschlag bei der Zwangsversteigerung. 
Schon vor dem Eintritt der Rechtskraft eines Urteils kann 

dasselbe flir vorlaufig vollstreckbar erklart werden. Auf Grund eines 
solchen Urteils kann sich der Glaubiger einstweilen befriedigen; er 
muB aber bei Aufhebung oder Abanderung des Urteils alles Er
langte herausgeben und noch dazu allen Schaden ersetzen. Die 
vorlaufige Vollstreckbarkeit tritt erst mit einer sie abandern
den Entscheidung auBer Kraft. 

Wird auf Raumung einer Wohnung geklagt, so kann das Ge
richt auf Antrag, den der Schuldner vor dem S3hlusse der miind
lichen Verhandlungen zu stellen hat, eine den Umstanden nach 
angemessene Frist zur Raumung gewahren, und zwar sowohl bei 
rechtskraftigen wie bei vorlaufig vollstreckbaren Urteilen. Die Voll
streckungsklausellautet: "Vorstehende Ausfertigung wird dem Klager 
(oder dem Beklagten) zum Zwecke der Zwangsvollstreckung erteilt". 
Sie ist der Ausfertigung des Urteils am Schlusse beizufiigen, von 
dem Gerichtsschreiber zu unterschreiben und mit dem Gerichtssiegel 
zu versehen. In Ausnahmefallen wird die vollstreckbare Ausfertigung 
nur auf Anordnung des Gerichtsvorsitzenden erteilt, z. B. bei Ur
teilen auf eine bedingte Leistung oder bei einer weiteren vollstreck
baren Ausfertigung fiir dieselbe Partei. 

Zur Zwangsvollstreckung in das Vermogen einer Ge
sellschaft im Sinne des BGB. ist ein gegen alle Gesellschafter 
ergangenes Urteil erforderlich und geniigend. Bei der offenen 
Handelsgesellschaft dagegen ist ein Schuldtitel gegen die Gesellschaft 
selbst notig. 

Die Zwangsvollstreckung darf nur beginnen, wenn die betref
fenden Personen namentlich bezeichnet sind und das Urteil zuge
stellt ist. 

Organe der Zwangsvollstreckung sind der Gerichtsvollzieher 
und das Vollstreckungsgericht. Dem Glaubiger gegeniiber hat 
der Gerichtsvollzieher die Stellung eines aus einem Dienstvertrag 
Beauftragten (§ 675 BGB.). Er haftet ihm daher nach den Grund
satzen des Auftrags. Dem Schuldner und Dritten gegeniiber wird 
der Gerichtsvollzieher zur Vornahme der Vollstreckungshandlungen 
durch den Besitz der vollstreckbaren Ausfertigung ermachtigt. Er 
hat nach Empfang der Leistung dem Schuldner die vollstreckbare 
Ausfertigung nebst einer Quittung auszuliefern, bei teilweiser Lei
stung diese auf der vollstreckbaren Ausfertigung zu vermerken und 
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dem Schuldner Quittung zu erteilen. Der GerichtsvoJlzieher hat 
dem Schuldner und Dritten gegeniiber die offentlich rechtliche Stel
lung eines Beamten. Daher ist jeder ihm geleistete Widerstand, 
sobald die Vollstreckung in den gesetzlichen Schranken erfolgt, 
strafbar als Widerstand gegen die Staatsgewalt (§ 113 StGB.). Er 
ist berechtigt, die Wohnung und die Beh1iltnisse des Schuldners zu 
durchsuchen, soweit der Zweck der Vollstreckung dies erfordert. Er 
darf die verschlossenen Haustiiren, Zimmertiiren und Behaltn,isse 
offnen lassen. Er ist, wenn er Widerstand findet, zur Anwendung 
von Gewalt befugt und kann zu diesem Zwecke die Unterstiitzung 
der polizeilichen Vollzugsorgane nachsuchen. 

Die Anordnung und Ausfiihrung von Vollstreckungshandlungen 
ist. dem Gericht iibertragen: 
a) Bei Zwangsvollstreckungen in Forderungen nnd andere Ver-

mogensrechte; 
b) bei Zwangsvollstreckung in Immobilien; 
c) bei Erwirkung von Handlungen und Unterlassungen; 
d) bei der Leistung des Offenbarungseides. 

Bei Vollstreckung gegen Militiirpersonen oder Person en im 
Auslande ersucht das Gericht die betreffende Militiir- oder ausliin
dische BehOrde. 

Vollstreckungsgericht ist gewohnlich das Amtsgericht. 
Der Schuldner kann zuniichst Einwendungen gegen die Er

teilung der Vollstreckungsklausel beim ProzeBgericht 1. Instanz er
heben; er kann ferner Klage gegen jede Erteilnng bei demselben 
Gericht an streng en ; des ferneren hat er die Erinnerung gegen die Art 
und Weise der Zwangsvollstreckung beim Vollstreckungsgericht; 
RChlieBlich kann er zur Vollstreckungs-Gegenklage (Erfiillungsklage 
gemiiB § 767 ZPO.) greifen. Auch der Gliiubiger kann sieh iiber 
die Art nnd Weise der Zwangsvollstreckung beim Vollstreekungs
gerieht besehweren. Dritte Personen haben gleiehfalls die Erinnerung 
aus § 766, z. B. wenn der Geriehtsvollzieher in der Wohnung eines 
Dritten -,,-ider dessen Willen pfiindet, obwohl der Titel gar nicht 
gegen den Dritten lautet. 

Hat der Gliiubiger fiir seine Forderung an einer beweglichen 
Bache des Sehuldnenl ein Faustpfandrecht oder ein Zuriickbehal
tungsreeht, so kann der Sehuldner der Zwangsvollstreckung in sein 
iibriges Vermogen insoweit widerspreehen, als die Fordernng dureh 
den Wert der Saehe gedeekt ist. 

Die Kosten der Zwangsvollstreekung fallE'n, so weit sie 
notwendig waren, dem Schuldner zur Last. 

Auf Wunsch des Gliiubigers hat die Einstellung der Zwangs
vollstreckung stets zu erfolgen, auf Verlangen des Schuldners nur 

J.'i* 



228 Allgemeine Rechtskunde. 

dann, wenn die Ausfertigung einer vollstreckbaren Entscheidung 
die Aufhebung derselben ergibt oder die Zwangsvollstreckung filr 
unzulassig erklart wird oder deren Einstellung angeordnet iet; oder 
wenn die einetweilige Einstellung gemaB gerichtlichtlicher Ent
scheidung angeordnet iet, oder wenn er nachweist, daB zur Ab
wendung der Vollstreckung Sicherheiteleistung erfolgt ist. Die Ein
stellung hat auch dann zu erfolgen, wenn der Schuldner nachweist, 
daB der Glaubiger nachtraglich befriedigt ist oder Stundung be
wmigt hat, oder wenn er mittels Postscheines die Zahlung der 
Summe an den Glaubiger nachweist. 

Besondere Vorschriften sind in den §§ 778 ff. tiber die Zwangs
vollstreckung in das Vermogen eines verstorbenen Schuldners ge
geben. 

Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermogen. Diese erfolgt 
durch Pfandung. Durch die Pfandung erwirkt der Glaubiger ein 
Pfandrecht an dem gepfandeten Gegenstand. Hat die Pfandung 
nicht zu einer vollstandigen Befriedigung des Glaubigers gefiihrt, 
oder macht dieser die Aussichtslosigkeit einer Pfandung glaubhaft, 
so ist der Schuldner verpfiichtet, ein Verzeichnis seines Vermogens 
vorzunehmen, sowie einen Offenbarungseid dahin zu leisten: 
"daB er nach besten Wissen sein Vermogen so vollstandig ange
geben habe, als er dazu imstande sei". 

Zwangsvollstreckung in korperliche Sachen. Sie zerfii.llt in die 
PUndung und die Versteigerung. 

Die Pflindung. Sie ist nur moglich an Sachen des Schuldners, 
-die sich in Gewahrsam des Schuldners, des Glaubigers oder eines 
zur Herausgabe bereiten Dritten befinden. Widerspricht der Dritte, 
.ao hat die Pfandung zu unterbleiben. Dem Glaubiger bleibt dann 
nichts iibrig, als sich den Anspruch des Schuldners gegen den 
Dritten auf Herausgabe zur Einziehung iiberweisen zu lassen. Gibt 
der Dritte die Sachen nicht freiwillig heraus, so kann der Gla.u
biger ihn auf Herausgabe verklagen und sich auf diese Weise einen 
unmittelbar gegen den Dritten wirksamen Titel verschaffen. 

Die Pfandung erfolgt dadurch, daB die Sachen yom Gerichts
vollzieher in Besitz genommen werden. Andere Sachen als Geld. 
Wertpapiere und Kostbarkeiten sind in Gewahrsam des Schuldners 
zu belassen, Bofern nicht hierdurch die Befriedigung des Glaubigers 
gefahrdet wird. Verbleiben die Sachen im Gewahrsam des Schuld
ners, so ist die Wirksamkeit der Pfandung dadurch bedingt, da.l.~ 

durch Anlegung von Siegeln oder auf sonstige Weise die Pfandung 
ersichtlich gemacht wird. Die Beiseiteschaffung gepfandeter 
Gegenstande ist als Arrestbruch unter Strafe gestelll 
(§ 1:17 StGB.). 
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Der Gerichtsvollzieher hat den Schuldner von del' geschehenen 
Pfandung in Kenntnis zu setzen. 

Friichte auf dem Halme, die vom Boden noch nicht getrennt 
sind, konnen gepfandet werden, solange nicht ihre Beschlagnahme 
im Wege der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermogen 
erfolgt ist. Die Pfandung darf friihestens einen Monat VOl' der 
Reife erfolgen. Unpfandbar sind die im § 811 der ZPO. verzeich
neten Sachen, von denen die wichtigsten nachstehend erwahnt sind: 

a,) Unentbehrliche Kleidungsstiicke, Betten, Wasche, Haus- und 
Kiichengerat; 

b) Nahrungs-, Feuerungs- und Beleuchtungsmittel auf vier Wocnen 
oder del' zur Beschaffung notige Geldbetrag, falls diese Gegen
stan de auf 2 W ochen nicht vorhanden sind; 

c) eine Milchkuh oder :2 Ziegen odeI' 2 Schafe nebst Futter; 
d) bei Landwirten das erforderliche Gerat, Vieh, Dungmaterial und 

Friichte, die bis zur nachsten Ernte ausreichen; 
e) bei Kiinstlern, Handwerkern und dergl. ihr unentbehrliches Hand

werkszeug; 
f) bei deren Witwen und minderjahrigen Erben die zur Fortfiih

rung des ererbten Erwerbsgeschaftes unentbehrlichen Gegenstande; 
g) hei Offizieren, Beamten usw. die zur Ausiibung des Berufs er

forderlichen Gegenstande sowie anstandige Kleidung; 
h) bei Offizieren und Beamten ein Geldbetrag, del' dem unpfand-

baren Diensteinkommen entspricht; 
i) bei Apothekern die unentbehrlichen Apothekenutensilien; 
k) Kirchen-, Schul- und Andachtsbiicher; 
1) Haushaltungs- und Geschaft,sbiicher, die Familienpapiere, sowie 

die Trauringe, Orden und Ehrenzeichen; 
m)'im Gebrauch befindliche medizinische Mittel, \vie Brillen. kiinst

liche GliedmaBen und dergl.; 
n) die zur unmittelbaren Bestattung bestimmten Gt'genstande. 

Gew6hnliche Hausratsgegenstande sollen nicht gepfandet wer
den, wenn ersichtlich ist, daB sie nur einen unverhaltnismaBig ge
ringen Erl6s bringen wiirden. 

Gepfandetes Geld ist dem GIaubiger abzuliefern. Del' Gerichts
vollzieher hat jedoch das Geld zu hinterlegen, wenn es dem Schuldner 
gestattet ist, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung abzuwenden, 
und falls dem Gerichtsvollzieher glaubhaft gemacht wird, daB an 
dem gepfiindeten Gelde ein die VerauBerung hinderndes Recht 
eines Dritten besteht. 

Die Vel'steigerung. AIle gepfandeten Sachen sind zu versteigern, 
jedoch im Zweifel nicht VOl' Ablauf einer Woche seit der Pfan-
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dung. Der Zuschlag ist dem Meistbietenden zu erteilen. Zeit und 
Ort der Versteigerung sind unter allgemeiner Bezeichnung der zu 
versteigernden Sachen ofientlich bekannt zu machen. Die Ver
steigerung wird eingestellt, sobald der Erlos zur Befriedigung des 
Gliiubigers und zur Deckung der Kosten der Zwangsvollstreckung 
hinreicht. Die Empfangnahme des Erloses durch den Gerichts
vollzieher gilt als Zahlung des Schuldners. 

Gold und Silbersachen diirfen nicht unter ihrem Metallwert 
zugeschlagen werden. Friichte auf dem Halm diirfen erst nach der 
Raife versteigert werden. 

Eine bereits gepfiindete Sache kann nochmals gepfii.ndet wer
den, sogenannte AnschluBpfiindung. 

Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermijgens
rechte. Sie erfolgen durch das Vollstreckungsgericht d. i. das Amts
gericht des allgemeinen Gerichtsstandes des Schuldners. 

1. Die Zwangsvollstreckung in Geldforderungen. 

a) Die Pfiindung. SolI eine Geldforderung gepfiindet wer
den, so hat das Gericht 2 Anordnungen vorzunehmen: erstens dem 
Drittsohuldner zu verbieten, an den Schuldner zu leisten, und 
zweitens dem Schuldner zu gebieten, sich jeder Verfiigung iiber 
die Forderung zu enthalten. 

Der Glii.ubiger hat den BeschluB mit obigem Inhalt an den 
Schuldner und den Drittschuldner zustelIen zu lassen. Mit der Zu
stellung dieses Pfiindungsbeschlusses an den Drittschuldner ist die 
Pfiindung als bewirkt anzusehen. 

b) Die tJberweisung. Die Pfiindung sichert den Gliiubiger 
nur; die Befriedigung wird aber erst mit Hilfe der tJberweisung 
erreicht. Diese erfolgt durch einen weiteren BeschluB des Voll
streckungsgerichts. Pfiindungs- und tJberweisungsbeschluB werden 
in der Praxis regelmiiBig in einer Urkunde verbunden. Man unter
scheidet die tJberweisung zur Einziehung und die tJberweisung an 
Zahlungsstatt (wenig gebrauchlich). Mit der Zustellung an den 
Drittschuldner wird die tJberweisung wirksam. 

2. Die Vorpfandung. Bis der Gliiubiger die Ausfertigung des 
vollstreckbaren Titels yom Gericht ausgehii.ndigt erhiilt, kann ge
raume Zeit vergehen. Falls ein solcher vollstreckbarer Titel iiber
haupt erlassen ist, kann er eine Vorpfiindung vornehmen. Diese 
besteht in der Zustellung eines Schriftsatzes an Schuldner und 
Mitschuldner, mit der Mitteilung, daB die eigentliche Pfiindung 
bevorsteht. Erfolgt diese dann binnen 3 Woohen nach der Be
nachrichtigung des Drittschuldners, so hat diese Benachriohtiguni 
die Wirkung eines Arrestes. 
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3. Die Zwangsvollstreckung in Anspriiche auf Herausgabe oder 
Leistung von Sachen. Rier gilt das gleiche wie bei der Zwangs
vollstreckung in Geldforderungen, nur ist aHein die tJberweisung 
zur Einziehung zulassig. Ferner ist bei der Piandung eines An
Anspruchs, der eine Mobilie betrifft, anzuordnen, daB die Sache an 
einem yom Glaubiger zu beauftragenden Gerichtsvollzieher heraus
zugeben sei. Betrifft der Anspruch eine Immobilie, so ist anzu
ordnen, daB sie an einen auf Antrag des Glaubigers zu benennen
den Sequester (Verwalter) herauszugeben illt. 1st der Anspruch 
auf tJbertragung des Eigentums gerichtet, so hat die Auflassung 
an den Sequester als Vertreter des Schuldners zu erfolgen. Mit 
dem tJbergange des Eigentums auf den Schuldner erlangt der Glau
biger eine Sicherungshypothek flir seine Forderung. 

4. Unpfiindbare Ansprtiche. Nicht unterworfen sind der Pfan
dung: 

a) der noch nicht verdiente und nicht fiillige Dienstlohn (nach dem 
Lohnarrest Gesetz 21. Juni 1869), sofern er 1500 Mark jahrlirh 
nicht libersteigt; 

b) gesetzliche Alimentationsanspriiche; 
c) fortlaufende Unterstiitzungsgelder; 
d) Krankenkassengelder und dergl.; 
e) Sold und Invalidenpension der Unteroffiziere und Gemeinen; 
f) Diensteinkommen der Militarpersonen nach erfolgter Mobil

machung. Ein Drittel des Betrages liber 1500 Mark ist pfandbar; 
g) Witwen- und Waisenpensionen; 
h) Diensteinkommen der Offiziere, Beamten und dergl. 

Unbeschrankt ist jedoch auch hier die PIandung zulassig, wenn 
es sich urn laufende gesetzliche Alimentationsansprliche handelt. 
Diese Vorschrift gilt auch zugunsten eines unehelichen Kindes. 
Jedoch kann der Schuldner diesem gegeniiber diejenigen Beziige 
zuriickhalten, die er zu seinem eigenen notdiirftigen Unterhalte und 
zur Erfiillung seiner sonstigen gesetzlichen Alimentationsverbind
lichkeiten bedarf. 

Zwangsvollstre<'kung in das unbewegliche VeJ'IDogen. Dieser 
unterliegen: 
a) Grundstiicke; 
b) die Berechtigungen, fUr die die sich auf Grundstiicke beziehenden 

Vorschriften gelten, z. B. das Erbbaurecht; 
c) die im Schiffsregister eingetragenen Schiffe; hingegen unterliegt 

der Anteil an einem solchen Schiffe der Zwangsvollstreckung in 
das bewegliche Vermogen. 
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Die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermogen um
faBt auch die Gegenstande, auf die sich bei Grundstiicken die 
Hypothek, bei Schiffen das eingetragene Pfandrecht ·erstreckt. 
Jedoch konnen diese Gegenstande nicht gepfandet werden, soweit 
aie ZubehOr sind. 

Die Zwangsvollstreckung m ein Grundstiick erfolgt gemaB 
Gesetz iiber die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung yom 
24. Marz 1897: 

a) Durch Zwangsversteigerung (Subhastation), 
b) durch Zwangsverwaltung. 

Ferner kann sie durch eine Sicherungshypothek erfolgen, 
die zwangsweise fiir die Forderung eingetragen wird. In eine 
Berechtigung, fiir die die sich auf die Grundstiicke beziehenden 
Vorschriften gelten, erfolgt die Zwangsvollstreckung entsprechend 
den Vorschriften iiber die Zwangsvollstreckung in Grundstiicke. In 
em eingetragenes Schiff erfolgt die Zwangsvollstreckung nur durch 
Zwangsversteigerung. 

Vertellungsverfahren. Reicht ein bei der Zwangsvollstreckung 
in das bewegliche Vermogen hmterlegter Betrag zur Befriedigung 
der Glaubiger nicht aus, so fertigt das Gericht nach Ablauf von 
2 Wochen nach Eingang der Anzeige des Gerichtsvollziehers einen 
Teilungsplan an. Dieser wird ausgefiihrt, wenn kein Widerspruch 
erfolgt, andernfalls hat der widersprechende Glaubiger binnen einer 
Frist von einem Monat dem Gerichte nachzuweisen, daB er gegen 
die beteiligten Glaubiger Klage erhoben hat. 

Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von 
Sachen oder zur Erwirkung von Handlungen oder Unter

lassungen. 
Erwirkung der Herausgabe oder Leistung von Sachen. 1st eine 

bewegliche Sache oder eine Menge beweglicher Sachen vom Schuldner 
herauszugeben, so sind ihm diese vom Gerichtsvollzieher fort-. 
zunehmen und dem Glaubiger zu iibergeben. Wird die heraus
zugebende Sache nicht vorgefwiden, so ist. der Schuldner verpflich
tet, auf Antrag des Glaubigers den Offenbarungseid dahin zu 
leisten: "DaB er die Sachen nicht besitze, auch nicht wisse, wo 
sie sich befinden". Hat er eine unbewegliche Sache oder ein be
wohntes Schiff herauszugeben, zu iiberlassen oder zu raumen', so 
hat der Gerichtsvollzieher den Schuldner aus dem Besitze zu setzen 
und den Glaubiger in den Besitz emzuweisen. Hat ein Dritter 
die herauszugebende Sache in Gewahrsam, so ist dem Glaubiger, 
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falls der Dritte sich zur Herausgabe weigert, auf seinen Antrag 
der Anspruch des Schuldners gegen den Dritten zu iiberweisen. 

Erwirkung von Handlungen. Man unterscheidet vertretbare 
und nichtvertretbare Handlungen. 

Vertretbare Handlungen sind solche, deren Vornahme durch 
einen Dritten erfolgen kann. Nimmt der Schuldner solche· Hand
lungen nicht vor, so ist der GHiubiger vom ProzeBgericht erster 
Instanz auf Antrag zu ermachtigen, die Handlungen auf Kosten 
des Schuldners vornehmen zu lassen. Der GUiubiger kann zugleich 
beantragen, den Schuldner zur Vorauszahlung der zu erwartenden 
Kosten zu verurteilen. 

Nichtvertretbare Handlungen sind solche, die von einem Dritten 
nicht vorgenommen werden konnen. Hierbei ist zu unterscheiden, 
ob sie nicht ausschlieBlich vom Willen des Schuldners abhangen, 
oder ob sie seinem Willen aHein iiberlassen ·sind. 1m letzteren 
Falle kann er Auf trag von dem ProzeBgericht 1. Instanz zur Vor
nahme der Handlungen durch sogenannte "fiskalische" Geldstrafe bis 
zum Gesamtbetrage von 1500 Mark oder durch Haft angehalten 
werden. 

Die Abgabe einer Willenserklarung. 1st der Schuldner zur 
Abgabe einer Willenserklarung verurteilt, so gilt die Erklarung ale 
abgegeben, sob aId das Urteil Rechtskraft erlangt hat. 

Handelt der Schuldner gegen die Verpfiichtung, eine Handlung 
zu unterlassen, oder die Vornahme einer Handlung zu dulden, so 
ist er wegen einer jeden Zuwiderhandlung auf Antrag des Glaubigere 
yom ProzeBgericht 1. Instanz zu einer fiskalischen Geldstrafe 
bis zu 1500 Mark oder zu einer Haftstrafe bis zu 6 Monaten zu 
verurteilen. Der Verurteilung muB eine Strafandrohung voraua
gehen. Der Schuldner kann auch zur Sicherheitsleistung fur den 
durch fernere Zuwiderhandlung entstehenden Schad en verurteilt 
werden. 

Offenbarungseid und Haft. 

AuBer dem erwahnten Offenbarungseid spielt die Hauptrolle 
der . Offenbarungseid, der vorkommt: 

a) Zur Klarstellung des gesamten Vermogens des Schuldners, falls 
eine Zwangsvollstreckung gegen ihn aussichtslos erscheint; 

b) zur Feststellung, ob der Schuldner eine bestimmte, von ihm 
herauszugebende Sache hinter sich habe. 

Das Verfahren beginnt mit dem Antrage des Glaubigers auf 
Bestimmung eines Termine zur Leistung des Offenbarungseides. Dem 
Antrage sind die Vollstreckungstitel und die sonstigen Urkunden 
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beizufiigen. Bestreitet del' Schuldner die Ptlieht zur Leistung des 
Eides, so ist von dem Gericht durch BesehluB iiber den Wider
spruch zu entscheiden. Verweigert er den Eid ohne Grund odeI' 
versaumt er den Termin zur Eidesleistung, so hat das Gericht zur 
Erzwingung del' Eidesleistung auf Antrag die Haft bis hoehstens 
6 Monate anzuordnen, wenn del' Glaubiger die gesamten dureh die 
Haft entstehenden Kosten von Monat zu Monat vorausbezahlt. 

Das Vollstreckungsgericht hat ein Verzeichnis derjenigen 
Personen zu fiihren, die VOl' ihm den Offenbarungseid zur Klar
legung ihres gesamten Vermogens geleistet haben odeI' gegen welche 
wegen Verweigerung des Eides die Haft angeordnet worden ist. 
Fiinf Jahre nach Eintragung in das Verzeichnis ist die Eintragung 
durch Unkenntlichrnaehung des Narnens oderVernichtung des Ver
zeiehnisses zu loschen. Die Einsieht des Verzeiehnisses ist jedem 
gestattet; aueh hat del' Geriehtsschreiber auf Antrag iiber das Be
stehen odeI' Niehtbestehen einer Eintragung Auskunft zu erteilen. 

Arrest und einstweilige Verfiigung. 

Urn eine kiinftige Zwangsvollstreekung zu siehern, gibt es 
2 Rechtsbehelfe: Den Arrest und die einstweiIige Verfiigung. 

Der Arrest. Del' Arrest dient zur Sicherung von Geldforde
rungen odeI' eines Anspruches. Man unterscheidet den dinglichen 
Arrest, del' sich gegen das Verrnogen des Schuldners und den 
perEonlichen Arrest, del' sich gegen seine Person wendet. 

Voraussetzung des dingliehen Arrestes ist die Besorgnis, daB 
ohne den Arrest die Vollstreekung des spateren Urteils vOO'eitelt 
odeI' wesentlieh erschwert wird. Zustandig ist fiir die Anordnung 
des Arrestes das Gerieht del' Hauptsaehe wie das Amtsgericht. Die 
Vollziehung des Arrestbefehls muB innerhalb eines Monats seit 
Verkiindigung und Zustellung geschehen. 

Der personliche Arrest. Zulassig ist del' personliche Arrest 
nul', um die gefahrdete Zwangsvollstreckung in das Vermogen des 
Sehuldners zu siehern. Die Vollziehung des personlichen Arrestes 
erfolgt dureh Beschrankung del' personliehen Freiheit, insbesondere 
durch Haft. 

Die einstweilige Verfiigung. 

Sie siehert eine Leistung ganz bestimmter Art odeI' regelt einen 
einstweiligen Zustand, falls eine Regelung zur Verhinderung dro
hender Gefahr notig erscheint. (Vergl. Abschnitt: Die einstweilige 
Verfiigung, Seite 765.) 
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Das Aufgebotsverfahren. 

Das Wesen des Aufgebotsverfahrens besteht in einer oflent
lichen gerichtlichen Aufforderung an unbekannte oder unbestimmte 
Gegner zur Anmeldung von Anspriiehen oder Reehten bei Ver
meidung ihres AussehIusses. Zustandig fiir das Aufgebotsverfahren 
ist das Amtsgericht. In dem Aufgebot sind diejenigen Reehts
naehteile zu bezeiehnen, die eintreten, wenn die Anmeldung bis 
zu dem zu bestimmenden Aufgebotstermine unterbIeibt. Die oflent
Hehe Bekanntmaehung des Aufgebots erfolgt dureh Anheftung an 
die Geriehtstafel oder dureh Einriickung in den Deutsehen Reichs
anzeiger, auBerdem aber auch nach den fiir offentHche gemaB 
§ 204 ZPO. gegebenen Vorschriften. Eine Aufgebotsfrist von min
destens 6 Wochen muB vorhanden sein. Das AussehIuBurteiI ergeht, 
sob aId die Aufgebotsvorschriften erfiillt sind. Das AussehIuBurteil 
kann mittels Klage angefoehten werden, wenn die im § 957 an
gegebenen Anfechtungsgriinde vorliegen. 

Aufgebotsfalle des Reichsrechts. Die wiehtigsten hiervon sind: 
Aufgebote zum Zweeke der TodeserkHirung, zum Zwecke der 
AusschlieBung von NaehIaBgHiubigern und zum Zweeke der Kraft
Ioserklarung von Urkunden. Zustandig ist bei der Todeserklarung 
das Gerieht, in dessen Bezirk der Verschollene den Ietzten Wohn
sitz hatte, antragsberechtigt ist der gesetzliche Vertreter des Ver
schollenen sowie jeder, der an der Todeserklarung ein rechtliehes 
Interesse hat. Der gesetzIiche Vertreter bedarf zu dem Antrage 
der Genehmigung des Vormundsehaftsgeriehts. Die Aufgebotsfrist 
muE mindestens 6 Monate betragen. 

Beim Aufgebot zur AusschIieBung von NachIaBglau
big ern ist jeder Erbe antragsbereehtigt, sofern er nicht fiir die 
NachlaBverbindlichkeiten unbeschrankt haftet, femer der NachlaB
klager und der Testamentsvollstrecker, wenn ihm die Verwaltung 
des Nachlasses zusteht. Auch hier ist die Aufgebotsfrist h6chstens 
6 Monate. 

Beim Aufgebot zur Kraftloserklarung von Urkunden ist in 
dem AusschIuBurteil die Urkunde fiir kraftlos zu erklaren; die 
Aufgebotsfrist mull mindestens 6 Monate betragen. 

Schiedsrichterliches Verfahren. 
Rechtsstreitigkeiten konnen nicht nur von den staatlichen Be

horden kraft Anordnung der Gesetze, sondem auch von Privat
personen kraft reehtsgesehiiftlieher Bestimmung geschIiehtet werden. 
Diese Privatpersonen heiBen Sehiedsrichter, das Verfahren heiBt 
schiedsrichterliches Verfahren. Dieses endet mit einem Schieds
vertrag. (Vergl. Abschnitt Schiedsgerichte Seite 777.) 
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Das Konkursrecht. 

Konkurs ist ein Verfahren, das zur gemeinschaftlichen Be
friedigung aller personlichen Glii.ubiger des Gemeinschuldners dient, 
welche einen zur Zeit del' Eroffnung des Konkursverfahrens begriin
deten Vermogensanspruch gegen ihn haben. Alle Glii.ubiger strom en 
hier zum Konkurse zusammen (concurrere = zusammenlaufen), alIa 
Glii.ubiger werd~n befriedigt, aber nicht mit ihrer ganzen Forderung, 
sondern nur zu einem Bruchteil, nii.mlich in Hahe der sich nach 
dem Umfange der vorhandenen Aktivmasse ergebenden Konkurs
dividende. Ein vollstreckbarer Titel und eine PIandung sind iiber~ 
flussig. Die Glaubiger erhalten ihren Anteil durch bloBe Anmeldung 
der Anspruche. Sie mussen einen ProzeB nur dann anstrengen, 
falls ihre angemeldeten Forderungen bestritten werden. 

Die Glaubiger zur Zeit de'l' Konkurseroffnung sind aHein die Kon
kursglaubiger. Diejenigen, die erst im Konkurse Glii.ubiger werden, 
nennt man Masseglaubiger. Man spricht hier von Massekosten 
und Masseschulden. Diese sind vor den Anspruchen der Konkurs
glaubiger zu berichtigen. 

Man unterscheidet im Konkursverfahren: 
1. Den Gemeinschuldner, auch Kridar genannt. Ihm wird das 

Vermogen behufs Befriedigung der Glaubiger fortgenommen. 
2. Der Konkursverwalter. Er bekommt das Vermogen des Ge

meinschuldners zur selbstandigen Verwaltung und Verwertung. 
3. Der GlaubigerausschuB. Er ist nur fakultativ und iiberwacht 

und unterstiitzt den Gemeinschuldner bei seiner Geschaftsfiihrung; 
er wird von der Glaubigerversammlung eingesetzt. 

4. Die Glii.ubigerversammlung unter Leitung des Gerichts. Sie 
wirkt bei gewissen besonders wichtigen Verwaltungsakten mit. 

5. Das Konkursgericht, d. i. das Amtsgericht. Es eroffnet und 
schlieBt den Konkurs und fiihrt die Oberaufsicht iiber die Ver
waltung des Konkursverwalters. 

Das Konkursrecht ist durch Gesetz vom 20. Mai 1898 geregelt 
und zerfii.llt in materielles Konkursrecht, Konkursverfahren und 
Strafbestimmungen. 

Zur Konkursmasse gehOrt das gesamte, einer Zwangsvoll
streckung unterliegende Vermogen, das dem Gemeinschuldner z. Z. 
der Eroffnung des Verfahrens gehort. Nur einer Zwangsvollstreckung 
unterliegendes Vermogen wird Konkursmasse. Gewohnliche Hans
haltungsgegenstande, die offenbar nur einen Erlos weit unter ihrem 
Wert ergeben wiirden, gehoren nicht dazu. Hingegen sind trotz 
ihrer Unpfii.ndbarkeit Teile der Konkursmasse u. a.: Notwendiges 
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landwirtschaftliches ZubehOr, die Geschaftsbiicher des Gemeinschuld
ners, da sie der Konkursverwalter zur Fortsetzung des Geschafts 
braucht. 

Alles von dem Gemeinschuldner nach Eroffnung des VerfahJlens 
Erworbene ist sein konkursfreies Vermogen. Auch die Nutz
nieBung am Vermogen der Frau beim gesetzlichen Giiterstande oder 
die elterliche Nu~znieBung am Vermogen des Kindes sind unpfand
bar und daher der Konkursmasse nicht zuzurechnen. Die Nutz
nieBung des Ehemannes und die Ve-rwaltung der Eltern endigen 
mit der Rechtskraft des Eroffnungsbeschlusses. 

KonkursgIaubiger sind diejenigen personlichen Glaubiger des 
Gemeinschuldners, die einen z. Z. der Eroffnung des Verfahrens 
begriindeten Vermogensanspruch an ihn haben. Der Anspruch des 
Konkursglaubigers heiBt Konkursforderung. 

Die seit der Eroffnung des Verfahrens laufenden Zinsen, Geld
strafen, FOi'derungen aus einer Freigebigkeit des Gemeinschuldners 
konnen im Konkurse nicht geltend gemacht werden. Die Konkurs
glaubiger konnen ihre Forderungen lediglich im Wege der Anmel
dung im Konkurse verfolgen. Eine besondere Klage gegen den 
Gemeinschuldner ist ausgeschlossen. Nach Beendigung des Kon
kurses konnen sie, falls sie nicht etwa durch einen Zwangsver
gleich gebunden sind, gegen das sonstige Vermogen des Gemein
schuldners in Rohe ihrer Restforderung ohne besondere Klage vor
gehen; hierbei gilt die Eintragung in die Tabelle als vollstreck
barer Titel. 

Die Konkursglaubiger erhalten ihre Forderungen gleichmaBig 
gezahlt; jedoch gibt es einige bevorrechtigte Konkursglau
biger oder Forderungen: 
a) Die fiir das letzte Jahr vor Konkurseroffnung riickstandigen 

Dienstbeziige, sog. Liedlohn; 
b) Reichs-, Staats- und Kommunalabgaben aus dem letzten Jahre; 
c) die Forderungen der Kirchen, Schulen, offentlichen Verbande 

wegen der Abgaben aus dem letzten Jahre; 
d) die taxmaBigen Kur- und PHegekosten der .A.rzte, Tierarzte, 

Apotheker, Hebammen aus dem letzten Jahre; 
e) die Forderungen der Kinder, der Miindel und der PHegebefoh

lenen des Gemeinschuldners in Ansehung ihres gesetzlich der 
Verwaltung desselben unterworfenen Vermogens. 

Die bevorrechtigten Forderungen ordnen sich nach obiger Reihen
folge, bei gleichem Rang nach dem Verhii.1tnis ihrer Betrage. 

Jeder Mensoh, des ferneren die juristischen Personen wie 
Aktiengesellschaften, Gesellschaften m. h. H. konnen in Konkurs ge-
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raten. Die Konkurseroffnung hat fiir den Gemeinschuldner 
schwerwiegende Folgen von privatrechtlicher und offentlich
rechtlicher Wirkung. 

Auf privatrechtlichem Gebiete verliert er kraft Gesetzes 
die Befugnis, sein zur Konkursmasse gehoriges Vermogen zu ver
walten und dariiber zu verfiigen. Das Verwaltungs- und Verfiigungs
recht wird durch den Konkursverwalter ausgeiibt. Rechtshandlungen 
des Gemeinschuldners nach Eroffnung des Verfahrens sind gegen
iiber den Konkursglaubigern unwirksam; hat er solche am Tage der 
Eroffnung des Verfahrens vorgenommen, so wird vermutet, daB sie 
nach der Eroffnung vorgenommen worden sind. Eine Leistung, 
die auf eine zur Konkursmasse erfiilIende Verbindlichkeit nach 
Eroffnung des Verfahrens an den Gemeinschuldner erfolgt ist, be
freit den Erfiillenden gegeniiber den Konkursglaubigern nur insoweit, 
ala das Geleistete in die Konkursmasse gekommen ist. War die 
Leistung vor der offentlichen Bekanntmachung erfolgt, soist der 
Erfiillende befreit, wenn ihm nicht bewiesen wird, daB ihm z. Z. 
der Leistung die Eroffnung des Verfahrens bekannt war. Geschah 
sie nachher, so liegt es dem Erfiillenden ob, zu beweisen, daB ihm 
z. Z. der Leistung die Eroffnung des Verfahrens nicht bekannt war. 

Durch den Konkurs hOrt der Kaufmann auf, Kaufmann zu 
sein, wenn er nicht fortfahrt; ein Handelsgeschaft zu betreiben; 
juriatische Personen verlieren durch ihn ihre Rechtsfahigkeit. 

Ais offentlichrechtliche Wirkung aind zu erwahnen: Der 
Gemeinschuldner hat iiber aIle, das Verfahren betreffende Verhii.ltniase 
Auakunft zu geben; er darf aich ohne Erlaubnia des Gerichta von 
seinem W ohnorte nicht entfernen. Seine Briefe werden auf An
ordnung des Konkursgerichtes beschlagnahmt und sind dem Ver
walter auszuhandigen. Der Gemeinschuldner kann nicht Handels
richter, Gewerberichter, Mitglied des Gewerbe- und Kaufmanns
gerichts, Schoffe, Geschworener, Rechtsanwalt, Wahler und Gewahlter 
zum Reichstage und Abgeordnetenbause sein. 

Der Konkursverwalter hat ein offentliches Amt inne. Er hat 
daaselbe unter Abwagung aller beteiligten Interessen zu verwalten. 
Seine Ernennung erfolgt durch das Konkursgericht. Sein Name ist 
offentlich bekanntzumachen, seine Ernennung ihm urkundlich zu 
bescheinigen. In der Glaubigerversammlung, die auf die Er
nennung des Verwalters folgt, konnell die Konkursglaubiger statt 
des Ernannten eine andere Person zum Verwalter wahlen. Der 
Konkursverwalter hat Anspruch auf Vergiitung seiner Geschafts
fiihrung und auf Erstattung seiner Auslagen. 

Die Konkursmasse besteht aus den z. Z. der Konkura
eroffnung vorhandenen Aktiven und Passiven. Die Aktiven werden 
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durch die Konkurseroffnung iiberhaupt nicht verandert. Die Pas
Biven der Masse, d. h. die Forderungen der Konkursglaubiger wer
den dahin verandert, daB sie nicht voll, sondern nur anteilmaBig 
mit der Konkursdividende befriedigt werden. 

Wenn ein gegenseitiger Vertrag z. Z. der Konkurseroffnung 
vom Gemeinschuldner und von dem andern Teile iiberhaupt nicht 
oder nicht vollstandig erfiillt ist, so braucht der andere Teil seine 
Leistung nicht mehr zur Masse zu geben. Der Verwalter hat das 
Wahlr~cht, ob er den Vertrag an Stelle des Gemeinschuldners 
voll als Masseschuld erfiillen will. Nur in dies em FaIle kann er 
die Erfiillung vom anderen Teile verlangen. Der Verwalter muB 
ohne Verzug erklaren, ob er die Erfiillung verlangen will oder nicht. 
Unterla13t er dies, so kann er a~f Erfiillung nicht bestehen. 

Wurde dem Gemeinschuldner ein Gegenstand vor der Konkurs
eroffnung zur Miete oder Pacht iiberlassen, so konnen Verwalter 
und Gegner mangels anderer Vereinbarung mit gesetzlicher Frist 
kiindigen. Kiindigt der Verwalter, so ist der Vermieter berechtigt, 
Ersatz des ihm durch die Aufhebung des Vertrages entstehenden 
Schadens zu verlangen. Kiindigt dagegen der Vermieter, so steht 
ihm solch ein Entschadigungsanspruch nicht zu. 1st der Gegen
stand zur Miete oder Pacht noch nicht iiberlassen, dann kann 
der andere Teil vom Vertrage zuriicktreten. Hat der Gemein
schuldner seinerseits dagegen einenGegenstand vermietet oder ver
pachtet und wurde ihm der Gegenstand vor der Konkurseroffnung 
iibergeben, dann ist der Miet- oder Pachtvertrag auch der Kon
kursmasse gegeniiber wirksam. VerauBert der Konkursverwalter ein 
vermietetes oder verpachtetes Grundstiick freiwillig, so kann der 
Ersteher das Miet- oder Pachtverhii.ltnis zum ersten Termin mit 
gesetzlicher Frist kiindigen. War der Gegenstand noch nicht iiber
lassen, dann kann der andere Teil vom Vertrage zuriicktreten. 

Hat der Gemeinschuldner einen Dienstpflichtigen in seinem 
Haushalt, Erwerbsgeschafte oder Wirtschaftsbetriebe angenommen, 
so kann der Dienstpflichtige vom Vertrage zuriicktreten, wenn der 
Dienst noch nicht angetreten war. War der Dienst schon an
getreten, so kann jeder Teil das Dienstverhaltnis mangels anderer 
Vereinbarungen mit gesetzlicher Frist kiindigen. Kiindigt der 
Verwalter, so hat der Gegner wegen des ihm durch die vorzeitige 
Aufhebung des Dienstverhaltnisses entstandenen Schadens eine Kon
kursforderung, aber ohne das Vorzugsrecht des Liedlohnes. 

Hat der Gemeinschuldner einen Auf trag erteilt oder jemand 
zu einer Geschaftsbesorgung bestellt, so erloschen diese Rechtsver
hii.ltnisse, wenn sie sich nicht auf das konkursfreie Vermogen be
ziehen. Wird versehentlich fremdes Eigentum zur Masse ge-
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zogen, so ist ein Anspruch auf Aussonderung gegeben. Dieser 
grundet sich darauf, daB der Gegenstand nicht dem Gemeinschuldner 
gebOrt. Er ist durch Klage gegen den Konkursverwalter geltend 
zu machen. Die Aussonderungsberechtigten gehen den Masse
glaubigern vor. Ihre auf dem Wege zum Gemeinschuldner befind
lichen Waren konnen diese zuruckfordern, wenn dieselben nicht 
schon der Eroffnung des Konkursverfahrens am AblOsungsorte an
gekommen und auBerdem in den Gewahrsam des Gemeinschuldners 
oder einer andern Person fiir ihn gelangt sind. Diese Bestimmung 
ist wichtig im Bezug auf Konnossemente, Ladescheine, Lageischeine, 
an Order usw. 

Gegenstande der Ehefrau kann diese nur dann in An~ 
spruch nehmen, wenn sie beweist, daB dieselben nicht mit Mitteln 
des Gemeinschuldners erworben sind. Es wird vermutet, daB die 
im Besitze eines oder beider Ehegatten befindlichen Mobilien dem 
Manne gebOren. Nur fur die ausschlieBlich zum personlichen Ge
brauche der Frau bestimmten Sachen, insbesondere fUr Kleider, 
Schmucksachen und Arbeitsgerate gilt die Vermutung, daB die 
Sachen der Frau gebOren. 

Die Absonderungsberechtigten gehoren nicht zu den Kon
kursglaubigern. 

Vber die Aufrechnung geben die §§ 53-56 der Konkurs
ordnung Aufklarung. Diese sind dazu erlassen, um zu vermeiden, 
daB beim Herannahen des Konkurses von denjenigen, die dem 
Gemeinschuldner etwas schulden, die Forderungen gegen ibn auf
gekauft werden. 

Massekosten sind die gerichtlichen Kosten des gemeinschaft
lichen Verfahrens, die Ausgaben fUr die Verwaltung, Verwertung 
und Verleilung der Masse und die dem Gemelnschuldner und dessen 
Familie bewilligte Unterstutzung. 

Masseschulden sind die Anspriiche aus Geschiiften oder Hand
lungen des Konkursverwalters, die Anspriiche aus zweiseitigen Ver
tragen, deren Erfiillung zur Konkursmasse verlangt wird, und die 
Anspruche aus einer rechtlosen Bereicherung der Masse. 

Stellt sich heraus, daB die Konkursmasse zur vollstandigen 
Befriedigung aller Masseglaubiger nicht ausreicht, so tritt eine ver
haltnismaBige Befriedigung derselben in der Weise ein. daB zu
nachst die Masseschulden, dann die Massekosten, von diesen zuerst 
die baren Auslagen und zuletzt die dem Gemeinschuldner und dessen 
Familie bewilligte Unterstutzung zu beriicksichtigen sind. 

Die Anfechtung. Schafft ein Schuldner bei einem drohenden 
Konkurse sein Vermogen beiseite, indem er einzelne Gegenstande 
zum Scheine verauBert oder indem er sich seiner Habe entledigt, 
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um z. B. elmgen ihm nahestehenden Personen den Rest seines 
Vermogens zuzuwenden, so gibt es dagegen den Weg der Anfech
tung, und zwar die Anfechtung auBerhalb des Konkurses 
gemaB Gesetz vom 20. Mai 1898 durch die einzelnen GIaubiger 
und die Anfechtung im Konkurse durch den Konkursverwalter. 
Es konnen ferner die Rechtshandlungen angefochten werden, die 
der Gemeinschuldner in der Absicht vorgenommen hat, seine GIau
biger zu benachteiligen, auch unter bestimmten Voraussetzungen 
die im letzten Jahre vor Konkurseroffnung geschlossenen entgelt
lichen Vert rage des Gemeinschuldners mit gewissen nahen Ver
wandten, die im letzten Jahre vor Konkurseroffnung vom Gemein
schuldner vorgenommenen unentgeltlichen Verfiigungen und die in 
den letzten 2 Jahren vor Konkurseroffnung vom Gemeinschuldner 
vorgenommenen unentgeltlichen VerfUgungen zugunsten seines Ehe
gatten. 

KonkursmaBig konnen die nach der Zahlungseinstellung oder 
dem Antrage auf Konkurseroffnung vom Gemeinschuldner einge
gangenen die Konkursglaubiger benachteiligenden Rechtsgeschafte 
angefochten werden, wenn dem anderen Teile z. Z. des Geschafts
abschlusses die Zahlungseinstellung oder der Eroffnungsantrag be
kannt war; ferner die nach der Zahlungseinstellung vor dem Er
offnungsantrage erfolgten Rechtshandlungen, die einem Konkursglii.u
biger Sicherung oder Befriedigung fUr einen schon vorhandenen An
spruch gleichfalls unter obiger Voraussetzung gewahren. Es konnen 
ferner die nach der Zahlungseinstellung oder dem Eroffnungsantrage 
oder in den letzten 10 Tagen vorher erfolgten Rechtshandlungen 
angefochten werden, welche einem Konkursglaubiger eine Sicherung 
oder Befriedigung gewahren, die er nicht oder nicht in der Art 
oder nicht in der Zeit zu beanspruchen hatte, sofern er nicht be
wei!lt, daB ihm z. Z. der Handlung weder die Zahlungseinstellung 
und der Eroffnungsantrag noch eine Absicht des Gemeinschuldners 
bekannt war, ihn vor den iibrigen Glaubigern zu begiinstigen. 

Die Anfechtung kann nur binnen Jahresfrist erfolgen. Voraus
setzung fiir die Anfechtung seitens jeden Glaubigers ist der Besitz 
eines vollstreckbaren Schuldtitels, die Falligkeit der Forderung und 
die Tatsache oder Moglichkeit, daB die Zwangsvollstreckung in das 
Vermogen des Schuldners zu einer vollstandigen Befriedigung des 
GIaubigers nicht gefiihrt hatte. 

Die Anfechtung kann binnen 10 Jahren erfolgen, wenn Rechts
handlungen von dem Gemeinschuldner in der Absicht vorgenommen 
worden sind, seine Glaubiger zu benachteiligen. 

Die Eroffnung des Konkursverfahrens setzt die Zahlungsunfahig
keit des Gemeinschuldners voraus, d. h. daB es ihm voraussichtlich 

B I u m, Rechtsknnde. 1 f) 
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dauernd unmoglich ist, sich Mittel zur Bezahlung fiilliger Geld
schulden zu besorgen. Ein sehr hii.ufiger Fall· der Zahlungsuufii.hig
keit ist die Zahlungseinstellung. Das Verfahren wird nur auf 
Antrag eroffnet, nicht von Amts wegen. Antragberechtigt ist der 
Gemeinschuldner und jeder Konkursgliiubiger. Bei der Eroffnung 
des Verfahrens .ernennt das Gericht vorlaufig den Konkursverwalter 
und gegebenenfalls einen GlaubigerausschuB; es verordnet eine nicht 
iiber einen Monat hinauszusetzenden Termin der ersten Glaubiger
versammlung (Wahltermin), erlaBt den offenen Arrest und 
bestimmt die Anmeldefrist und den allgemeinen Priifungs
termin. 

Der oUene Arrest des Konkursgerichts (Amtsgerichts) gibt allen 
Personen auf, die aine zur Konkursmasse gehorige Sache im Besitz 
haben oder zur Konkursmasse etwas schuldig sind, nichts an den 
Gemeinschuldner zu· verabfolgen oder zu leisten. Er legt ihnen 
auch die Verpflichtung auf, von dem Besitze der Sache und von 
den Forderungen, fiir die sie aus der Sache abgesonderte Befrie
digung in Anspruch nehmen, dem Konkursverwalter innerhalb einer 
bestimmten Frist Anzeige zu machen. Wer jene Anzeige iiber den 
Besitz von Sachen unterlaBt, haftet fiir allen aus der Unterlassung 
oder Verzogerung der Anzeige entstehenden Schaden. Auch ist er 
unter Umstanden wegen Verheimlichens strafbar. Nach Anfertigung 
des Inventars kann der Verwalter oder ein Konkursglaubiger den 
Gemeinschuldner vor das Amtsgericht zur Leistung des Offenbarungs
eides laden. 

Die Frist zur Anmeldung der Konkursforderung betragt 
2 Wochen bis 3 Monate. Der Gerichtsschreiber hat jede Forderung 
in eine Tabelle sofort nach ihrer Anmeldung in der Rangordnung 
des beanspruchten V orrechts einzutragen. 1m allgemeinen Priifungs
termine werden die angemeldeten Forderungen ihrem Betrage und 
ihrem Vorrechte nach einzeln erortert. Ais festgestellt gilt eine 
Forderung, soweit gegen sie im Priifungstermin ein Widerspruch 
weder dem Verwalter noch von einem Konkursglaubiger erhoben 
wird oder soweit ein erhobener Widerspruch beseitigt ist. Das Ge
richt hat nach der Erorterung einer jeden Forderung das Ergebnis 
in die Tabelle einzutragen. Diese Tabelle gilt wie ein rechtskraf
tiges Urteil gegeniiber allen Konkursglaubigem. 

Die Betreibung der Feststellung streitig gebliebener Forderungen 
bleibt deren Gliiubigem durch Klage im ordentlichen Verfahren 
iiberlassen. Das Urteil, welches rechtskraftig im Feststellungswege 
eine Forderung feststellt oder einen Widerspruch fiir begriindet 
erklart, wirkt gegeniiber allen Konkursglaubigern. 

Die Verteilung solI, so oft hinreichende bare Masse vorhanden 
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ist, erfolgen, sogenannte AbschIagsverteiIung; die SchluBver
teilung erfolgt am Ende des Verfahrens; eine Nachtragsver
teilung findet statt, falls sich noch nachtraglich verteilbare Masse 
vorfindet. 1st ein GlaubigerausschuB bestellt, so hat der Konkurs
verwalter zur Vornahme einer Verteilung dessen Genehmigung ein
zuholen. Ferner hat er ein Verzeichnis der bei ihr zu berlick
sichtigenden Forderungen auf der Gerichtsschreiberei zur Einsicht 
der Beteiligten niederzulegen und die Summe der Forderungen so
wie den zur Verteilung verfligbaren Massebestand offentlich bekannt 
zu machen. Die SchluBverteilung unterliegt der Genehmigung des 
Gerichts, das einen SchluBtermin anberaumt. Die Aufhebung 
des Verfahrens beschlieBt das Gericht nach Abhaltung des SchIuB
termine. 

Das Konkursverfahren kann infolge Gericht.sbeschlusses auf 
dreifache Weise beendet werden: 
a) Durch Aufhebung nach geschehener SchluBverteilung; 
b) durch Zwangsvergleich; 
c) durch Einstellung wegen Zustimmung der Glaubiger oder wegen 

ungeniigender Masse. 
In der Form des Zwangsvergleiches kann die Mehrheit der 

Glaubiger die Minderheit zwingen, daB aIle Glaubiger sich mit einer 
geringeren Befriedigung begniigen, im librigen aber den Schuldner 
freilassen, so daB er dieserhalb nicht mehr nach Aufhebung des 
Konkurses in Anspruch genommen werden kann. Selbstverstandlich 
ist es auch moglich, daB alIe Glaubiger freiwillig dem Schuldner 
behufs Vermeidung des Konkurses einen teilweisen NachlaB ge
wahren: sog. stiller Akkord. Der Zwangsvergleich kann auch 
dem Gemeinschuldner lediglich Stundung gewahren. 

Der Zwangsvergleich wird nur zwischen den nichtbevorrech
tigten Konkursglaubigern und dem Gemeinschuldner geschlossen. 
Nicht betroffen werden daher: die Aussonders-, die Absonderungs
berechtigten, die Masseglaubiger nnd die Konkursglaubiger. Der 
Zwangsvergleich ist erst nach dem allgemeinen Prlifungstermin und 
vor der V ornahme der SchluBverteilung zulassig. Der Vergleichs
term in solI nicht liber einen Monat hinaus anberaumt werden. Der 
Zwangsvergleich ist unzulassig, solange der Gemeinschuldner filichtig 
ist oder die Ableistung des Offenbarungseides verweigert, und so
lange gegen ihn wegen betriigerischen Bankrotts eine gerichtliche 
Untersuchung anhangig oder eine rechtskraftige Verurteilung er
folgt iat. 

Der Vergleich muB allen nichtbevorrechtigten Konkumglau
bigern gleiche Rechte gewahren. Zur Annahmc des Vergleichs ist 
eine zweifache Mehrheit erforderlich und zwar: 

Hi* 
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a) es muG ihm die Mehrzahl der im Termine anwesenden stimm
berechtigten Glaubiger zustimmen; 

b) die Forderungen der zustimmenden Mitglieder miissen zusammen 
wenigstens drei Viertel der Gesamtsumme aller zum Stimmen be
rechtigenden Forderungen betragen. 

Das Konkursgericht muB den angenommenen Zwangsver
gleich bestatigen. Der Vergleich ist zu verwerfen, falls: 

a) unheilbare Formfehler vorgekommen sind; 
b) nachtragliche Unzulassigkeit eingetreten ist; 
c) falls die Glaubiger weniger als 20 v. H. ihrer Forderung infolge 

Unredlichkeit oder Leichtsinns des Gemeinschuldners erhalten; 
d) auf Antrag eines Konkursglaubigers, wenn der Vergleich in un

lauterer Weise zustande gebracht worden ist oder den gemein
samen Interessen der nichtbevorzugten Konkursglaubiger wider
spricht. 

Nach der rechtskraftig erfolgten Bestatigung des Zwangsver
gleichs ist noch ein Au£hebungsbeschluG des Gerichts not
wendig. Aus dem Zwangsvergleich findet fiir die Konkursglaubiger, 
deren Forderungen festgestellt und yom Gemeinschuldner im Prii
fungstermin nicht ausdriicklich bestritten worden sind, gegen den 
Gemeinschuldner und diejenigen, die in dem Vergleiche fiir dessen 
Erfiillung neben dem Gemeinschuldner Verpflichtungen iibernommen 
haben, die Zwangsvollstreckung statt. 

Die Aufhebung des Zwangsvergleichs findet durch An£echtung 
seiten;s eines Glaubigers hinsichtlich seiner Forderung statt, falls 
der Vergleich durch Betrug zustande gekommen ist, und ohne 
weiteres, wenn der Gemeinschuldner wegen betriigerischen Bankrotts 
rechtskraftig verurteilt ist. 

Einstellung des Verfahrens. Das Verfahren kann auf Antrag 
des Gemeinschuldners gerichtlich eingestellt werden: 

a) nach dem Ablau£e der Anmeldefrist, wenn er die Zustimmung 
aller Konkursglaubiger beibringt, welche Forderungen angemeldet 
haben; 

b) vor dem Ablaufe der Anmeldefrist, wenn auBer den Glaubigern, 
deren Zustimmung der Gemeinschuldner beibringt, andere Glau
biger nicht bekannt sind. 

Das Gericht kann das Konkursverfahren von Amts wegen ein
stellen, sobald sich ergibt, daB eine den Kosten des Verfahrens 
entsprechende Masse nicht vorhanden ist. Die Einstellung unter
bleibt, wenn ein zur Deckung der Massekosten ausreichender Geld
betrag vorgeschossen ist. 
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Strafrecht und Str~fproze6. 
Das Strafrecht ist durch Gesetz vom 15. Mai 1871, die Straf

prozeBordnung durch Gesetz vom 1. Februar 1877 geregelt. 

Strafrecht ist derjenige Tell des Rechts, der von den Ver
brechen und deren Bestrafung handelt. 

Verbrechen, auch Delikt genannt, ist das zu ahnende Un
recht, Strafe ist das tJbel, mit dem der Staat das Verbrechen 
ahndet. Hat der Staat an der Siihnung kein Interesse, so liegt 
nur ein zivilrechtliches Delikt vor, hat er ein Interesse, so geht 
der Staat mit offentllcher Strafe dagegen vor. Man unterscheidet 
vorsatzliche und fahrlassige Delikte, Unterlassungs- und 
Begehungsdelikte, je nachdem ein Tun oder ein Unterlassen 
unter Strafe gestellt ist, und gemeingefahrliche Verbrechen. 

Das Strafrecht scheidet die Verbrechen in: 

a) Verbrechen im engeren Sinne, falls die Handlung mit dem 
Tode, mit 7,uchthaus oder mit Festungshaft von mehr als 5 Jahren 
bedroht ist; 

b) Vergehen, falls die Handlung mit Festungshaft bis zu 5 Jahren, 
mit Gefangnis oder mit Geldstrafe von mehr als 150 Mark be
droht ist; 

c) tJbertretungen, falls die Handlung mit Haft oder Geldstrafe 
bis zu 150 Mark bedroht ist. 

MaBgebend ist nicht die im Einzelfalle verwirkte, sondern das 
HochstmaB der im allgemeinen angedrohten Strafe oder die schwerste 
Strafart. 

Die im Strafrecht gegebene Einteilung ist von groBer Wieh
tigkeit: 

a) fiir den ProzeB; denn in der Regel kommen die tJbertretungen 
vor die Schoffengerichte, die Vergehen vor die Strafkammern 
und die Verbrechen vor die Schwurgerichte; 

b) fiir den Versuch. Nur bei Verbrechen ist der Versuch stets 
strafbar, bei den tJbertretungen nie und bei den Vergehen nur 
in den vom Gesetz ausdriicklich genannten Fallen; 

c) fiir die Beihilfe; diese ist bei tJbertretungen nicht strafbar; 
d) fiir die Verjahrung der Strafverfolgung. 

Die Verurteilung zum Ersatz entstandenen Schad ens ist nicht 
als Strafe anzusehen; denn hier wird kein tJbel zugefiigt, sondern 
ein Unrecht durch WiederhersteUung des vorigen Zustandes gesiihnt. 

Strafrecht im engeren Sinne, sogenanntes materielles 
Strafrecht, ist dasjenige Recht, das die Lehre von dem Ver-
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brechen und Strafen enthalt. 1m weiteren Sinne gehort zum 
Strafrecht die StrafprozeBordnung, das formelle Strafrecht, 

. welches von der Verwirklichung der verwirkten Strafe handelt. 

Das Strafrecht ist offentIiches Recht. 

Das Strafgesetzbuch (StGB.) zerfallt in drei Teile: 

1. Einleitende Bestimmungen. 
2. Erster Teil (allgemeiner Teil). Dieser behandelt in 5 Abschnitten: 

Strafen, Versuch, Teilnahme, Griinde, die die Strafe 
ausschlieBen oder mildern, Zusammentreffen mehrerer 
strafbarer Handlungen, sog. Konkurrenz. 

3. Zweiter Teil (besonderer Teil); er handelt von AmtsdeIikten und 
Vbertretungen. 

Neben dem Strafgesetzbuch sind noch zu erwahnen: das Reichs
militarstrafgesetzbuch vom 20. Juli 1872; es behandelt Militar
delikte wie Meuterei, Fahnenflucht, Ungehorsam gegen Vorgesetzte. 
Fiir nichtmilitarische Delikte der Militarpersonen haben sich die 
Militargerichte der allgemeinen Strafgesetze zu bedienen. Erw1ihnt 
sei noch der sogenannte Duchesne-Pa.ragraph. Dieser erklart 
such die miBlungene Anstiftung zu einem Verbrechen fiir strafbar~ 
falls sie schriftlich oder unter Zusicherung von Vorteilen erfolgt 
(§ 49a), ferner der sogenannte Kanzelparagraph (§ 130a). Der
selbe verbietet den Geistlichen, in Ausiibung ihres Amtes offentlich 
oder von der Kanzel Angelegenheiten des Staates in einer den 
offentlichen Frieden gefahrdenden Weise zu erortern. 

Das StG B. bestimmt, daB die Strafgesetze des Deutschen Reichs 
Ituf alle im Gebiet desselben begangenen strafbaren Handlungen 
Anwendung finden, auch wenn der Tater Auslander ist. Wegen 
der im Auslande begangenen Delikte findet im allgemeinen keine 
Verfolgung statt. 

Das StGB. bestraft grundsatzlich nUl" die im Inlande 
begangenen Verbrechen. Zum Inland gebOrt das Gebiet des 
Deutschen Reichs und der Luftraum dariiber, die deutschen Schutz
gebiete und Konsulargerichtsbezirke, die Meereskiiste auf drei See
meilen Entfernung, deutsche Schiffe auf hoher See und die Kriegs
schiffe a.uch iu fremden Hafen. 

Als Begehungsort ist die Stelle anzusehen, an der der Ver
brecher die verbotene Tatigkeit entwickelt oder ausfiihrt. Tritt 
der Erfolg der Handlung an einem anderen Orte ein, so kommt 
auch der Erfolgsort in Betracht. Bei PreBvergehen wird als Be
gehunglilort der Ort des Erscheinens der Druckschrift angesehen. 
Dies gilt jedoch nur fiir die Frage der Zustandigkeit des Gerichts, 
wah rend als Begehungsort jeder Ort anzusehen ist, an den die be-



Strafrecht und Strafproze3. 247 

treffende Schrift im Rahmen einer ordnungsmaBigen Verbreitung 
gelangt ist. 

Fur die Verfolgung auBerhalb des deutschen Gebietes 
gibt es Ausnahmen. Es konnen verfolgt werden: 

a) ein Deutscher oder ein Auslander, der im Auslande HochveIT'at 
gegen das Deutsche Reich oder einen Bundesstaat oder ein Miinz
verbrechen und einige andere bestimmte Vergehen begangen hat; 

b) ein Deutscher, der im Auslande Landesverrat gegen das Deutsche 
Reich oder einen Bundesstaat oder eine Beleidigung gegen einen 
Bundesfiirsten begangen hat; 

c) ein Deutscher, der im Auslande eine Handlung begangen hat, 
die nach den Gesetzen des Deutschen Reichs aJs Verbrechen 
oder Vergehen anzusehen und durch die Gesetze des Orts, an 
welchem sie begangen wurde, mit Strafe bedroht ist. Hiervon 
gibt es einige Ausnahmen. 

Die Bestrafungen von Verbrechen, die im Auslande begangen 
sind, sind durch den AbschluB von Auslieferungsvertragen 
ermoglicht; jedoch findet wegen politilscher Verbrechen eine Aus
lieferung nicht statt. 

Ein Deutscher dad eineI auslandischen Regierung 
zur Verfolgung odeI' Bestrafung nicht iiberliefert werden. 

Der inlandischen Gerichtsbarkeit unterliegen nicht die sog. 
Exterritorialen, namlich fremde Souverane, die Besatzung fremder 
staatlicher Schiffe und Truppen im imlandischen Gebiet, Ohefs und 
Mitglieder der beim Deutschen Reich oder einem Einzelstaat be
glaubigten auslandischen Missionen sowie ihre Familienmitglieder 
und ihr Geschaftspersonal, ferner nicht fremde Konsuln unter be
stimmten Voraussetzungen, die Staatsoberhaupter, desgleichen die 
Mitglieder des Deutschen Reichstags, Landtages odeI' einer Kammer 
eines Bundesstaates. 

Erster Teil. 

Von der Bestrafung der Verbrechen, Vergehen und 
Obertretungen im allgemeinen. 

Strafen. §§ 13-42. 

Zu jedem Delikt gehoren regelmaBig 3 Merkmale: 

Eine rechtrswidrige und strafbare Tat (Vollendetes Delikt oder Versuch). 
Ein bestimmter Tater. 
Eine Schuld (Vorsatz oder Fahrlassigkeit). 

Die Tat kann im Begehen oder Unterlassen bestehen. 
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Ein Verbrechen ist nicht vorhanden, falls es an der Rechts
widrigkeit fehlt, z. B. bei der Einwilligung des Verletzten. Trotz
dem sind bei der Einwilligung des Verletzten strafbar: Die Totung, 
der Zweikampf und die Selbstverstiimmelung, die begangen wird in 
der Absicht, sich der Wehrpflicht zu entziehen. Versuchter Selbst
mord ist straflos. 

Eine Rechtswidrigkeit liegt nicht vor, wenn zur erlaubten 
Selbsthilfe oder zur Notwehr gegriffen wird (vgl. S. 100). Ergan
zend ist noch zu bemerken, daB beim Abwenden eines Notstandes 
eine strafbare Handlung nicht vorliegt, wenn sie auBer dem FaIle 
del' Notwehr in einem unverschuldeten, auf andere Weise nicht zu 
beseitigenden Notstande zur Rettung aus einer gegenwartigen Ge
fahr fiir Leib oder Leben des Taters oder eines AngehOrigen be
gang en worden ist. Die Berufung auf den Notstand ist bei den
jenigen Personen ausgeschlossen, die berufsmaBig besondere Gefahren 
iibernehmen mii,ssen. 

Versuch. §§ 43 - 46. 

Ein Verbrechen ist vollendet, wenn all seine Tatbestands
merkmale erfiillt sind. Versuch dagegen ist eine Handlung, die 
mindestens den Anfang del' Ausfiihrung eines Delikts enthalt, ohne 
daB es zu seiner Vollendung gekommen iat. Das StGB. bestimmt: 

§ 43. 
"Wer den EntschluB, ein Verbrechen oder Vergehen zu veriiben, durch 

Handlungen betatigt hat, die einen Anfang der Ausfiihrung dieses Verbrechens 
oder Vergehens enthalten, ist wegen Versuches zu bestrafen, wenn das beab
sichtigte Verbrechen oder Vergehen nicht zur Vollendung gekommen ist." 

Von dem Versuch ist die vorbereitende Handlung zu unter
scheiden. Die Vorbereitung ist straflos mit Ausnahme der Vol'
bereitung von Hochverrat oder der Vorbereitung eines Miinzver
brechens. 

Der Versuch mit untauglichen Mitteln ist ebenfalls straf
bar. 1m allgemeinen wird der Versuch milder bestraft als das voll
endete Delikt. 

Teilnahme. §§ 47 - 50. 

Wenn mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaftlich aus-
fUhren, so wird jeder als Tater bestraft. Ais Anstifter wird 
bestraft, wer einen andern zu der von demselben begangenen stra£
baren Handlung durch Geschenke oder Versprechen, durch Drohung, 
durch MiBbrauch des Ansehens oder der Gewalt, durch absichtliche 
Herbeifiihrung eines Irrtums oder durch andere Mittel vorsatzlich 
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bestimmt hat. AuBer der Anstiftung belegt das Gesetz mit ent
sprechenden Strafen die Beihilfe. 

Eine miBlungene, nur versuchte Anstiftung i8t straHm!. 
Jedoch ist die offentliche Aufforderung zum Hochverrat, zum Un
gehorsam gegen die Gesetze und die Obrigkeit, ferner die Auf
forderung zu einer strafbaren Handlung und die Verleitung zum 
Meineid oder zum Falscheid 8trafbar. 

Die Beihilfe liegt vor, falls jemand dem Tater zur Begehung 
eines Verbrechens oder Vergehens durch Rat oder Tat wissentlich 
Hilfe leistet. 

Griinde, welehe die Strafe aussehlieBen oder mildern. §§ 51-72. 

Wer bei Begehung der Handlung das 12. Lebensjahr nicht 
vollendet hat, kann wegen derselben nicht strafrechtlich verfolgt 
werden. Jedoch kann nach MaBgabe der landesgesetzlichen Vor
schriften mit Zustimmung des Vormundschaftsgerichts die Unter
bringung des Betreffenden in eine Familie, Erziehungs- oder Besse
rungsanstalt erfolgen. 

Zwischen dem 12. und 18. Jahr sind Personen nur zu ver
urteilen, falls sie bei Begehung der Handlung die zur Erkenntnis 
der Strafbarkeit ihrer Handlungsweise erforderlichen Einsicht 
besessen haben. 

1m FaIle der Verurteilung sind die noch nicht 18 jahrigen er
heblich milder zu bestrafen als die liber 18 Jahre alten Personen. 

1st der Tater zur Zeit der Begehung der Tat geistesgestort, 
d. h. befindet er sich in einem die freie Willensbestimmung aus
schlieBenden Zustande krankhafter Storung der Geistestatigkeit, so 
ist er nicht strafbar. Das gleiche gilt, wenn jemand im Zustande 
der BewuBtlosigkeit oder in einem die freie Willensbestimmungen 
ausschlieBenden Zustande krankhafter Storung der Geistestatig
keit voriibergehender Art handelt. 

Notwehr und Notstand schlieBen Strafbarkeit ebenfalls aus. 
Es seien hier noch einige Rechtsbegriffe geklart. 

Der Strafreehtsirrtum, d. h. die irrige Annahme, die Handlung 
sei nicht strafbar, schlitzt den Tater nicht. Es ist jedermanns Sache, 
sich liber den in den Strafgesetzen verkorperten Willen zu ver
gewissern. 

Der Tatirrtum. § 59 bestimmt: Wenn jemand bei Begehung 
einer strafbaren Handlung das Vorhandensein von Tatumstanden 
nicht kannte, die zum gesetzlichen Tatbestande gehoren oder die 
Strafbarkeit erhohen, so sind ihm diese Umstande nicht zuzurechnen. 
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Der Vorsatz (Dolus). Man unterscheidet: 
a) dolus determinatus, dolus directus, den bestimmten Vorsatz, 

wenn der Tater den Eintritt des Erfolges seiner Handlung als 
sicher voraussieht; 

b) dolus indeterminatus, den unbestimmten Vorsatz, wenn der 
Erfolg des Handelns in den Augen des Taters mehr oder weniger 
unbestimmt iat. 

Eine Abart davon ist der: 
dolus eventualis. Er liegt vor, wenn der Tater die Tat nicht 

unmittelbar, sondern nur moglicherweise will. 
Die Fahrlassigkeit. Fahrlassigkeit bedeutet die AuBerachtlas

sung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Das StGB. ahndet 
im Gegensatz zum BGB. gewohnlich nur vorsatzliche, nicht fahr
lassige Delikte. N ur die fahrlassige Totung und Korperverletzung 
bestraft es, und hierbei diejenigen Falle schwerer, in denen jemand 
die Sorgfalt auBer acht laBt, zu der er kraft seines Berufes ver
pflichtet ist. 

Zusammentreffen mehrerer strafbarer Handlungen. §§ 73-79. 

Wenn eine und dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze ver
letzt, so kommt nur dasjenige Gesetz, das die schwerste Strafe, 
und bei ungleiohen Strafarten dasjenige Gesetz, das die schwerste 
Strafart androht, zur Anwendung. Gegen denjenigen, der durch 
mehrere selbstandige Handlungen mehrere Verbrechen oder Ver
gehen oder dasselbe Verbrechen oder Vergehen mehrmals begangen 
und dadurch mehrere zeitliche Freiheitsstrafen verwirkt hat, ist auf 
eine Gesamtstrafe zu erkennen, die in einer Erhohung der ver
wirkten schwersten Strafe besteht. 

Strafmittel. 
Das StGB. unterscheidet zwischen Haupt- und Nebenstrafen, 

je nachdem sie selbstandig oder neben andern Strafen ausgesprochen 
werden durfen. 

Ais Hauptstrafen kennt das Gesetz: 
Die Todesstrafe, die Freiheitsstrafen und die Geldstrafen. Frei

heitsstrafen sind: Zuchthaus, Gefangnis, Festungshaft und Haft. 
AuBerdem kommt noch bei jugendlichen Personen der Ver

weis vor. 
Ais Nebenstrafen kommen vor: 

1. Nebenstrafen an der Freiheit, 
a) Zulassigkeit der Polizeiaufsicht; 
b) Uberweisung an die LandespolizeibehOrde; 
c) die Ausweisung aus dem Reichtsgebiete; 
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2. Nebenstrafen an der Ehre, 

a) Dauernde Unfahigkeit zurn Militar- und Bearntendienst; 
b) Verlust der biirgerlichen Ehrenrechte; 
c) zeitweise Unfiihigkeit zurn Bearntendienst; 
d) dauernder Verlust der bekleidetan Arnter und der aus offent

lichen Wahlen hervorgegangenen Rechte; 
e) dauernde Zeugnisunfahigkeit; . 

3. Nebenstrafen am Verrnogen, 

a) Einziehung; 
b) Unbrauchbarrnachung; 
c) objektives Strafverfahren. 

Die Todesstrafe. Sie kornrnt vor bei Mord, beirn Hochverrat, 
durch Mordversuch, bei Belagerungszustand in gewissen Fallen, beirn 
vorsatzlichen Sprengstoffvergehen, falls dadurch jernand getotet 
wurde, und in einer Reihe von Fallen des Militarstrafgesetzbuches. 
Die Todesstrafe wird durch Enthauptung vollzogen. Zur Vollstreckung 
des Todesurteils ist die EntschlieBung des Staatsoberhauptes bzw. 
die EntschlieBung des Kaisers notwendig, dahingehend, daB von 
dern ihnen zustehenden Begnadigungsrechte kein Gebrauch gernacht 
wird. An schwangeren oder geisteskranken Personen darf ein Todes
urteil nicht vollstreckt werden. 

Die Zuchthausstrafe. Sie ist lebenslanglich oder zeitig. Ihr 
Hochstbetrag ist 15, ihr Mindestbetrag 1 J ahr. Die Zuchthaus
strafe ist entehrend. Sie hat die dauernde Unfahigkeit zurn Dienst 
irn deutschen Heere und in der kaiserlichen Marine sowie die dau
ernde Untauglichkeit zur Bekleidung offentlicher Arnter von Rechts 
wegen zur Folge. 

Die Geflingnisstrafe. Sie ist die zweitschwerste Freiheitsstrafe. 
Es gibt keine lebenslanglichen Gefangnisstrafen. Ihr Hochstbetrag 
ist 5 Jahre, ihr Mindestbetrag 1 Tag. Beirn Vorliegen rnehrerer 
selbstandiger Delikte kann bis auf 10 Jahre erkannt werden. Die 
Gefangnisstrafe zieht nicht ohne weiteres den Verlust von Ehren
rechten nach sich. Doch kann unter Urnstanden neben Gefangnis 
auch auf Verlust der biirgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. 

Die Festungsbaft. Sie ist lebenslanglich oder zeitig. Del' 
Hochstbetrag der zeitigen Festungshaft ist 15 Jahre, ihr Mindest
betrag 1 Tag. Ein Arbeitszwang ist bei der Festungshaft irn Gegen
satz zur Gefangnis- und Zuchthausstrafe ausgeschlossen. Die Festungs
haft zieht keine Ehrenfolgen nach sich. 

Die Haftstrafe. Sie ist die rnildeste Freiheitsstrafe und kornmt 
hauptsachlich bei tJbertretungen vor. Ihr Hochstbetrag ist 6 W ochen, 
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ihr Mindestbetrag 1 Tag. Ein Arbeitszwang findet regelmaBig 
nicht statt. 

Die Geldstrafe. Die Geldstrafe iet sowohl allein als neben 
einer Freiheitsstra£e als auch wahlweise neben oder an Stelle jener 
angedroht. Der Mindestbetrag der Geldstrafe ist bei Verbrechen 
und Vergehen 3 Mark, bei tJbertretungen 1 Mark. Einen Hochst
betrag hat das Strafgesetzbuch nicht angegeben. 

Die Bulle. Sie ist eine Art privatrechtlichen Schadensersatz
anspruches; sie ist keine Strafe und ist daher mit der Geldstrafe nieht 
zu verwechseln. Das Verlangen naeh BuBe ist zulassig: 
a) Bei iibler Nachrede; 
b) hei Verleumdung; 
c) bei Korperverletzungj 
d) bei Verletzung des Urheber-, Patent- und Gebrauchsmusterrechts; 
e) bei unlauterem Wettbewerb. 

Wer die Zuerkennung einer BuBe beansprucht, muB entweder 
selbst die Privatklage erheben oder sich als N ebenklager einer yom 
Staatsanwalt erhobenen offentlichen Klage anschlieBen. Der Antrag 
auf Zuerkennung einer BuBe kann bis zur Verkiindung des Urteils 
erster Instanz gestellt werden. Der Nebenklager hat den Betrag, 
den er als BuGe verlangt, anzugeben. 

Der Verweis. Er ist nur statthaft bei besonders leichten Uber
tretungen und Vergehen (nicht Verbrechen) jugendlicher Personen 
im Alter von 12 bis 18 Jahren. Die Erteilung des Verweises hat 
durch den Staatsanwalt, in Schoffengerichtssachen unter Umstanden 
durch den Amtsrichter zu erfolgen. 

Die N ebenstrafen. 

Die Zullissigkeit der Polizeiaufsicht. Auf Polizeiaufsicht kann 
neben der Freiheitsstrafe in den durch das Gesetz vorgesehenen 
Fallen erkannt werden. Die Hochstzeit betragt 5 Jahre. Durch 
Polizeiaufsicht kann dem Verurteilten der Aufenthalt an einzelnen 
bestimmten Orten von der hoheren Landespolizeibehorde untersagt 
werden; ein Auslander kann aus dem Bundesgebiet verwiesen wer~ 
den; Haussuchungen diirfen jederzeit vorgenommen werden. 

Die Uberweisung an die LandespolizeibehOrde. Personen, die 
wegen Bettelns, Landstreichens, Trunksucht, liederlichen Lebens
wandels und dergl. verurteilt sind, konnen durch UrteH nach ver
hiiBter Strafe del' Landespolizei iiberwiesen werden. Diese erhalt 
dadurch die Befugnis, die verurteilte Person entweder bis zu 2 Jahren 
in einem Arbeitshause unterzubringen oder zu gemeinniitzigen Ar
beiten zu verwenden, sog. Nachhaft. 1st gegen einen Auslander 
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auf Dberweisung an die LandespolizeibehOrde erkannt, so kann 
auBerdem noch Verweisung aus dem Bundesgebiet erfolgen. 

Die Ausweisung aus dem Reichsgebiete. Sie ist nur a.ls Neben
strafe gegen Auslander zuliissig, und zwar neben der Polizeiaufsicht, 
der Nachhaft und bei Verurteilung wegen gewerbsmaBigen Gliick
spiels. 

Dauernde Unfahigkeit zum Militar- und Beamtendienst. Sie ist 
die Folge der Verurteilung zur Zuchthausstrafe. 

Der Verlust der blirgerlichen Ehrenrechte. Er tritt nur kraft 
eines besonders darauf hinzielenden Richterspruches und nur auf 
Zeit ein. In drei Fallen muB die Aberkennung ausgesprochen wer
den, und zwar bei Meineid, bei schwerer Kuppelei, bei ge
werbs- oder gewohnheitsmaBigen Wucher. 

Die Aberkennung der biirgerlichen Ehrenrechte haben eine 
Reihe oHentlichrechtlicher Folgen, namlich: Dauernder Ver
lust der aus offentlichen Wahlen ftir den Verurteilten hervorgegan
genen Rechte. Dauernder Verlust der offentlichen A.mter, Wiirden, 
Titel, Orden und Ehrenzeichen; ferner zeit,ige Unfahigkeit, wahrend 
der im Urteil bestimmten Zeit, die Landeskokarde zu tragen, in 
das deutsche Heer oder die Kaisel'liche Marine einzutreten, offent
Hche A.mter, Wiirden, Titel, Orden und Ehrenzeichen zu erlangen, 
in offentlichen Angelegenheiten zu stimmen, zu wahlen oder gewahlt 
zu werden oder andere politische Rechte auszuiiben, Zeuge bei 
Aufnahme von Urkunden zu sein, Vormund, Gegenvol'mund, Pfleger 
usw. zu sein. 

Verlust der Amtsfahigkeit. Neben der Gefangnisstrafe kann 
auf die Unfahigkeit zur Bekleidung offentlicher Amter auf die Dauer 
von 1 bis zu 5 J ahren erkannt werden. Sie hat nicht nur den 
dauernden Verlust der bekleideten Amter, sondern auch die zeitige 
Unfahigkeit zum Erwerb neuer Amter zur Folge. 

Verlust der Amter und der Rechte aus offentlichen Wahlen. 
Bei Hoch- und Landesverrat und bei Majestatsbeleidigung kann 
auf dauernden Verlust der inne gehabten offentlichen Amter und 
der aus offentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte, sogar neben 
Festungshaft, erkannt werden. 

Dauernde Zeugnisunfahigkeit. Sie tritt bei Verurteilung wegen 
Meineides ein. 

Die Einziehung. Gegenstande, die durch ein vorsatzliches 
Verbrechen oder Vergehen hervorgebracht., oder die zur Begehung 
eines vorsatzlichen Verbrechens oder Vergehens gebraucht oder be
stimmt sind, konnen durch entsprechendes Uneil eingezogen wer
den. Eine zeitige Einziehung des Vermogens ist bei Hoch- und 
Landesverrat und bei Verletzung der Wehrpflicht moglich. 
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Die Unbrauchbarmachung. Wenn der 1nhalt einer Schrift, Ab
bildung oder Darstellung strafbar ist, so ist im Urteile auszusprechen, 
daB aIle Exemplare sowie die zur Herstellung bestimmten Platten 
und Formen ganz oder teilweise unbrauchbar zu machen sind. 
Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf die im Privatbesitz befind
lichen Exemplare. 

Das objektive Strafverfahren. 1st in den beiden letzten Fallen 
die Verfolgung oder die Verurteilung einer bestimmten Person nicht 
ausfiihrbar, so konnen die daselbst vorgesehenen MaBnahmen selb
standig erkannt werden. Man nennt dies das objektive Straf
verfahren. 

Das Festsetzen der Strafe fur den Einzelfall nennt man Straf
zumessung. Sie kann in Strafminderung oder Strafmehrung 
an Stelle des gewohnlichen Strafrahmens bei auBergewohnlichen 
Grunden bestehen. 

Strafscharfend ist der Ruckfall bei Raub, Diebstahl, Heh
lerei und Betrug, ferner die Gewerbs- oder GewohnheitsmaBigkeit, 
die Verletzung einer Amtspflicht, der Gebrauch einer Wafi'e und 
gemeinschaftliches Begehen. 

Strafmildernd ist das jugendliche Alter zwischen 12 und 
18 Jahren. Besondere Milderungsgrunde kommen in Betracht, bei 
Kindesmord, bei Beleidigung und Korperverletzung infolge Reizung, 
und wenn Diebstahl, Betrug und Unterschlagung aus Not begangen 
sind. Die Beriicksichtigung mildernder Umstande sind bei einer 
ganzen Reihe von Delikten vorgeschrieben. tJber die Bewilligung 
derselben ist den Geschworenen in Schwurgerichtssachen die sog. 
N e benfrage vorzulegen. 

In vielen Fallen wird eine nicht beizutreibende Geldstrafe 
in Freiheitsstrafe umgewandelt. Der Mindestbetrag der an 
Stelle einer Geldstrafe getretenen Freiheitsstrafe ist ein Tag, der 
Hochstbetrag bei Haft 6 W ochen, bei Gefangnis 1 J ahr. Eine er
littene Untersuchungshaft kann ganz oder teilweise auf die erkannte 
Strafe augerechnet werden. 

Die Konkurrenz mehrerer Strafgesetze. 

Eine Konkurrenz der Strafgesetze liegt vor, falls jemand gegen 
den W ortlaut mehrerer Strafgesetze odel' mehrmals gegen dasselbe 
Strafgesetz verstoBen hat. Man unterscheidet: 
1. Das fortgesetzte Verbrechen, es muB sich hierbei urn ein 

und dasselbe Rechtsgut handeln, und der Tater muB aus einem 
EntschluB heraus gehandelt haben; jedenfalls muB die Einheit 
des Vorsatzes vorhanden sein. 



Strafrecbt und Strafprozell. 255 

2. Die Gesetzeskonkurrenz. Sie ist anzunehmen, wenn auf eine 
Handlung mehrere Strafgesetze derart zutrefIen, daB das eine 
von ihnen den Tatbestand des andern mitumfaBt. 

3. Die Realkonkurrenz. Sie ist gegeben, wenn jemand durch 
mehrere selbstandige Handlungen mehrere Delikte oder dassel be 
Delikt mehrmals begeht. 

4. Idealkonkurrenz liegt vor, falls jemand durch ein und die
selbe Handlung mehrere Delik te begeht. 

Dem Laien klingt es oft merkwiirdig, wenn jemand zum Tode 
und auBerdem zu mehreren Jahren Zuchthaus verurteilt wird. Eine 
derartige Verurteilung ist besonders dann von Bedeutung, wenn die 
Krone wegen der Todesstrafe von ihrem Begnadigungsrecht Ge
brauch macht; dann bleibt die Zuchtha usstra£e bestehen. 

Der Stra£prozeB wird vom sogenannten Offizialver£ahren 
beherrscht, d. h. der Staatsanwalt muB ex officio vorgehen, 
sobald er von einem Delikt irgendwie Kunde erhalt. Bei Beleidi
gungen und Korperverletzungen kann der Verletzte die Privat
klage erheben. Daneben bestehen die sogenannten Antrags
delikte, bei denen der Staatsanwalt einen Antrag des Verletzten 
abwarten muB, bevor er die ofIentliche Anklage erhebt. Das Gesetz 
gestattet in einer Reihe von Fallen die Zuriicknahme eines sol chen 
Antrages innerhalb bestimmter Frist. 

Das StGB. kennt eine doppelte Verjahrung: Diejeuige der 
Stra£verfolgung noch nicht Abgeurteilter und diejenige der Straf
vollstreckung bereits durch rechtskraftiges UrteH erledigter Delikte. 
Die Fristen sind hierbei verschieden. 

Die Begnadigung kann in v6lliger Strafaufhebung oder Straf
herabsetzung bestehen. 

Einzelne Verbrechen, Vergehen, Obertretnngen nnd deren 
Bestrafungen. 

Hoehverrat und Landesverrat. Hochverrat ist der AngrifI auf 
die Unversertheit des Staates. Ais solcher gilt Mord und Mordversuch 
an dam Kaiser, an dem eigenen Landesherrn und an dem Bundes
fiirsten in seinem eigenen Gebiet; ferner das sonstige Untemehmen, 
einen Bundesfiirsten zu toten, gefangen zu nehmen, in Feindes
gewalt zu lie£em oder zur Regierung unfahig zu machen; ferner die 
Ver£assung des Deutschen Reiches oder eines Bundesstaates oder 
die in demselben bestehende Thron£olge gewaltsam zu andem; 
schlieBlich, das Gebiet des Reichs oder eines Bundesstaates zu ver
andern. J edes V 0 r h abe n gilt hier bereits als Verbrechen. Be
sonders streng werden auch ein hochverraterisches Komplott und 
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die Falle geahndet, wenn jemand zur Vorbereitung eines Hoch
verrats sich mit einer auswartigen Regierung einlaBt oder die ihm 
yom Staa.te anvertraute Macht miBbraucht, ferner die offentliche 
Aufforderung zur Begehung hochverraterischer Handlungen. 

Der Landesverrat richtet sich gegen das Bestehen des Staates 
im Verhii.ltnis zu andern Staaten. Man unterscheidet den militari
schen und den diplomatischen Landesverrat. 

Majestatsbeleidigung ist die Bezeugung del' Nichtachtung gegen
iiber dem Herrscher. Der Staatsanwalt hat hier von Amts wegen 
einzuschrei ten. 

Feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten. Ais strafbare 
Handlungen gegen befreundete Staaten gelten: Der Hochverrat, 
die Beleidigung des Herrschers odeI' Regenten, die Verletzung eines 
Hoheitszeichens, die Beleidigung eines in Deutschland beglaubigten 
fremden Gesandten. Samtliche Falle mit Ausnahme der Verletzung 
des Hoheitszeichens werden nur auf Antrag verfolgt, Hochverrat 
und Beleidigung des Herrschers odeI' Regenten nur bei Verbiirgung 
del' Gegenseitigkeit. 

Nichtachtung staatsbiirgerlicher Rechte. In bezug auf die Aus
iibung staatsbiirgerlicher Rechte: 
1. Die Sprengung odeI' Notigung einer gesetzgebenden Versamm

lung. 
2. Die Verhinderung eines Mitgliedes del' gesetzgebenden Versamm

lungen durch Gewalt odeI' durch Bedrohung mit einer strafbaren 
Handlung, sich an den Ort del' Versammlung zu begeben odeI' 
zu stimmen. 

3. Die gewaltsame Verhinderung eines Deutschen, in Ausiibung 
seiner staatsbiirgerlichen Rechte zu wahlen oder zu stimmen. 

4. Jegliche Art von Wahlfalschung. 
5. Die Wahlbestechung. 

Wider stand gegen die Staatsgewalt. 

1. Die offentliche Aufforderung zum Ungehorsam gegen die Ge
setze. Bestraft wird, weI' offentlich VOl' einer Menschenmenge 
oder weI' durch Verbreitung von Schriften oder andern Dar
stellungen zum U ngehorsam gegen Gesetze odeI' rechtsgiiltige 
Verordnungen odeI' gegen die von del' Obrigkeit innerhalb ihrer 
Zustandigkeit getroffenen Anordnungen auffordert. Auch offent
liche Aufforderung zum Kontraktbruch ist strafbar. 

2. Die in derselben Weise erfolgte Aufforderung zur Begehung 
einer strafbaren Handlung. 

3. Die Anreizung zum Soldatenungehorsam. 
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4. Der Widerstand gegen die Staatsgewalt, gegen Beamte in del' 
rechtmaBigen Ausiibung ihres Amtes durch Gewalt oder durch 
Bedrohung mit Gewalt oder durch tatlichen Angriff. Die gleiche 
Strafbarkeit tritt ein, wenn die Handlung gegen Personen er
folgt, die zur Unterstiitzung des Beamten zugezogen werden. 
oder gegen Mannschaften der bewaffneten Macht in Ausiibung 
ihres Dienstes. Zu dem Delikte geniigt auch passiveI' Wider
stand. 

5. Die Unternehmung der Notigung gegeniiber einem Beamten 
zur Vornahme oder Unterlassung einer Amtshandlung. 

6. Der Aufruhr: Teilnahme an einer offentlichen Zusammenrottung. 
7. Der Auflauf. Derselbe ist anzunehmen, wenn jemand aus einer 

offentlich versammelten Menschenmenge sich trotz dreimaliger 
Aufforderung durch zustandige Beamte odeI' Befehlshaber nicht 
entfernt. 

8. Der Widerstand gegen Forstbeamte und Forstberechtigte. 
9. Die Gefangenenbefreiung oder Selbstbefreiung. 

10. Die Meuterei der Gefangenen. 

Vergehen nnd Verbrechen wider die ijffentliche Ordnnng. 

Der Hansfriedensbruch. Hausfriedensbruch liegt vor, wenn 
jemand in die Wohnung, in die Geschiiftsraume oder in das bc
friedete Besitztum eines andern oder in abgeschlossene Raunw, 
die zum offentlichen Dienst oder Verkehr bestimmt sind, wider
rechtlich eiridringt, oder wenn jemand, falls er ohne Befugnis darin 
weilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt. 
Verfolgung geschieht nur auf Antrag. 

Der Landfriedensbruch. Er ist die von einer offentlich zu
sammengerotteten Menschenmenge mit vereinten Kraften gegell 
Personen oder Sachen begangene Gewalttatigkeit. 

Die nnbefugte Ansammlung Bewaffneter. 
Die Teilnahme an verboten en Verbindungen. 
Die Klassenhetze. 
Der Kanzelparagraph (vgl. S. 246). 

Die Staatsverleumdung, die unbefugte Amtsausiibung, die Min
achtung offentlicher Autoritat. Letztere kann bestehen in der vor
satzlichen Vernichtung von Urkunden, in boswilligem AbreiBen. 
Beschadigen oder Verunstalten von offentlich angeschlagenen 
Bekanntmachungen, Verordnungen, Befehlen oder Anzeigen von Be
horden und Beamten, ferner in boswilliger Wegnahme, Zersto
rung, Beschadigung oder Beschimpfung, begangen an einem 
offentlichen Zeichen der Autoritat des Reiches, eines Bundcsstaates 
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oder eines Bundesfiirsten; ferner der Siegelbruch, wenn jemand 
unbefugt ein amtliches Siegel entfernt, der Arrestbruch, wenn 
jemand durch zustandige Behorden oder Beamte gepfandete Sachen 
vorsatzlich beiseite schafft, zerstort oder in anderer Weise entzieht. 

Die liignerische Entschuldigung. Bestraft wird, wer als Zeuge, 
Geschworener oder Schoffe berufen eine unwahre Tatsache als Ent
schuldigung vorschiitzt; ebenso ein Sachverstandiger, der gesetzlich 
zum Erscheinen verpflichtet ist. 

Die Nichtanzeige geplanter Verbrechen. Eine Pflicht zur An
zeige besteht, falls die Kenntniserlangung zu einer Zeit geschieht, 
in der die Verhiitung des Verbrechens moglich ist, bei Hochverrat, 
Landesverrat, Mord, Miinzverbrechen, Raub, Menschenraub und ge
meingefahrlichen Verbrechen. 

Die Verletzung der Wehrpfiicht. Ein Wehrpflichtiger, der in der 
Absicht, sich dem Eintritte in Dienst des stehenden Heeres oder 
der Flotte zu entziehen, ohne Erlaubnis entweder das Bundesgebiet 
verlaBt oder nach erreichtem militarpflichtigen Alter sich auBerhalb 
des Bundesgebietes aufhiilt, wird wegen Verletzung der Wehrpflicht 
bestraft; ebenso ein Offizier oder im Offiziersrang stehender Arzt 
des Beurlaubtenstandes, der ohne Erlaubnis auswandert; ferner 
jeder Heerespflichtige, der nach offentlicher Bekanntmachung einer 
vom Kaiser fur die Zeit eines Krieges oder einer Kriegsgefahr er
lassenen besonderen Anordnung im Widerspruch mit derselben 
auswandert. 

Anwerbung eines Deutschen fUr eine ausHindische- Macht und 
DesertiQnsverleitung. 

Die lllilital'befreiung durch Selbstverstiimmelung oder durch 
Anwendung von auf Tauschung berechneten Mitteln in der Absicht, 
sich der Erfiillung der Wehrpflicht ganz oder teilweise zu entziehen. 

Die geschiutsmaflige betriigerische Verleitung zur Auswanderung 
VQn Deutschen. 

Die V crletzung der kaiserlichen V Qrschriften iiber Verhaltcn 
auf See. 

Miinzverbrechen. Miinzdelikte konnen veriibt werden an Geld 
und an staatlichen Geldwerten, Papieren,Banknoten und dergl. 
Es gibt verschiedene Arten von Miinzdelikten: 
1. Das falschliche Herstellen oder das Verfalschen von 

Miinzen (Falschmiinzerei) in der Absicht, sie in den Verkehr 
zu bringen. 

2. Der Miinzbetrug; er besteht in dem Verbreiten falschen Geldes. 
3. Die Miinzverringerung durch Abfeilen, Beschneiden oder durch 

Verringerung anderer Art bei Inverkehrbringen derselben. 
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Die Vorbel'eitung eines Miinzdelikts ist strafbar; auf Einziehung 
des Gegenstandes des Miinzdelikts wird stets erkannt. 

Der Meineid. 

Einen Meineid begeht, wer einen Partei-, Zeugen- oder Sach
verstandigeneid wissentlich falsch schwort. Ein noeh nicht Sechzehn
jahriger kann keinen Meineid leisten. 

Die falsche Versicherung an Eidesstatt. Wer vor einer zur Ab
nahme einer Versicherung an Eidesstatt zustandigen Behorde eine 
solche Versicherung wissentlieh falsch abgibt oder unter Berufung 
auf eine solche Versicherung wissentlich falsch aussagt, wird bestraft. 

Der fahrliissige Falseheid. Wer den Meineid fahrlassig begeht 
oder fahrlassig eine eidesstattliche Versicherung falsch abgibt, wird 
ehenfalls bestraft. 

Die Anstiftung. Die Anstiftung zum Meineid, auch die miB
lungene, ist strafbar. 

Die Folge des Meineids ist der Verlust der biirgerlichen Ehren
rechte und auBerdem die dauernde Unfahigkeit des Verurteilten, 
als Zeuge oder Sachverstandiger eidlich vern ommen zu werden. 

Die unbeeidete falsche Aussage ist straflos, selbst wenn sie 
wider besseres Wissen abgegeben wird. 

Falsche Anschuldigung. 

Macht jemand bei einer Behorde freiwillig eine Anzeige, durch 
die er einen anderen wider besseres Wissen del' Begehung einer 
strafbaren Handlung oder del' Verletzung einer Amtspflicht be
schuldigt, so macht er sich strafbar. Wird wegen falscher An
schuldigung auf Strafe erkannt, so wird sogleich dem Verletzten 
die Befugnis zugesprochen, die Verurteilung auf Kosten des Schul
digen offentlich bekannt zu machen. Auch ist dem Verletzten auf 
Kosten des Schuldigen eine Ausfertigung des Urteils zu erteilen. 

Religionsvergehen und • verbrechen. 

Die Gottesliisterung. Sie liegt vor, wenn jemand offentlich in 
beschimpfenden AuBerungen Gott lastert und dadurch ein Arger
nis gibt. 

Die oUentliche Beschimpfung der Kirche und ihrer Einrichtung 
und der beschimpfende Unfug in der Kirche. 

Die Storung des Gottesdienstes. 
Die Wegnahme von Leichen und die Verunglimpfung von Grahem. 

17* 
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Verbrechen in Beziehllng auf den Personenstand. 

Personenstand bedeutet die durch Zugehorigkeit zu einer be
stimmten Familie bedingte rechtliche SteHung einer Person. Be
straft wird, weI' ein Kind unterschiebt, oder wer auf andere 
Weise den Personenstand eines andel'll verandert odeI' unterdriickt .. 
Ehebetrug wird nul' auf Antrag verfolgt; er liegt VOl', faHs jemand 
bei Eingehung einer Ehe dem andel'll ein gesetzliches Ehehindel'llis 
verschweigt oder den andel'll Teil zur EheschlieBung arglistig mittels 
einer solchen Tauschung verleitet, die den Getauschten berechtigt, 
die Giiltigkeit del' Ehe anzufechten. 

Sittlichkeitsvergehen und -verbrechen. 

Die Doppelehe, Bigamie. Sie wird von dem Ehegatten be
gangen, der eine neue Ehe eingeht, bevor seine Ehe aufgelost oder 
fUr nichtig erklart ist, oder wenn eine unverheiratete Person mit 
einem Ehegatten eine Ehe in dem BewuBtsein eingeht, daB er ver
heiratet ist. 

Del' Ehebruch. Er wird begangen durch auBerehelichen Bei
schlaf eines Verheirateten oder mit einem Verheirateten. Die Ver
folgung tritt nul' auf Antrag ein; del' Ehebruch wird mit Gefangnis 
bis zu 6 Monaten bestraft. WeiB del' Junggeselle nicht, daB sein 
Verhaltnis verheiratet ist, so ist er durch § 59 StGB. geschiitzt. 
Voraussetzung del' Verfolgung wegen Ehebruch ist, daB die Ehe 
seinetwegen geschieden ist. 

Die Blutschande. Als solche wi I'd del' Beischlaf bestraft zwischen 
Verwandten und Verschwagerten 8.uf- und absteigender Linie sowie 
zwischen Geschwistel'll. 

Die Unzucht gegenliber abhangigen Personen. Strafbar machen 
sich u. a. Vormiinder, die mit ihren Pflegebefohlenen, Pflegeeltern, 
die mit ihren Kindern, Geistliche, Lehrer und Erzieher, die mit 
ihren minderjahrigen Schiilern oder Zoglingen unziichtige Hand
lungen vornehmen. 

Die widcrnatiirliche Unzucht. Zwischen Personen mannlichen 
Geschlechts und von Menschen mit Tieren. 

Die Unzucht mit Willenlosen. Bestraft wird, weI': 

1. Mit Gewalt unziichtige Handlungen an einer Frauensperson vor
nimmt odeI' sie durch Drohung mit gegenwartiger Gefahr fUr 
Leib odeI' Leben zur Duldung unziichtiger Handlungen notigt. 

2. Eine in einem willenlosen oder bewuBtlosen Zustande befindliche 
odeI' eine geisteskranke Frauensperson zum auBerehelichen Bei
schlafe miBbraucht. 
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3. Wer mit Personen unter 14 Jahren unziichtige Handlungen VOl'

nimmt oder sie zur Veriibung oder Duldung unziichtiger Hand
lungen verleitet. 

Die Notzucht. Sie liegt VOl', wenn jemand durch Gewalt odeI' 
Drohung mit gegenwartiger Gefahr fUr Leib odeI' Leben eine 
:Frauensperson zur Duldung des auBerehelichen Beischlafs notigt, 
odeI' sie zum auBerehelichen Beischlafe miBbraucht, nachdem er 
sie zu diesem Zwecke. in einen willenlosen odeI' bewuBtlosen Zu
stand versetzt hat. 

Die Verfiihrung zum Beischlaf. Bestraft wird, wer eine Frauens
person zur Gestattung des Beischlafs dadurch verleitet, daB er eine 
Trauung vorspiegelt oder einen andern Irrtum in ihr erregt odeI' 
benutzt, in welchem sie den Beischlaf fUr einen ehelichen halt. 
Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. 

Die Kuppelei. Sie besteht in dem Vorschubleisten der Unzucht 
durch Vermittelung derselben odeI' Gewahrung oder Verschaffung 
von Gelegenheit. Man unterscheidet einfache und schwere 
Kuppelei. Neben der Strafe wird der Verlust der biirgerlichen 
Ehrenrechte ausgesprochen. 

Verfiihrung einer unbescholtenen, noch nicht Sechzehnjihrigen. 
Bestraft wird auf Antrag, wer ein unbescholtenes Madchen unter 
16 Jahren zum Beischlafe verfUhrt. WeiB der Tater nicht, daB 
das Madchen noch nicht 16 Jahre alt ist, so steht ihm del' Schutz 
des § 59 zu. 

Verboten ist ferner die Erregung eines offentlichen 
":\rgernisses und das Verbreiten unziichtiger Darstellungen 
sowie das Verbreiten schamloser Schriften. . 

Strafbar ist ferner die Mitteilung von geheimen Gerichtsver
handlungen. 

Die Beleidigung. 

Beleidigung ist die Bezeigung von MiBachtung del' Personlich
keit, d. h. Beleidigung in seiner Ehre. Daneben gibt es abel' 
noch die Verleumdung von Handelsgesellschaften, die Beleidigung 
von Behorden und gesetzgebenden Versammlungen. Es gibt eine 
nicht tatliche und eine tatliche Beleidigung, ferner die 
iible Nachrede und die Verleumdung. Letztere liegt vor, falls 
jemand wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen 
eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, die denselben 
Terachtlich zu machen odeI' in der ofientlichen Meinung herabzu
wiirdigen oder dessen Kredit zu gefahrden geeignet ist. Auch 
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Handelsgesellschaften konnen Gegenstand verleumderischer Kredit
geHihrdung sein. 

Die Verfolgung einer Beleidigung tritt nur auf Antrag ein. 
1st eine Ehefrau beleidigt worden, so hat sowohl sie als ihr Ehe
mann das Recht zum Antrag. 1st bei wechselseitigen Belei
di gungen von einem Teile Antrag auf Bestrafung gestellt worden, 
so ist der andere Teil bei Verlust seines Rechtes verpflichtet, den 
Antrag auf Bestrafung spatestens vor SchluB der Verhandlung in 
1. Instanz zu stellen. 1st ein Beamter oder ein Mitglied der be
waffneten Macht in der Ausiibung ihres Berufes oder in bezug auf 
denselben beleidigt, so haben auBer den unmittelbar BeteiIigten 
auch deren amtliche Vorgesetzte das Recht, den Strafantrag wegen 
Beamtenbeleidigung zu stell en. Der Verletzte kann BuBe im 
FaIle der iiblen Nachrede und der Verleumdung verlangen, falls 
die Beleidigung nachteilige Vermogensfolgen fUr ihn mit sich bringt. 

Eine Beleidigung liegt nicht vor, falls die behauptete Tatsache 
wahr ist und der Wahrheitsbeweis erbracht wird. Jedoch kann 
aus der Form der Beleidigung eine Bestrafung erfolgen, z. B. wenn 
der Glaubiger den Schuldner mittels Postkarte mahnt. 

Nicht strafbar sind tadelnde Urteile iiber wissenschaftliche, 
kiinstlerische oder gewerbliche Leistungen, desgleichen AuBerungen, 
die zur Ausfiihrung oder Verteidigung von Rechten oder Wahr
nehmung berechtigter Interessen gemacht werden, sowie Vor
haltungen und Rugen der Vorgesetzten gegen ihre Untergebenen, 
dienstliche Anzeigen oder Udeile von seiten eines Beamten und 
ahnliche Falle. J edoch kann es trotz Wahrung berechtigter lnter
essen durch die U mstande zu einer formalen Beleidigung kommen. 
Der Schutz berechtigter lnteressen ist im § 193 behandelt. Der
selbe schutzt nicht bei Majestatsbeleidigungen. 

Die sofortige Erwiderung der Beleidigung macht an sich nicht 
straffrei, jedoch kann der Richter in dies em Falle beide Beleidiger 
oder einen derselben fUr straffrei erklaren. 

Der Zweikampf. 

Zweikampf ist der Kampf zweier Personen nach verabredeten 
Regeln mit todlichen Waffen. Der Zweikampf hort auf, sob aid 
jemand die Kampfregeln iibertritt. Dann begeht er unter Um
standen eine Korperverletzung oder Totung. Sein Gegner handelt 
in strafloser Notwehr. 1m Gegensatz zu der herrschenden Ansicht, 
daB eine studentische Schlagermensur nicht strafbarer Zweikampf 
sei, hat das Reichsgericht auch diese SchHi.germensuren als Zwei
kampf b.estraft (RG. 8,87). 
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Das Herausfordern zum Zweikampf, die Annahme einer solchen 
Herausforderung und das Kartelltragen sind strafbar, falls nicht 
die Parteien den Zweikampf vor dessen Beginn freiwillig aufge
geben haben. 

In erster Linie werden die beiden Duellanten bestraft. Fand 
der Zweikampf obne Sekundanten statt, so erfolgt die Bestrafung 
nach den allgemeinen Vorschriften iiber das Verbrechen der Totung 
oder der Korperverletzung. Wenn jemand den Gegner im Zwei
kampf tOtet, wird er mit Festungshaft nicht unter 2 Jahren, und 
wenn der Zweikampf ein solcher war, der den Tod des einen von 
beiden herbeifiibren sollte, mit Festungshaft nicht unter 3 Jahren 
bestraft. Sonst belauft sich die Strafzeit wegen Zweikampf auf 
3 Monate bis 5 Jahre Festungshaft. 

Mitglieder eines Ehrengerichtes oder Wirte, die ihre Raume 
zu den Zwecken des Zweikampfes hergeben, konnen als Anstifter 
oder Beihel£er zur Verantwortung gezogen werden. Kartelltrager 
bleiben straffrei, falls sie ernstlich bemiibt gewesen sind, den Zwei
kampf zu verhindern. Sekundanten, Duellzeugen und Arzte sind 
straffrei. 

Vergehen und Verbrechen wider das Leben. 

Hierzu gehOren: Der Mord; der Totschlag, die Totung auf 
ernstliches Verlangen, der Kindesmord, die Abtreibung, die fahr
lassige Totung und die Aussetzung. 

Mord ist die vorsatzliche, mit V'berlegung ausgefiibrte Totung 
eines Menschen. 

Totschlag ist die vorsatzliche Totung eines Menschen ohne 
Vorbedacht. 

Totung auf emstliches Verlangen liegt vor und wird bestraft, 
wenn sich jemand durch das ausdriickliche und ernstliche Ver
langen des Getoteten dazu hat bestimmen lassen. Es geniigt also 
nicht die im Zustande seelischer Niedergeschlagenheit erfolgte Bitte 
um Totung. 

Einen Kindesmord begeht die Mutter, die ihr uneheliches 
Kind in oder gleich nach der Geburt vorsatzlich totet. Der Kindes
mord kann nur in oder gleich nach der Geburt und an einem 
unehelichen Kinde veriibt werden. 

Die Abtreibung. Man unterscheidet hier die Abtreibung durch 
die Schwangere selbst, die Abtreibung durch einen Dritten und 
die Lohnabtreibung, falls der Dritte die Abtreibung gegen Entgelt 
besorgt oder gegen Entgelt die Mittel zu derselben verschafit, 
ferner die Abtreibung durch einen Dritten ohne Wissen und Willen 
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der Schwangeren. Eine Abtreibung durch eil1el1 Arzt zur Rettung 
der Mutter ist nicht strafbar. 

Die fabrllissige Totung wird bestraft und zwar dann besonders 
streng, wenn es der Tater an del' notigen Aufmerksamkeit hat 
fehlen lassen, zu der er vermoge seines Amtes und Berufes oder 
Gewerbes besonders verpflichtet war. 

Die Aussetzung liegt VOl', wenn jemand eine wegen jugend
lichen Alters, Gebrechlichkeit odeI' Krankheit hil£lose Person aus
setzt oder eine solche Person, die unter seiner Obhut steht oder 
£iiI' deren Unterbringung, Fortschaffung odeI' Aufnahme er zu sorgen 
hat, vorsatzlich in hil£loser Lage verlaBt. Die Aussetzung wird be
sonders schwer geahndet, falls die Handlung von leiblichen Eltern 
gegen ihr Kind begangen wird, odeI' falls durch die Handlung 
eine schwere Korperverletzung del' ausgesetzten odeI' verlassenen 
Person verursacht worden ist. 

Die Korperverletzung. 

Korperverletzung liegt VOl', wenn jemand einen anderen vor
satzlich korperlich miBhandelt odeI' an del' Gesundheit beschadigb. 
Die Storung muB eine unberechtigte sein. Es gibt die leichte, die 
ge£ahrliche, die an Wehrlosen veriibte, die schwere Korperverletzung 
und die Korperverletzung mit todlichem Ausgang, ferner die Gift
beibringung und die fahrlassige Korperverletzung. 

Die leichte Korperverletzung ist gegeben, falls jemand 
yorsatzlich einen andern miBhandelt odeI' an del' Gesundheit be
schadigt. Ist eine solche an Verwandten aufsteigender Linie be
gangen, so wird sie nicht unter 1 Monat Gefangnis bestraft. Die 
Verfolgung tritt nul' auf Antrag ein, falls nicht die Korperver
letzung mit Vbertretung einer Amts-, Berufs- oder Gewerbepflicht 
begangen worden ist. 

Die gefahrliche Korperverletzung liegt VOl', falls sie mit
tels einer Waffe, insbesondere eines Messers oder eines anderen 
gefahrlichen Werkzeuges, mittels hinterlistigen tJberfalles, von meh
reren gemeinschaftlich, mittels einer das Leben gefahrdenden Be~ 
handlung oder mittels grausamer oder bosha£ter Behandlung bei 
Personen unter 18 Jahren, die del' Fiirsorge des Betreffenden an. 
vertraut sind, begangen wird. 

Die sch were Korperverletzung liegt VOl', wenn del' Vel'
letzte ein wichtiges Glied des Korpers, das Sehvermogen ganz odeI' 
teilweise, das Gehor, die Sprache oder die Zeugungsfahigkeit ver
liert oder in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in 
Siechtum, Lahmung oder Geisteskrankheit verfallt (Strafe: Zucht" 
haus bis zu 5 Jahren odeI' Gefiingnis ni.cht unter 1 Jahr). 
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Die vorsatzliche Korperverletzung mit todlichem Aus
gang ist gegeben, falls durch die Korperverletzung del' Tod des 
Verletzten verursacht worden ist. Del' Tater haftet ohne Riicksicht 
auf ein Verschulden seinerseits. 

Del' Raufhandel setzt voraus, daB durch eine Schlagerei 
odeI' durch einen von mehreren gemachten Angriff del' Tod eines 
Menschen odeI' eine schwere Korperverletzung verursacht worden 
ist. Unter diesel' Voraussetzung wird derjenige bestraft, del' sich 
an del' Schlagerei odeI' dem Angriff beteiligt hat. 

Die Vergiftung besteht darin, daB man vorsatzlich einen 
anderen, um dessen Gesundheit zu schadigen, Gift odeI' andere 
Stoffe beibringt, die die Gesundheit zu zerstoren geeignet sind. Be
sonders streng ist die Bestrafung, wenn dadurch eine schwere 
Korperverletzung odeI' del' Tod verursacht wird. Ging die Absicht 
des Verbrechers auf Totung, so liegt Idealkonkurrenz mit dem De
likte des Mordes VOl'. 

Die Fahrlassige Koperverletzung ist ebenfalls strafbar. 
Strafverfolgung tritt nul' auf Antrag ein. Die Strafe kann bei 
Verletzung einer BerufspBicht erhOht werden; in diesem FaIle ist 
ein Antrag auf Strafverfolgung nicht erforderlich. Auf Verlangen 
des Verletzten kann neben del' Strafe auf eine an ihn zu erlegende 
BuBe bis zum Betrage von 6000 Mark erkannt werden. Eine er
kannte BuBe schlieBt die Geitendmachung eines weiteren Ent
schadigungsanspruches aus. Fiir diese BuBe haften die zu ihr 
Verurteilten als Gesamtschuldner. 

Vergehen und Verbreehen wider die personliehe Freiheit. 

Neben dem Menschenraub sei del' Kinderraub erwahnt. Er 
wird begangen, falls jemand eine minderjiihrige Person durch List, 
Drohung odeI' Gewalt ihren EItel'll, ihrem Vormunde odeI' Pfleger 
entzieht. Die Entfiihrung besteht in del' Entfernung einer Frauens
person aus ihren bisherigen VerhiiItnissen in del' Absicht, sie zur 
Unzucht odeI' zur Ehe zu bringen. Man unterscheidet die Ent
fiihrung wider Willen del' Frauensperson durch List, Drohung 
odeI' Gewalt und die Entfiihrung einer minderjiihrigen un
verehelichten Frauensperson mit ihrem Willen, jedoch ohne 
Einwilligung ihrer EItel'll, ihres Vormundes odeI' ihres PBegers. 
Die Strafverfolgung tritt nul' auf Antrag ein. Hat del' Entfiihrer 
die Entfiihrte geheiratet, so findet die Verfolgung nul' statt, nach
dem die Ehe fiir nichtig erkHirt worden ist. 

Eine Freiheitsberaubung begeht, weI' vorsiitzlich und wider
rechtlich einen Menschen einsperrt odeI' auf andere Weise del' 
personlichen Freiheit beraubt. Besonders schwer wird bestraft, 
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wenn die Freiheitsentziehung iiber eine Woche gedauert hat, oder 
wenn der Tod oder eine schwere Korperverletzung des der Frei
heit Beraubten durch die Freiheitsentziehung oder die ihm wah
rend derselben widerfahrene Behandlung verursacht worden ist. 

Eine Notigung begeht, wer einen andern widerrechtlich zu 
einer Handlung, Duldung oder Unterlassung notigt, und zwar durch 
Gewalt oder durch Bedrohung mit einem Verbrechen oder Vergehen. 

Diebstahl und Unterschlagung. 

Diebstahl ist die Wegnahme einer freniden beweglichen Sache 
aus fremdem Gewahrsam in der Ab.sicht, sie sich rechtswidrig zu
zueignen. Nicht als Sache ist die Elektrizitat anzusehen, des
halb wurde im Jahre 1900 em Gesetz betr. die Bestrafung der 
Entziehung elektrischer Arbeit erlassen, das je nach der Art die 
Vergehen als Diebstahl oder Sachbeschadigung bestraft. An herren
losen Sachen ist ein Diebstahl unmoglich. 

Man unterscheidet den einfachen und den schweren Dieb
.stahl. Zu letzterem gehoren der Kirchendiebstahl und der Ein
bruchsdiebstahl. Einbruchsdiebstahl liegt vor, wenn aus einem 
Gebaude oder umschlossenen Raume mittels Einbruchs, Einsteigens 
oder Erbrechens von Behaltnissen gestohlen wird. Das Einsteigen 
mull iiber ein Hindernis erfolgen, das zum Schutze der eingeschlos
senen Bachen gegen die AuBenwelt gestellt ist. 

Weiter wird unterschieden der Diebstahl mittels falscher 
Schliissel, der Post- und Transportdiebstahl, der bewaH· 
nete Diebstahl, der Bandendiebstahl und der Diebstahl zur 
Nachtzeit. 

Besonders mild behandelt das StGB. den Hausdiebstahl 
zwischen Verwandten oder Ehegatten, ferner gegen Angehorige, 
Vormiinder oder Erzieher. 

Der Mundraub. Einen Mundraub begeht derjenige, der Nah
rungs- oder GenuBmittel von unbedeutendem Werte oder in ge
ringer Menge zum alsbaldigen Gebrauche entwendet. Mundraub 
ist nur eine Vbertretung. Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. 

Der Gescho8diebstahl. Bestraft wird, wer die bei den Vbungen 
der Artillerie verschossene Munition, oder wer Bleikugeln ·aus den 
Kugel£angern der SchieBstande der Truppen sich widerrechtlich 
aneignet. 

Der Forst- und Felddiebstahl wird nach dem preuBischen Feld
diebstahlsgesetz vom 15. April 1878 bestra£t. Fur Flurubertretungen 
und Flurentwendungen unter 10 Mark kommt das Feld- und Forst
polizeigesetz vom 1. April 1880 in Betracht. 
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Die Unterschlagung. Sie ist eine rechtswidrige Zueignung, be
gangen an einer fremden Sache, die der Zueigner in Gewahrsam 
hat. Ein besonders schwerer Fall ist die Unterschlagung anver
trauter Sachen. Verpfandet jemand eine fremde Sache, ohne den 
Willen und die Moglichkeit zu haben sie wieder einzulosen, so liegt 
U nterschlagung vor. 

Raub und Erpressung. 

Raub ist ein Diebstahl, der mittels Gewalt gegen eine Person 
oder unter Anwendung von Drohung mit gegenwartiger Gefahr fur 
Leib oder Leben ausgefiihrt wird. Es gibt den einfachen und den 
schweren Raub. Ais schwerer Raub gilt: der bewaffnete Raub, der 
Bandenraub, der StraBenraub, der nachtliche Raub in einem be
wohnten Gebiiude und der Ruokfallraub. 

Ais besonders schwer gilt der Fall, wenn bei dem Raube ein 
Mensch gemartert oder durch die gegen ihn verubte Gewalt eine 
schwere Korperverletzung oder der Tod desselben verursacht wor
den ist. Verubt jemand bei einem Diebstahl, auf frischer Tat be
troffen, gegen eine Person Gewalt oder Drohung mit gegenwiirtiger 
Gefahr fur Leib oder Leben, um sich im Besitze des gestohlenen 
Guts zu erhalten, so wird er gleich einem Rauber oestraft. 

Die Erpressung. Eine Erpressung begeht, wer, um sich oder 
einem Dritten einen rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaffen, 
einen andern durch Gewalt oder Drohung zu einer Handlung, Dul
'dung oder Unterlassung notigt. Zur Erpressung gehOrt e.ine ge
winnsiiohtige Absioht. Man kennt die einfache, die schwere und 
die rauberische Erpressung. 

Begiinstigung und Hehlerei. 

Leistet jemand nach Begehung eines Verbrechens oder Ver
gehens dem Tater wissentlich Beistand, urn ihn der Bestrafung zu 
entziehen oder um ihm die Vorteile des Verbrechens oder Ver
gehens zu sichern, so liegt Begunstigung vor. Man unterscheidet 
die personliche, sachliche lJ.lld des eigenen Vorteils wegen geleistete 
Begunstigung. Die Begiinstigung ist straflos, wenn sie den Tater 
oder Teilnehmer von einem Angehorigen gewahrt worden ist, um 
ihn der Bestrafung zu entziehen, ausgenommen die als Beihilfe auf
zufassende vor der Tat zugesagte Begiinstigung. 

Die Hehlerei. Das StGB. unterscheidet zwischen der Personen
hehlerei, Sachhehlerei und der gewerbs- oder gewohnheitsmaBigen 
Hehlerei. Die Personenhehlerei liegt vor, wenn jemand des eigenen 
Vorteils wegen eine Person nach Veriibung eines Diebstahls, einer 
Unterschlagung, eines Raubes oder dergl. begiinstigt. Sie wird 
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auch dann bestraft, wenn der Hehler ein AngehOriger ist. Sach
hehlerei liegt vor, falls jemand seines Vorteils ha1ber Sachen an
kauft, verheimlicht, zum pfande nimmt oder sonst an sich bringt, 
oder zu deren Absatze bei andern mitwirkt, von denen er weiB 
oder den Umstanden nach annehmen muB, daB sie mittels einer 
strafbaren Handlung erlangt sind. Gewarbs- oder gewohnheitsmaBige 
Heh1erei wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren bestraft. 

Betrug und Untreue. 

Betrug liegt vor, falls jemand in der Absicht, sich oder einem 
Dritten einen rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaffen, das 
Vermogen eines andern dadurch schadigt, daB er durch Vorspiege
lung fa1scher oder durch Entstellung oder Unterdriickung wahrer 
Tatsachen einen lrrtum erregt oder unterha1t. 1m Gesetz sind der 
einfache Betrug, der Betrug im wiederho1ten Riickfalle, Betrug aua 
Not und der Versicherungsbetrug unterschieden. 

Die Un t r e u e besteht in der von gewissen Stellvertretern dem 
Geschaftsherrn absichtlich zugefiigten Vermogensschadigung. Hierzu 
gehoren Vormiinder, Kuratoren, Sequester, Massenverwa1ter, Testa
mentsvollstrecker, Bevollmachtige, Fe1dmesser, Versteigerer, Makler, 
Schaffner u. a: m. Gewinnsiichtige Untreue wird schwerer bestraft. 

U rkundenfiUschung. 

Urkundenfa1schung begeht, wer in rechtswidriger Absicht ein~ 
Urkunde verfalscht oder falschlich anfertigt und von derselben zum 
Zwecke einer Tauschung Gebrauch macht. Urkunde ist jedes Er
zeugnis von Menschenhand, das kraft menschlichen Willens zum 
Beweise dienen solI, so z. B. auch Biermarken, KerbhOlzer und dergl. 

Das Gesetz unterscheidet: 

a) Offentliche Urkunden. Das sind solche, die von einer Be
horde oder den mit offentlichen Glauben versehenen Personen 
innerhalb ihrer Zustandigkeit in del' vorgeschriebenen Form aus
gestellt sind (§ 415 ZPO.); 

b) die Privaturkunden, soweit sie zum Beweise von Recht.en 
oder Rechtsverha1tnissen erheblich sind, z. B. eine Vollmacht, 
Quittung, Wechsel, Frachtbrief usw.; 

c) Legitimationspapiere, die nul' zum Zweck des besseren Fort
kommens des Falschenden odeI' eines andern gefalscht werden, 
z. B. Passe, Arb eitsb iicher, Mietsbiicher usw. 

Zur Urkundenfalschung gehort aUBer dem VerfaIschen odeI' 
einem falschlichen Anfertigen einer Urkunde auch der Gebrauch 
del' Urkunde. Gebraucht jemand mit Wissen eine falsche odeI' 
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vi·rfiilschte Urkunde zum Zweck einer Tauschung, so steht das del' 
Urkundenfiilschung gleich. Urkundenfiilschung in gewinnsiichtiger 
Absicht wird schwer bestraft. 

Die inteIlektuelle Urkundenfalschung. Sie besteht darin, 
daB jemand vorsatzlich hewirkt, daB Erkliirungen, Verhandlungen 
odeI' Tatsachen, die fiir Rechte oder Rechtsverhaltnisse von Erheb
lichkeit sind, in offentlichen Urkunden, Biichern odeI' Registern als 
abgegeben odeI' geschehen beurkundet werden, obwohl die Voraus
setzungen und Tatsachen nicht zutreffen. 

Die Beseitigung von Urkunden. Wer eine Urkunde, die 
ihm entweder iiberhaupt nicht odeI' nicht ausschlieBlich gehOrt, ill 
del' Absicht, einem andel'll Nachteile zuzufiigen, vernichtet, bescha
digt oder unterdriickt odeI' einen Grenzstein odeI' ein anderes zur 
Bezeichnung einer Grenze oder eines Wasserstandes bestimmtes 
Merkmal mit del' Absicht del' Benachteiligung wegnimmt, vernichtet, 
unkenntlich macht. verriickt oder an eine falsche Stelle setzt, macht 
ilich strafbal'. 

Die Stempel- und Postzeichenvergehen sind: Del' wissent
liche Gebrauch falscher Stempel und Postzeichen, die in Gebrauchs
absicht erfolgte Anfertigung solcher Zeichen und die nochmalige 
Benutzung bereits verwendeter Zeichen. 

Uber die Ausstellung von falschen Zeugnissen durch 
Al'zte beziiglich den Gesundheitszustand eines Menschen sind in den 
§§ 277-279 schwere Strafbestimmungen getroffen. 

Die Konkursvergeben. 

Unter die Konkursvergehen fallen del' betriigerische Bankrott, 
del' einfache Bankrott, die Begiinstigung eines Glaubigers und die 
Teilnahme Dritter. 

Del' betrligeriscbe Bankrott. Schuldner, die ihre Zahlungen 
eingestellt haben odeI' iiber deren Vermogen das Konkursverfahrell 
eroffnet worden ist, werden wegen betriigerischen Bankrotts (v om 
Schwurgericht) bestraft, wenn sie in del' Absicht, ihre Gliiubiger 
zu benachteiligen: 

1. Vermogensstiicke verheimlicht odeI' beiseitc gcschafft habcn; 
2. Schulden odeI' Rechtsgeschiifte anerkannt odeI' aufgestellt haben, 

die ganz oder teilweise erdichtet sind; 
3. Handelsbiicher zu fiihren unterlassen haben, deren Fiihrung ihnen 

gesetzlich oblag, oder 
4. ihre Handelsbiicher vernichtet oder verheimlicht oder so gefiihrt 

oder veriindert haben, daB sie keine Vbersicht des Vermogens
zllstandes gewahren. 
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Der einfache Bankrott. Schuldner, die ihre Zahlungen einge
stellt haben oder iiber deren Vermogen das Konkursverfahren er
offnet worden ist, werden wegen einfachen Bankrotts (von der 
Strafkammer) bestraft, 
1. wenn sie durch Aufwand, Spiel oder Wette oder durch Differenz

handel mit Waren oder Borsenpapieren iibermii.l3ige Summen 
verbraucht haben oder schuldig geworden sind; 

2. wenn sie in der Absicht, die Eroffnung des Konkursverfahrens 
hinauszuschieben, Waren oder Wertpapiere auf Kredit entnommen 
und diese Gegenstande erheblich unter dem Werte in einer den 
Anforderungen einer ordnungsmaBigen Wirtschaft widersprechen
den Weise verauBert oder sonst weggegeben haben; 

3. wenn sie Handelsbiicher zu fiihren unterlassen haben, deren 
Fiihrung ihnen gesetzlich oblag, oder dieselben verheimlicht, ver
nichtet oder so unordentlich gefiihrt haben, daB sie keine Dber
sicht ihres Vermogenszustandes gewahren; 

4. wenn sie es gegen die Bestimmung des Handelsgesetzbuches 
unterlassen haben, die Bilanz ihres Vermogens in der vorge
schriebenen Zeit zu ziehen. 

Die Begiinstigung eines Gliiubigers, sog. Gratifikation. 

Schuldner, die ihre Zahlungen eingestellt haben oder iiber 
deren Vermogen das Konkursverfahren eroffnet worden ist, werden 
bestraft, wenn sie, obwohl sie ihre Zahlungsunfahigkeit kannten, 
einem Glaubiger in der Absicht, ihn vor den iibrigen Glaubigern 
zu begiinstigen, eine Sicherung oder Befriedigung gewahrt haben, 
die derselbe nicht oder nicht in der Art oder nicht zu der Zeit 
zu beanspruchen hatte. 

Die Teilnahme Dritter. 

Die Teilnahme Dritter solI als selbstandiges Delikt in folgen
den Fallen geahndet werden: 
1. Bestraft wird: 

a) wer im Interesse eines Schuldners, der seine Zahlungen ein
gestellt hat oder iiber dessen Vermogen das Konkursverfahren 
eroffnet worden ist, Vermogensstiicke desselben verheimlicht 
oder beiseite geschafft hat, oder 

b) im Interesse eines solchen Schuldners oder, um sich oder 
einem anderen Vermogensvorteil zu verschaffen, in dem Ver
fahren erdichtete Forderungen im eigenen N amen oder durch 
vorgeschobene Personen geltend gemacht hat; 
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2. ein Glaubiger, del' sich von dem Gemeinschuldner odeI' anderen 
Personen besondere Vorteile dafiir hat gewahren oder versprechen 
lassen, daB er bei den Abstimmungen der Konkursglaubiger in 
einem gewissen Sinne stimme, wird ebenfalls bestraft. 

Strafbarer Eigennntz. 

Ais strafbaren Eigennutz ahndet das StGB. 

1. das gewerbsmaBige Gliicksspiel, das Dulden von Gliicks
spielen durch den Gastwirt und das Veranstalten offent
Hcher Lotterien ohne obrigkeitliche Erlaubnis; 

2. die Vereitelung einer Zwangsvollstreckung; 

3. die Verletzung von Aneignungsrechten (Jagd- und Fischel'ei-
vergehen)j 

4. die Schiffgefahrdung durch Konterbande; 

5. den Bruch deR Heuervertrages (vgl. S. 324); 

6. die Verletzung des Briefgeheimnisses; bestraft wird, weI' 
einen verschlossenen Brief odeI' eine andere verschlossene Ur
kunde, die nicht zu seiner Kenntnis bestimmt ist, vorsatzlich 
und unbefugterweise offnet. Verfolgung nur auf Antrag; 

7. die Verletzung des Gewerbegeheimnisses. Verboten ist 
den RechtsJ.nwalten, Notaren, Verteidigern in Strafsachen, Arzten, 
Hebea.mmen, Apothekern, Bowie den Gehilfen diesel' Personen die 
unbefugte Offenbarung von Privatgeheimnissen, die ihm kraft 
ihres Amte3, Standes odeI' Gewerbes anvertraut sind. Verfolgung 
nul' auf Antrag; 

8. del' Wucher, d. h. Ausbeuten von Unerfahrenheit, Notlage odeI' 
Leichtsinn und das MiBverhaltnis zwischen Leistung und ver
sprochener Gegenleistung; 

9. die Dbervorteilung Minderjahriger. Bestraft wird: WeI' 
in gewinnsiichtiger Absicht und unter Ausbeutung des Leicht
sinns odeI' del' Unerfahrenheit eines Minderjahrigen sich von 
demselben 
a) Schuldscheine, Wechsel, Biirgschaftserklarungen odeI' andere 

cine Verpflichtung enthaltende Ul'kunden ausstellen odeI' auch 
nul' miindlich ein Zahlungsversprechen erteilen laBt. Die Vel'
folgung tritt nul' auf Antrag ein; 

b) unter Verpfandung del' Ehre, auf Ehrenwol't, eidlich odeI' 
unter ahnlichen Versicherungen odeI' Beteuerungen die Zah
lung einer Geldsumme odeI' die Erfiillung einer anderen auf 
Gewahnmg geldwerter Sachen gerichteten Verpflichtung aus 
einem Rechtsgeschaft versprechen liiBt. 
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Dieselbe Strafe trifft denjenigen, der sich eine Forderung 
abtreten Hint, von der er weiD, daD ein Minderjahriger deren 
Berichtigung in der vorbezeichneten Weise versprochen hat.. 
Die Verfolgung tritt auch hier nur auf Antrag ein. 

Die Saehbesehlidigung. 

Sachbeschadigung ist die vorsatzliche und rechtswidrige Be
schadigung einer fremden Sache. Ais schwere Sachbeschadigung 
wird eine solche angesehen, die an religiosen oder offentlichen 
Gegenstanden begangen wird. Hier tritt Strafverfolgung ohne 
Antrag ein. 

StrafrechtIich verfolgt wird, wer vorsatzlich und rechtswidrig 
ein Gebaude, ein Schiff, eine Briicke, einen Damm, eine gebaute 
StraDe, eine Eisenbahn oder ein anderes Bauwerk, das fremdes 
Eigentum i,t, ganz oder teilweise zerstort .. 

Gemeingefahrliehe Vel'breehen und Vergehen. 

Ais gemeingefiihrlich sind diejenigen Verbrechen anzusehen. 
bei denen del' Tater die Ausdehnung del' Tat nicht mehr in seiner 
Gewalt hat. 

Die Brandstiftung. Sie ist die Inbrandsetzung gewisser yom 
Gesetzgeber naher bezeichneter Sachen, insbesondere von Gebauden. 
Man scheidet die Brandstiftung in vorsatzliche und fahr
lassige. Straferschwerend wirkt, wenn der Brand den Tod eines 
Menschen herbeifiihrt, wenn der Brandstifter die Loschgeratschaften 
entfernt oder unbrauchbar gemacht hat, urn das Loschen des Feuers 
zu verhindern oder zu erschweren. 

Die Herbeifiihnmg einer Ubersehwemmung. Sie wird bestraft, 
wenn sie vorsatzlich oder fahrlassig herbeigefiihrt wird und Men
Bchenleben oder Eigentum gefahrdet. 

Die Eisenbahn· und Postgefahrdung. Bestraft wird die vor
satzliche oder fahrlassige Gefahrdung eines Eisenbahntransportes, 
einer Telegraphen-, Rohrpost- oder Fernsprechanlage. Eines be
sonderen Vergehens machen sich die Vorsteher einer Eisenbahn
anstalt, sowie die V orsteher einer offentlichen Zwecken dienenden 
Telegraphenanstalt schuldig, wenn sie nicht sofort nach Mitteilung 
des rechtskriiftigen Erkenntnisses die Entfernung des Verurteilten 
bewirken oder wenn sie nicht diejenigen aus dem Dienst entlassen, 
die fiir unfahig zum Eisenbahn- oder Telegraphendienst erklart 
worden sind. 

Die Besehiidigung von Wasserbauten und Wegen, z. B. von 
Wasserleitungen, Schleusen. Deichen, Briicken, Vorrichtungen der 
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Wasserhaltung oder zur Wetterfiihrung im Bergwerksbetriebe, zum 
Ein- und Ausfahren der Arbeiter daselbst, oder in schiffbaren 
Fliissen Starung des Fahrwassers, wenn durch eine dieser Hand
lungen Gefahr fiir das Leben oder die Gesundheit anderer herbei
gefiihrt wird. 

Die Geflihl'dung der Schiffahrt. Diese findet dadurch statt, 
wenn jemand vorEatzlich ein zur Sicherung der Schiffahrt bestimm
tes Feuerzeichen odeI' anderes dies em Zwecke dienendes Zeichen 
zerstort, wegscha,fft oder unbrauchbar macht, ein solches Feuer
zeichen ausloscht oder seiner Dienstpflicht zuwider nicht aufstellt, 
oder ein falsches Zeichen aufstellt oder anziindet. das die Schiff
fahrt zu gefahrden geeignet ist, oder wenn jemand vorsatzlich die 
Strandung oder das Sink en eines Schiffes bewirkt und dadurch 
Gefahr fiir das Leben eines anderen herbeifiihrt. 

Als weitere gemeingefahrliche Verbrechen und Vergehen sind 
die Vergiftung von Brunnen und Verbrauchsmit,teln und die Ver
letzung von Seuchenvorschriften Zll erwahnen. 

Der § 329 StaB. bezieht sieh auf den Verzng bei behOrdlic}:{\n 
Lieferungsvertragen zur Zeit eines Krieges und lautet: 

"Wer die mit einer Beharde geschlossenen Lieferungsvertrage iiber Be
diirfnisse des Heeres oder der Marine z. Z. eines Krieges odeI' iiber Lebens
mittel zur Abwendung oder Beseitigung eines Notstandes vorsatzlich ent
weder nicht zur bestimmten Zeit odeI' nicht in der vorbedungenen Weise cr
flillt, wird mit Gefangnis nicht unter 6 Monaten bestraft; auch kann auf 
Vcrlust del' biirgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. 

Liegt der Nichterfiillung d~s Vertrages Fahrlassigkeit zugrunde, so i8t, 
wenn durch die Handlung ein Schaden verursacht worden ist, auf Gefangnis 
bis zu 2 Jahren zu erkennen. 

Dieselben Strafen finden auch gegen Unterlieferanten, Vermittler und 
Bevollmachtigten des Lieferanten Anwendung, die mit Kenntnis des Zweckes 
del' Lieferung die Nichterfiillung derselben vorsatzlich oder aua Fahrlassigkeit 
verursachen. « 

§ 330 belegt mit Geldstrafe bis zu 900 Mark oder mit Ce
fangnis bis zu einem Jahre denjenigen, der bei der Leitung oder 
Ausfiihrung eines Baues wider die allgemeinen anerkannten 
Regeln del' Baukunst dergestalt handelt, daB hieraus fiir andere 
Gefahr entsteht. 

Verbrechcn und Vergehen im Arnie. 

Hier kommen in Betracht: Die Geschenkannahme, die Richter
bestechung, die vorsatzliche Rechtsbeugung, der MiBbrauch der Amts
gewalt zur Natigung, zur Korperverletzung, zur Freiheitsberaubung, 
zum Hausfriedensbruch, zur Erpressung von Aussagen durch An
wendung von Zwangsmitteln, zur Eroffnung oder Fortsetzung del' 
Untersuchung gegen Personen, deren Un schuld dem Beamten be-

B I u m. Rechtskunde. 
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kannt ist, zur Befreiung von einer verdienten Strafe, zur unge
rechtfertigten Strafvollstreckung und zur Befreiung eines Gefan
genen. Weiterhin sind zu erwahnen die Urkundenvergehen, die 
Unterschlagung im Amte, die trbererhebung von Gebiihren und 
Abgaben im eigenen Interesse, die Postvergehen seitens der Post
oder Telegraphenbeamten (unbe£ugtes Offnen von Briefen und 
Paketen und rechtswidrige Mitteilung oder Unterdriickung von 
Depeschen) u. a. m. 

Die Ubertretung. 

Die Strafbestimmungen gegen tJbertretungen haben im allge
meinen nur polizeilichen, d. h. vorbeugenden Charakter. Verboten 
ist das unbefugte Annehmen von Titeln, Wiirden und Adelspradi
katen, der Gebrauch eines fremden Namens gegeniiber einem zu
standigen Beamten. Bestraft wird derjenige, der bei Ungliicks
fallen oder gemeiner Gefahr oder Not von der PolizeibehOrde oder 
deren Stellvertreter zur Hilfe aufge£ordert wird, und ohne selbst 
erheblich gefahrdet zu sein, der Aufforderung nicht Folge leistet. 

Zu den tTbertretungen gehoren und werden als solche bestraft: 
die Erregung ruhestorenden Larms und die Veriibung groben Un
fugs. Von einzelnen tTbertretungen seien noch erwahnt: strafbar 
macht sich, wer in einer Schankstube oder an einem offent
lichen Vergniigungsorte trotz gegenteiliger Aufforderung des Wirtes, 
seines Vertreters oder eines Polizeil;>eamten iiber die gebotene 
Polizeistunde hinaus verweilt, wer in Stadten oder Dorfern iiber
maBig schnell fahrt oder reitet, wer Hunde auf Menschen hetzt, 
wer einem gmletzlichen Verbote zuwider StoB-, Hieb- oder SchuB
waffen feilhalt oder mit sich fiihrt, die in Stocken oder Rohren 
oder auf ahnliche Weise verborgen sind. 

Personen, die ohne obrigkeitliche Anweisung oder ohne Ge
nehmigung des Inhabers einer Wohnung, Schliissel zu Zimmern 
oder Behaltnissen in der letzteren anfertigen oder Schlosser an 
denselben offnen, ohne Genehmigung des Hausbesitzers oder seines 
Stellvertreters einen Hausschliissel anfertigen, oder ohne Erlaubnis 
der Polizeibehorde N achschliissel oder Dietriche verabfolgen, werden 
mit Geldstrafe bis zu 100 Mark oder mit Haft bis zu 4 Wochen 
bestraft. 

Mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen 
wird bestraft, wer es unterlaBt, dafiir zu sorgen, daB die Feuer~ 
statten in seinem Hause in baulichem und brandsicherem Zu
stande unterhalten oder daB die Schornsteine zur rechten Zeitge
reinigt werden. 



StrafprozeB. 275 

PreBvergehen. 

Hierher gehoren die Verletzungen der Bestimmul1gen iiber: 

1. Angabe von Namen und Wohnort des Drucker" und Verlegers; 
ausgenommen sind die Druckschriften zu gewerbliehen Zweeken. 

2. Benennung des verantwortliehen Redakteurs bei periodisehen 
Drueksehriften. 

3. Abgabe des Ptliehtexemplares an die Polizei des Au fgabeorts. 
4. Aufnahme einer Beriehtigung, sofern die Beriehtigung von dem 

Einsender unterzeiehnet ist, keinen strafbaren Inhalt hat und 
sieh auf tatsaehliehe Angaben besehrankt. 

Fiir Handlungen, deren Strafbarkeit durch den Inhalt einer 
Drueksehrift begriindet wird, bestimmt sieh die Verantwortliehkeit 
mwh den bestehenden allgemeinen Strafgesetzen. Der verantwort
liehe Redakteur einer periodisehen Drnekschrift gilt als Tater, 80-

fern nicht dureh besondere Umstande die Annahme seiner Tiiter
schaft ausgesehlossen vi'ird. Begriindet der Inhalt einer Druek
schrift den Tatbeetand einer strafbaren Handlung, EO kommen fiir 
die Bestrafung anBer dem verantwort.liehen Redakteur del' Ver
leger, del' Drucker und derjenige in Betl'acht, del' die Druekschrift 
gewerbsmaBig vertrieben oder sonst offentlich verbreitet hat. .Je
doch konnen sich die Genannten von del' Bestra,fung dadurch be
freien, daB sie die Anwendung del' pfiichtmaBigen Sorgfalt oder 
di1S Vorliegen von Umstanden nachweisen, die diese Anwendungen 
unmoglich gemacht haben. Samtliche PreBvergehen verjahren in 
6 Monaten. VgI. Abschnitt PreBgesetz S. 3i!) ff. 

Strafproze6. 
StrafprozeBordnung vom 1. Oktober 1879 (StPO.). 

Der StrafprozeB ist ein staatlich geregeltes Verfahren zur Alm
:lung del' Verletzungen des Strafreehts. Er setzt die wirkliche oder 
'Lngeblich erfolgte Verletzung des Strafreehts vorans. Wahrend im 
ZivilprozeB nul' derjenige Tatbestand fUr den Richter maBgebend 
ist, den ihm die Parteien vortragen, so verlangt del' StrafprozeB 
lie Erforschung des wirkliehen Saehverhaltes seitens del' 
<t,aatliehen Be,amten. Daher haben diese die Ahndung eines 
Vergehens oder Verbrechens ex officio zu betreiben, sog. Offi
oialitat.sprinzip. Der Stal1tsanwalt hat. nieht nur die zur Belastung 
les Beschuldigten, sondern auch die zu seiner Entlast.nng dienenden 
Umstande zu erforschen und kann jedes Rechtsmittel zugunsten 
les Beschuldigten einlegen. Die einmal erhohcne ofrentliche Klage 

lR* 
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kann nach Erhebung oder Untersuchung nicht mehr zuruckge
nommen werden. 

Die StrafprozeBordnung zerfiillt in 7 Bucher: 

Erstes Buch: Allgemeine Bestimmungen. 
Zweites" Verfahren in erster Instanz. 
Drittes " Rechtsmittel. 
Viertes 
Funftes 

" Wiederaufnahme des Verfahrens. 
" : £eteiligung des Verletzten beim Verfahren. 

Sechstes " 
Siebentes" 

Erster Abschnitt: Privatklage. 
Zweiter " : N ebenklage. 

Besondere Arten des Verfahrens. 
Strafvollstreckung und Kosten des Verfahrens. 

Die StrafprozeBordnung findet auf alle Strafsachen An
wendung, die vor die ordentlichen Gerichte gehOren. 

Die Strafprozel3ordnung ist am 20. Mai 1898 durch das Gesetz iiber die 
Entschadigung unschuldig Verurteilter und am 14. Juli 1904 durch das Gesetz 
iiber die Entschiidigung fiir unschuldig erlittene Untersuchungshaft ergiinzt. 

Ordentliche Gerichte im StrafprozeB sind: 

1. Die Amtsgerichte I 
2. Die Landgerichte als Gerichte der Bundesstaaten. 
3. Die Oberlandesgerichte 
4. Das Reichsgericht als Gericht des Reiches. 

Als besondere Gerichte sind reichsrechtlich bestellt fUr 
Strafsachen: Die Konsulargerichte, die Schutzgebietsgerichte, die 
Kriegsgerichte und die Marinegerichte. 

Reichsrechtlich zugelassen sind: Die Rheinschiffahrts- und 
Elbzollgerichte, die Gerichte fur Mitglieder landesherrlicher Familien 
und die Austriigalgerichte fUr Standesherren. 

Die ordentlichen Gerichte. 

Die ordentliche Gerichtsbarkeit in Strafsachen wird von den 
Amtsgerichten, Landgerichten, Oberlandesgerichten und dem Reichs
gerichte ausgeubt. Die Abteilungen heiBen: 

1. bei dem Amtsgericht: Schoffengericht, 
2. bei dem Landgericht: Strafkammer und Schwurgericht, 
3. bei dem Oberlandesgericht und dem Reichsgericht: Strafsenat. 

Der Instanzenzug ergibt sich aus der nachstehenden V"ber
sicht. Aus dieser sind die einzelnen Instanzen ersichtlich: 
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Als zweite Instanz urteilen also: 

1. fiir die Schoffengerichte die Strafkammern des Landes
gerichts als Berufungsgericht; 

2. fiir die Strafkammern entweder die Strafsenate des Reichs
gerichts oder bei Verletzungen der Vorschriften des Landesstraf
rechts das Oberlandesgericht. Sind mehrere Oberlandesgerichte 
vorhanden, so kann eins von ihnen allein fur zustandig erklart 
werden; in PreuBen ist dies zugunsten des Kammergerichts 
erfolgt; 

3. fur die Schwurgerichte die Strafsenate des Reichsgerichts. 

Zustandigkeit in der 1. Instanz. 

Die SchOffengerichte sind zustandig: 

1. fiir alle Ubertretungen; 

2. fiir diejenigen Vergehen, die nur mit hochstens 3 Monate Ge
fangnis oder 600 Mark Geldstrafe bedroht sind; 

3. IiiI' die Privatklagesachen wegen Beleidigung und fiir die nur 
auf Antrag zu verfolgenden Korperverletzungen; 

4. fiir gewisse Vermogensschadigungen bei einem Schaden von 
hochstens 150 Mark: 
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5. fiir Begiinstigung und Hehlerei bei den oben angegebenen Vel'
gehen; 

6. fiir die ihnen von der Strafkammer iiherwiesenen Sachen. 

Die Strafkammern sind zustandig: 
1. Fur Vergehen, die nicht zur Zustandigkeit der SchOfIengerichte 

gehOren; 
2. fiir diejenigen Verbrechen, mit wenigen Ausnahmen, die mit 

hOchstens 5 Jahren Zuchthaus bedroht sind; 
3. fUr schwere Falle des Diebstahls, der Hehlerei und des Betruges; 
4. fur die Unzucht mit Kindern; 
5. fUr die Verbrechen jugendlicher zur Zeit der Tat noch nicht 

18 Jahre alt'en Personen. 

Die Schwurgerichte sind zustandig: 
1. Fiir die Verbrechen, die nicht zur Zustandigkeit der Strafkam

mern oder des Reichsgerichts gehoren; 
2. fiir die durch die Presse hegangenen strafbaren Handlungen in 

Bayern, Wiirttemberg, Baden, Oldenburg. 

Das Reichsgericht ist zustandig: 
Bei Hoch. und Landesverrat gegen Kaiser und Reich. 

Zusammenhangende Strafsachen, die einzeln zur Zustandigkeit 
von Gerichten verschiedener Ordnung gehoren, konnen bei dem
jenigen Gericht anhiingig gemacht werden, dem die hOhere Zu
standigkeit gebiihrt. Das Gericht pruft seine sachliche Zustan
digkeit in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen. Als Ge
richtsstande kommen del' Ort del' Tag, das Geil'icht desjenigen 
Bezirks, in der del' Angeschuldigte z. Z. del' Klagerhebung seinen 
W ohnsitz hat und gegebenenfalls del' Ort del' Ergreifung des Taters 
in Frage. 

Die Organisation der Gerichte. 

Als Richter kommen in Betracht: 
1. Rechtskundige Richter. 

2. Laienrichter, und zwar die Schoffen als Mitglieder del' 
SchofIengerichte und die Geschworenen als Mitglieder del' Schwur
gerichte. (Vergl. S.398 uber SchOfIengerichte und S.402 iiber Schwur
gerichte.) 

Das Amt des SchofIen wie das Amt des Geschworenen ist eill 
Ehrenamt, das nul' von einem Deutschen versehen werden kann. 

3. Del' Gerichtsschreiber und del' Gerichtsvollzieher. 
4. Del' Staats an wal t. Bei .jedem Gerichte solI eine Staats

anwaltschaft ~estehen. Bei dem Reichsgerichte wird sie durch 
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einE'n Oberreichsanwalt oder durch einen oder mehrere Reichs
anwalte ausgeubt, bei den Oberlandesgerichten, den Landgerichten 
und den Schwurgerichten durch einen oder mehrere Staatsanwalte. 
In PreuBen heiBt der erste Beamte bei den Oberlandesgerichten 
Oberstaatsanwalt, bei den Landgerichten Erster Staats
anwalt; bei den Amtsgerichten und den SchOffengerichten wird 
das Amt durch einen oder mehrere Amtsanwalte, in kleineren Stadten 
meist durch den Burgermeister ausgeubt. 

Samtliche Staatsanwalte sind nicht richterliche Beamte. Die 
Staatsanwaltschaft ist in ihren Dienstverrichtungen von den 
Gerichten unabhangig. Der Oberreichsanwalt und die Reichsanwalte 
werden auf Vorschlag des Bundesrats vom Kaiser ernannt. 

Die Staatsanwaltschaft hat die offentliche Anklage zu er
heben und hat bei dem ProzeBbetrieb durch Ladungen, Herbei
fuhrung von Beweisstucken, ZusteHung und Vollstreckung von ge
richtlichen Entscheidungen mitzuwirken. 

Die Beamten des Polizei- und Sicherheitsdienstes sind Hilfs
beamte der Staatsanwaltschaft und haben den Anordnungen der 
Staatsanwalte bei dem Landgericht ihres Bezirks Folge zu leisten. 

Die RechtsanwiiIte spielen im StrafprozeB vor aHem als Ver
teidiger eine gro£e Rolle. Ihre Tatigkeit ist nicht auf ein be
stimmtes Gericht beschrankt. 

Fur die AusschlieBung und Ablehnung von Richtern 
gelten ahnliche Bestimmungen wie beim ZivilprozeB (vergl. S. 196). 
Sie sind §§ 23-30 der StPO. behandelt. 

Sch6ffen und Gerichtsschreiber sind in derselben Weise kraft 
Gesetzes ausgeschlossen und ablehnbar wie der Richter. 

Fur die Geschworenen gelten die gleichen AusschlieBungsgrunde 
wie beim Richter. Ihre A blehnung unterliegt einem besonderen 
Verfahren, das sich vor Bildung der Geschworenenbank abspielt. 
§ 282 bestimmt: 

"Von den ausgelosten Geschworenen konnen so viele abgelehnt werden, 
als Namen iiber 12 in der Urne sich befinden. Die eine Halfte der Ableh
nung steht der Staatsanwaltschaft, die andere dem Angeklagten zu. Dem 
Angeklagten gebiihrt eine Ablehnung mehr, wenn die Gcsamtzahl dar Ableh
nung eine ungarada ist." 

Die Einrichtung der Gerichte. 

Das Amtsgericht kann durch den einzelnen Amtsrichter tatig 
sein. Regelma.6ig erkennen jedoch uber die amtsgerichtlichen Straf
sachen die Schoffengerichte, die aus einem Richter als Vor
sitzenden und 2 SchOffen bestehen. 

Die Landgerichte. Erkennende Abteilungen sind bei den
selben die Strafkammern, die gewohnlich in einer Besetzung von 
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5 rechtskundigen Mitgliedern, ausnahmsweisB in der Berufungs
instanz mit 3 Richtern entscheiden. 

Die Schwurgerichte sind mit 3 rechtsgelehrten Richtern (der 
Richterbank) und 12 Laienrichtern (der Geschworenenbank) 
besetzt. Die letzteren entscheiden tiber die Schuldfrage und tiber 
das Vorliegen mildernder Umstande. 

BeschlieBende Behorden sind die BeschluBstrafkammer 
und der Untersuchungsrichter. Die BeschluBstrafkammer ist eine 
Strafkammer in Besetzung mit 3 Mitgliedern, die a.uBerhalb der 
Hauptverhandlung Beschltisse tiber aBe Strafkammersachen, tiber 
aHe Schwurgerichtssachen, tiber Beschwerden gegen die Beschltisse 
des Amtsrichters und des Schoffengerichts und tiber die Beschwerden 
gegen den Untersuchungsrichter Beschltisse £aBt. Bei den Land
gerichten werden standige Untersuchungsrichter nach Bedtirfnis 
durch die Landesjustizverwaltung gesteBt. Sache des Untersuchungs
richters ist es, die Voruntersuchungen zu eroffnen und zu fiihren. 

Die Oberlandesgerichte. Sie entscheiden in Strafsenaten 
in einer Besetzung von 5 Richtern. 

Das Reichsgericht. Hier werden Strafsenate gebildet, und 
zwar mindestens 3. Diese sind entweder erkennendes Gericht 1. In
stanz bei Hochverrat und Landesverrat gegen Kaiser und Reich, 
wobei der vereinigte 2. und 3. Strafsenat entscheidet" oder 2. und 
3. Instanz in einer Besetzung von 7 Mitgliedern; odeI' sie sind be
schlieBendes Gericht in Reichsgerichtssachen 1. Instanz sowie bei 
Beschwerde gegen den Reichsgerichtlichen Untersuchungsrichter. 

Auf die Strafsachen und ihre Bearbeitung haben die Gerichts
ferien keinen EinfluB. 

Grundlagen des Strafprozesses. 

Die Eroffnung del' gerichtlichen Untersuchung wird durch die 
Erhebung einer Klage del' Staatsanwaltschaft bedingt. Die Vor
untersuchung wird yom Untersuchungsrichter nach freiem Er
messen gefiihrt. Die Gerichte sind in Strafsachen zu einer selb
standigen Tatigkeit berechtigt und verpflichtet. Sie konnen selbstan
dige Beweise erheben und sind an die Beurteilung des Vergehens 
oder Verbrechens seitens der Staatsanwaltschaft nicht gebunden. 
Das Gericht entscheidet tiber das Ergebnis der Beweisaufnahme 
nach seiner freien Uberzeugung. 

Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, wegen aller gericht
Hch strafbaren und verfolgbaren Handlungen einzuschreiten. Bei 
Privatklagesachen wird die offentliche Klage von der Staatsanwalt
schaft nur dann erhoben, wenn dies im offentlichen Interesse Iiegt. 

Die Staatsanwaltschaft kann zur ErfiiHung ihrer Anklagepflicht 



Strafproze.6. 281 

gezwungen werden. Dem Verletzten steht gegen einen ablehnenden 
Bescheid der Staatsanwaltschaft binnen 2 Wochen nach Empfang 
die Beschwerde an den Oberstaatsanwalt zu. Ergeht auch von 
diesem ein ablehnender Bescheid, so hat del' Verletzte das Recht, 
hiergegen binnen 1 Monat den Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
unter Angabe des Beweismaterials, von einem Rechtsanwalt unter
zeichnet, zu stel1en. Erachtet das Gericht den Antrag fUr hegriindet, 
so beschlieBt es die Erhebung del' offentlichen Klage. 

Die OUentlichkeit. Die Verhandlung VOl' dem erkennenden 
Gerichte einschlieBlich del' Verkiindung seiner Beschliisse und Ur
teile ist offentlich. Die Verletzung der Vorschriften iiber die 
Offentlichkeit des Verfahrens begriindet die Revision. Nicht offent
lich sind die Beratungen und Abstimmungen sowie Beweiserhebungen 
auBerhalb del' Hauptverhandlung. 

Die Verhandlung VOl' dem erkennenden Gericht ist miindlich; 
hingegen werden die Ergebnisse des vorbereitenden Verfahrens und 
der Voruntersuchung schriftlich festgelegt. 

Die ganze Verhandlung mit EinschluB der Beweisaufnahme hat 
sich unmittelbar vor dem erkennenden Gericht abzuspielen; deshalb 
sind die Beweise regelmaBig in der Hauptverhandlung zu erheben 
oder zu wiederholen. Urkunden oder andere als Beweismittel 
dienende Schriftstiicke werden in der Hauptverhandlung verlesen. 
Hiervon gibt es Ausnahmen, wenn z. B. ein Zeuge oder Sachver
standiger verstorben ist oder ein Zeuge wegen Krankheit oder Ge
brechlichkeit oder wegen zu groBer Entfernung oder sonstwie nicht 
erscheinen kann. 

Die Verlesung kann nur dmch GerichtsbeschluB angeordnet. 
werden. AuBerdem kann zur Unterstiitzung des Gedachtnisses eines 
Zeugen oder Sachverstandigen del' betreffende Teil des Protokolls 
verlesen werden, desgleichen wenn dadurch Widerspriiche in del' Aus 
sage des Angeklagten behoben werden konnen. Auch eine ein Zeug
nis oder ein Gutachten enthaltende Erklarung offentlicher Behorden 
und arztliche Zeugnisse libel' Korperverletzungen konnen verlesen 
werden, ferner in der Berufungsinstanz die Aussage samtlicher in 
1. Instanz vernommenen Zeugen und Sachverstandigen. Eine Be
weiserhebung dad nicht deshalb abgele}lllt werden, weil das Be
weismittel oder die zu beweisende Tatsache zu spat vorgebracht 
worden sei. Eine unterbrochene Hauptverhandlung muB spatestens 
4 Tage nach der Unterbrechung fortgesetzt werden; andernfalls 
mull das Vedahren von neuem begonnen werden. 

Die Verkiindung des Urteils ist ein erheblicher Bestandteil der 
Verhandlung. Sie muB spatestens eine Woche nach dem Schlusse 
der Verhandlung erfolgen. 
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Gerichtliche Entscheidnngen nnd Bekanntmachungen. 

Die Entscheidungen zerfallen in U rteile, Beschl iisse und 
Verfiigungen. Die Urteile, die durch ein Rechtsmittel anfecht
baren Entscheidungen und diejenigen, duroh welche ein Antrag abge
lehnt wird, sind mit Grlinden zu versehen. Nichtbegriindung bildet 
einen Revisionsgrund. 

Entscheidungen werden durch Verkiindung odeI' Zustellung be
kannt gemacht. BeziigIich del' offentlichen Zustellung gelten ahn
Iiche Vorschriften wie im ZivilprozeB (§ 40 StPO.). 

Fristen nnd Wiedereinsetznng in den vorigen Stand. 

Bei den Fristen unterscheidet man gesetzliche Fristen von 
einer Woche und richterIiche Fristen in den yom Gesetze vor
gesehenen Fallen. Gegen die Versaumung einer Frist kann die 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beansprucht werden, 
wenn del' Antragsteller durch Naturereignisse odeI' andere unab
wendbare Zufalle an del' Einhaltung del' Frist verhindert worden 
ist, auch wenn er ohne sein Verschulden von einer Zustellung keine 
Kenntnis erlangt hat. Das Gesuch um Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand muB binnen einer Woche nach Beseitigung des 
Hindernisses eingereicht werden. 

Die Beweisaufnahme. 

Als Beweismittel gelten: Del' Augenschein, Zeugen, Sach
verstandige, Urkunden und sonstige Beweisstiicke, ferner 
die Person des Angeschuldigten. Die Beweisaufnahme hat 
sich auf samtliche vorgeladenen Zeugen und Sachverstandige Bowie 
auf die andern herbeigeschafften Beweismittel zu erstrecken. 

Zur Inaugenscheinnahme gehOrt die richterliche Leichen
schau und die Leichenoffnung. 

Zeugen sind dritte nicht als Staatsanwalt odeI' Beschuldigte 
am ProzeB beteiligte Personen, die iiber Tatsachen del' Vergangen
heit auf Grund eigener Wahrnehmung aussagen sollen. Jeder Zeuge 
hat zum Termin zu erscheinen, seine Aussage zu machen und seine 
Aussage zu beeidigen. Hier gilt das gleiche wie auf S. 209 im ZPO. 
Gesagte mit geringen Ausnahmen. Eine liignerische Entschuldigung 
wird mit Gefangnis bis zu 2 Monaten bestraft. Die Beeidigung 
del' Zeugen erfolgt regelmaBig in del' Hauptverhandlung, aus~ 

nahmsweise in del' Voruntersuchung odeI' in dem vorbereitenden 
Verfahren. Jeder Zeuge ist einzeln und in Abwesenheit del' spateI' 
abzuhorenden Zeugen zu vernehmen. Bei Verweigerung des Zeug-
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nisses odeI' del' Eidesleistung ohne gesetzlichen Grund wird Geld
strafe odeI' Haft angeordnet. 

Beziiglich des Sachverstandigenbeweises gilt das gleiche wie 
im ZPO. auf S. 210 Gesagte. In del' Hauptverhandlung ist jedoch 
stets die miindliche Vernehmung des Sachverstandigen erforderlich. 

Als sonstige Beweismittel gelten noch Urkunden (vergl. ZPO. 
S. 211). 

Die zwangsweise Sichernng des Strafvedahl'cns. 

Vel'haftung und vOl'liiufige Festnahme. Diese ist gegeben, wenn 
del' Beschuldigte sich del' staatlichen Strafgewalt durch Flucht odeI' 
Vertuschung seiner Tat zu entziehen beabsichtigt, und zwar durch 
Verhangung del' Untersuchungshaft iiber den Beschuldigten. Sie 
ist gewohnlich nul' zulassig nach Erhebung del' offentlichen Anklage. 
Es miissen dringende Verdachtsgriinde gegen den Betreffenden vor
liegen, ferner Fluchtverdacht odeI' Kollisionsgefahr. Die Verhaftung 
erfolgt auf Grund eines richterlichen Haftbefehls, in dem die ihm 
zur Last gelegte strafbare Handlung sowie del' Grund del' Ver
haftung angegeben wird. Del' Haftbefehl ist dem Angeschuldigten 
bei del' Verhaftung, spatestens jedoch am Tage nach seiner Ein
lieferung in das Gefangnis bekannt zu geben und ihm zu eroffnen, 
dail ihm das Rechtsmittel del' Beschwerde zustehe. Del' Verhaftete 
muil spatestens am Tage nach seiner Einlieferung in das Gefangnis 
durch den Richter libel' den Gegenstand del' Beschuldigung gehOrt 
werden. Ein Angeschuldigter, dessen Verhaftung lediglich wegen 
Fluchtverdachts angeordnet ist, kann im allgemeinen gegen Sicher
heitsleistung mit del' Untersuchungshaft verschont werden. Die 
Sicherheit wird frei, wenn del' Angeschuldigte zur Haft gebracht, 
Wenn der Haftbefehl aufgehoben worden ist odeI' wenn del' Antritt 
del' erkannten Freiheitsstrafe erfolgt. Die Sicherheit verfallt del' 
Staatskasse, wenn del' Angeschuldigte sich del' U ntersuchung odeI' 
dem Antritt del' erkannten Freiheitsstrafe entzieht. 

1st Gefahr im Verzuge, so kann ein Haftbefehl bei geniigendem 
Grunde yom Amtsrichter auf Antrag del' Staatsanwaltschaft auch 
VOl' Erhebung del' offentlichen Anklage erlassen werden. 1st nach 
Ablauf einer Woche in diesem Fane nicht die offentliche Klage 
erhoben odeI' die Fortdauer del' Haft yom zustandigen Richter Yer
fiigt, so ist im allgemeinen del' Haftantrag aufzuheben. JedenfalJs 
kann eine langere Untersuchungshaft erst nach Erhebung del' offent
lichen Anklage, also friihestens nach Eroffnung del' Voruntersuchung 
erfolgen. 

1st del' zu Verhaftende fliichtig odeI' halt er sich verborgen. 
so konnen Richter wie Staatsanwaltschaft einen Steck brief erlassen. 
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Eine vorlaufige Fest.nahme st,eht jedermann auch ohne 
richterliche Mitwirkung zu, falls jemand auf frischer Tat betroffen 
oder verfolgt wird und er entweder fluchtverdachtig oder seiner 
Person nach nicht bekannt ist. Der Festgenommene ist unverziig
lich dem Amtsrichter des betreffenden Bezirks vorzufiihren. Bei 
einem Offizier in Uniform ist die Annahme ausgeschlossen, daB er 
der Flucht verdachtig sei, oder daB seine Persanlichkeit nicht sofort 
festgestellt werden kanne, es sei denn, daB er bei der Begehung 
eines Verbrechens auf frischer Tat betroffen oder verfolgt wird. 

Die Beschlagnahme. Gegenstande, die als Beweismittel fUr 
die Untersuchung von Bedeutung sein kannen, sind, wenn sie nicht 
freiwillig hergegeben werden, mit Beschlag zu belegen. Wer einen 
solchen Gegenstand in seinem Gewahrsam hat, ist verpfiichtet, den
selben auf Erfordern vorzulegen und auszuliefern. Er kann im 
FaIle der Weigerung durch bestimmte Zwangsmittel hierzu ange
halten werden. Die Anordnung einer Beschlagnahme steht dem 
Richter zu, bei Gefahr im Verzug auch der Staatsanwaltschaft und 
den Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft. 

Besonders eingeschrankt ist die Beschlagnahme von Post
sendungen. Zulassig ist nur die Beschlagnahme der an den Be
schuldigten gerichteten Briefe und Sendungen auf der Post sowie 
der an ihn gerichteten Telegramme auf dem Telegraphenamt, ferner 
an diesen Orten die Beschlagnahme solcher Briefe oder Sendungen 
oder Telegramme, die fiir die Untersuchung von Bedeutung sein 
k6nnen. Zur Beschlagnahme ist nur der Richter befugt, bei Ge
fahr im Verzug auch die Staatsanwaltschaft, aber nicht die Polizei. 
Diese muB ihr ausgelieferte Gegenstande sofort dem Richter un
eraffnet vorlegen. Die vom Staatsanwalt verfiigte Beschlagnahme 
tritt auBer Kraft, wenn sie nicht vom Richter innerhalb 3 Tagen 
bestatigt wird. 

Die Durchsuchung. Sie dient zum Zwecke der Ergreifung des 
Beschuldigten und behufs Auffindung von Beweismitteln. Sie ist 
bei einem der Tat Verdachtigen unbeschrankt zulassig. Durch
suchung zur N a c h t z e i t diirfen nur bei Verfolgung auf frischer 
Tat, bei Gefahr im Verzug und bei Wiederergreifung eines ent
wichenen Gefangenen vorgenommen werden. Die Anordnung von 
Durchsuchungen steht dem Richter, bei Gefahr im Verzug der 
Staatsanwaltschaft und ihren Hilfsbeamten zu. Der Inhaber der 
zu durchsuchenden Raume oder Gegenstande darf der Durch
suchung beiwohnen. Eine Durchsicht der Papiere des von der 
Durchsuchung Betroffenen steht ohne Genehmigung des Inhabers 
nur dem Richter zu. 
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Die Verteidigung. 

Eine Selbstverteidigung des Beschuldigten kommt eigentlich 
nur bei del' Vernehmung in Frage. Der Beschuldigte kann sich 
in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes eines Verteidigers 
bedienen, d. h. eines bei irgend einem deutschen Gerichte zugelas
senen Rechtsanwaltes sowie Rechtslehrers an deutschen Hochschulen. 
Der ala Verteidiger gewahlte Rechtsanwalt kann mit Zustimmung 
des Angeklagten die Verteidigung einem Rechtskundigen iibertragen, 
der die erste Priifung fiir den Justizdienst bestanden hat und in 
demselben seit mindestens 2 Jahren beschaftigt ist. 

Eine Verteidigung (Offizialverteidigung) ist notwendig: 

1. In erstinstanzlichen Reichsgerichtssachen; 
2. in Schwurgerichtssachen; 
3. in erstinstanzlichen Landesgerichtssaehen unter bestimmten Vor

aussetzungen, namentlich wenn ein Verbrechen den Gegenstand 
der Untersuchung bildet und del' Beschuldigte oder sein gesetz
Heher Vertreter die Bestellung eines Verteidigers beantragt. 

In andel'll Fallen kann das Gericht von Amts wegen einen 
Verteidiger bestellen. 

Die Verteidigung mehrerer Beschuldigter kann durch einen ge
meinschaftlichen Verteidiger erfolgen. 

Del' Verteidiger hat das Recht der Akteneinsicht, soweit 
der Untersuchungszweck nicht gefahrdet ist, das Recht der Einsicht 
der Protokolle iiber die Vernehmung des Beschuldigten, der Gut
achten der Sachverstandigen und der Protokolle iiber bestimmte 
gerichtliche Handlungen. Er hat ferner das Recht des freien 
Verkehrs mit dem Beschuldigten, unbeschrankt aber nur nach 
Eroffnung des Hauptverfahrens. Der Verteidiger tritt gewohnlich 
neb en dem Angeklagten auf. 

Der E4emann einer Angeklagten ist in der Hauptverhand
lung als Beistand zuzulassen und auf sein Verlangen zu horen; 
dasselbe gilt von den gesetzlichen Vertretern eines Angeklagten. 
In den Vorverfahren unterliegt die Zulassung solcher Beistande 
dem richterlichen Ermessen. 

Verfahren in erster Iitstanz. 

Grundziige des Verfahrens. 

1. Das vorbereitende Verfahren. Es dient zur Sammlung 
des tatsachlichen Anklagestoffs und wird vom Staatsanwalt gefiihrt. 
Bei Vorhandensein von geniigendem Anklagematerial erhebt der 
Staatsanwalt die offentliche Klage entweder durch Beantragullg 
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einer Voruntersuchung odeI' durch sofortiges Einreichen del' An
klageschrift mit dem Antrag, das Hauptverfahren zu eroffnen. 

2. Die gerichtliche Voruntersuchung. Sie wird auf An
trag des Staatsanwalts odeI' des Beschuldigten eroffnet, und zwar 
mittels Verfugung des Untersuchungsrichters. Unzulassig ist die 
Voruntersuchung in Schoffengerichtssachen. 

3. Die Eroffnung des Hauptverfahrens. Diese geschieht 
im allgemeinen in einem kurzen Zwischenverfahren durch das zu
standige Gericht durch bloB en BeschluB del' BeschluBkammer in 
geheimer Sitzung. 

4. Hauptverfahren. Dieses spielt sich hauptsachlich VOl' 
dem erkennenden Gericht in del' Hauptverhandlung ab. Die Ent
scheidung des Gerichts beendigt das Verfahren fiir die betreffende 
Instanz. 

Es ist also: 

Vorverfahren = vorbereitendes Verfahren + Voruntersuchung. 
Untersuchung = Voruntersuchung + Eroffnung + Hauptverfahren. 

Den beschuldigten Verbrecher bezeichnet man im allgemeinen 
als "Besch uldigter ", nach Erhebung del' offentlichen Klage ?ls 
"Angeschuldigter", nach edolgter Eroffnung des Hauptverfahrens 
als "Angeklagter ". 

Die Anklageschrift muB die dem Angeschuldigten zur Last 
gelegte Tat unter Hervorhebung del' gesetzlichen Merkmale und 
del' anzugebenden Strafgesetze bezeichnen, sowie die Beweismittel 
und das Gericht, VOl' dem die Hauptverhandlung stattfinden solI. 
Del' Vorsitzende des Gerichts teilt die Anklageschrift dem Ange
schuldigten mit und fordert ihn zugleich auf, sich innerhalb einer 
zu bestimmenden Frist beziiglich del' Voruntersuchung, del' Beweis
erhebung odeI' del' Einwendungen gegen die Eroffnung des Hauptver
fahrms zu erklaren. Kommt das Gericht zu dem BeschluB, das 
Hauptverfahren zu eroffnen, so kann diesel' BeschluB vom Ange
klagten nicht angefochten werden. 

Del' Termin zur Hauptverhandlung wird vom Vorsitzenden 
des Gerichts anberaumt; die zur Hauptverhandlungen erforderlichen 
Ladungen und die Herbeischaffung del' Beweismittel bewirkt die 
Staatsanwaltschaft. Zwischen del' Zustellung del' Lad~ng und dem 
Tage del' Hauptverhandlung muB eine Frist von mindestens einer 
Woche liegen. Neben dem Angeklagten ist del' bestellte Verteidiger 
stets, del' gewahlte Verteidiger dann zu laden, wenn die erfolgte 
Wahl dem Gerichte angezeigt ist. 

Lehnt del' Vorsitzende den Antrag auf Ladung einer Person 
ab, so kann del' Angeklagte sie unmittelbar laden lassen, auch ohne 



StrafprozeB. 287 

vorgangigen Antrag. Eine unmittelbar geladene Person ist 
nur dann zum Erscheinen verpflichtet, wenn ihr bei der Ladung 
die gesetzliche Entschii.digung fUr Reisekosten und Versaumnis bar 
dargeboten oder deren Hinterlegung bei dem Gerichtsschreiber nach
gewiesen wird. Ergibt sich in del' Hauptverhandlung die N ot
wendigkeit del' Vernehmung des Betrefienden, so bat das Gericht 
auf Antrag die Zahlen der gesetzlicben Entschadigung aus der 
Staatskasse anzuordnen. 

In der Regel findet gegen einen ausgebliebenen Angeklagten 
eine Hauptverbandlung nicht statt. Das Gericht ist befugt, das 
personliche Erscheinen des Angeklagten anzuordnen und es 
durch einen Vorfiibrungsbefehl zu erzwingen. Insoweit die Haupt
verhandlung ohne Anwesenheit des Angeklagten stattfinden kann, 
ist er befugt, s:ch durch einen mit scbriftlicher Vollmacht ver
sehenen Verteidiger vertreten zu lassen. 

Die Leitung der Verhandlung, die Vernehmung des An
geklagten und die Beweisaufnahme erfolgt durch den Vorsitzen
den. Wird seine Anordnung von einer bei der Verhandlung be
t,eiligten Personen als unzulassig beanstandet, so entscbeidet das 
Gericht. Auf iibereinstimmenden Antrag bat der Vorsitzende dem 
Staatsanwalt und dem Verteidiger das Kreuzverhor der Zeugen und 
Sachverstandigen zu gestatten. Den beisitzenden Richtern, dem 
StaatsanwaIt, de:tll Angeklagten und dem Verteidiger sowie den 
Geschworenen und den Scbofien muE er gestatten, Fragen an die 
Zeugen und Sachverstandigen zu stellen. 

Die Hauptverhandlung beginnt mit dem Aufrufe der Sache, 
del' Zeugen und Sacbverstandigen. Es folgt die Vernebmung des 
Angeklagten iiber pere<:inlicbe Verbaltnisse und dann seine weitere 
Vernebmung sowie die Verlesung des Bescblusses. N acb der Ver
nebmung des Angeklagten folgt die Beweisaufnahme. Nach der 
Vernehmung eines jeden Zeugen, Sachverstandigen oder Mitange
klagten sowie nacb der Verlesung eines jeden Scbriftstiickes solI 
der Angeklagte gefragt werden, ob er etwas zu erkUi.ren babe. 
Nacb ScbIuE der Beweisaufnahme erhalten die Staatsanwaltschaft 
und daun der Angeklagte zu ibren Ausfiibruugen und Antragen 
das Wort. Dem Angeklagten gebiihrt das letzte Wort. Der Staats
anwalt hat nur das Recht auf einmalige Erwiderung. Auch wenn 
del' Verteidiger gesprochen hat, ist der Angeklagte zu befragen, ob 
er selbst noch etwas zu seiner Verteidigung anzufiihren habe. 

Das Urteil wird yom Gericht auf Grund del' Beweisaufnahme 
nach freier tJberzeugung gefallt. Das Urteil kann lauten: Auf Frei
sprecbung, auf Verurteilung und auf Einstellung des Ver
fahrens. Bei del' Freisprechung miissen die Urteilsgriinde ergeben, 
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ob der Angeklagte fiir nicht iiberfiihrt, oder aus welchen Grunden 
die fiir erwiesen angenommene Tat fiir nicht strafbar erachtet wor
den ist. Zur Verurteilung bedarf es bei einer jeden dem Ange
klagten nachteiligen Entscheidung iiber die Schuldfrage einer Mehr
heit von zwei Dritteilen der Stimmen. 1m FaIle der Verurteilung 
miissen die Urteilsgriinde, die fUr erwiesen erachteten Tatsachen, 
das angewendete Strafgesetz, mildernde U mstande, Strafbemessungs
griinde usw. angegeben werden. 

Die abgeurteilte Tat ist sowohl im FaIle der Freisprechung 
wie auch der Verurteilung erledigt nach dem Grundsatz: neb i s 
in idem. Nur beim Wiederaufnahmeverfahren wird dieser Grund
satz durchbrochen. 

Die Verkiindung des Urteils erfolgt durch Verlesung der 
Urteilsformeln und Eroffnung der Urteilsgriinde am Schlusse der 
Verhandlung. Das Urteil ist von den Richtern zu unterschreiben. 
Dber die Hauptverhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen und von 
dem Vorsitzenden und dem Gerichtsschreiber zu unterschreiben. 
Die Beobachtung der fUr die Hauptverhandlung vorgeschriebenen 
Formlichkeiten kann nur durch das Protokoll bewiesen werden. 

Die Hauptverhandlung vor den Schwurgerichten be
ginnt mit der Bildung der Geschworenenbank und der Beeidigung 
der Geschworenen. Nach dem Schlusse der Beweisaufnahme erfolgt 
die Feststellung der von dem Geschworenen zu beantwortenden 
Fragen iiber die Schuldfrage und die mildernden Umstande. Die 
Fragen sind so zu stellen, daB sie mit Ja oder mit Nein beant
wortet werden konnen. Man unterscheidet die Hauptfrage und 
die Nebenfrage, auch Hilfsfragen kommen vor. An die Frage
Etellung schlieBen sich die AusfUhrungen Ulid Antrage des Staats
anwalt und der Angeklagten zur Schuldfrage. Darauf folgt eine 
Rechtsbelehrung seitens des Vorsitzenden an die Geschworenen. 
Dieselbe darf von keiner Seite einer Erorterung unterzogen werden. 
Dann werden die Fragen vom Vorsitzenden unterzeichnet und den 
Geschworenen iibergeben. Diese ziehen sich in das Beratungszimmer 
zuriick. Zwischen den im Beratungszimmer versammelten Personen 
und andern Personen darf keinerlei Verkehr stattfinden. Die Ge
schworenen wahlen einen Obmann mittels schriftlicher Abstimmung 
nach Stimmenmehrheit. Der Obmann leitet die Beratung und Ab
stimmung. 

Die Geschworenen haben die ihnen vorgelegten Fragen mit Ja 
oder Nein zu beantworten. Sie sind aber berechtigt, eine Frage 
teilweise zu bejahen und teilweise zu verneinen. Der Spruch ist 
von dem Obmann neben den Fragen niederzuschreiben und von 
ihm zu unterzeichnen. Bei jeder dem Angeklagten nachteiligen 
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Entscheidung iiber die Schuldfrage ist anzugeben, daB sie mit mehr 
als 7 Stimmen, also mindestens 8 Stimmen = 2/3 Stimmen Mehr
heit erfolgt sei. Zur Verneinung der mildernden Umstande geniigen 
mehr als 6 Stimmen, also einfache Stimmenmehrheit. Der Spruch 
ist im Sitzungszimmer vom Obmann kundzugeben. Er beginnt 
mit den Worten: "Auf Ehre und Gewissen bezeuge ich als den 
Spruch der Geschworenen." Er verliest dann die gestellten Fragen 
mit den darauf abgegebenen Antworten. Der verlesene Spruch wird 
vom Vorsitzenden und dem Gerichtsschreiber unterzeichnet. 

1st der Angeklagte von den Geschworenen fiir nicht schuldig 
befunden, so spricht ihn das Gericht ohne weitere Beratung frei. 
Andernfalls miissen zunachst die Staatsanwaltschaft und der Ange
klagte mit ihren Ausfiihrungen und Antragen zur Straffrage gehort 
werden. Darauf macht sich das Richterkollegium iiber die Ent
scheidung der Straffrage schliissig. Es kann regeimaBig nur auf 
Verurteilung lauten. N ur wenn die Geschworenen in der Haupt
Bache sich zum Nachteile des Angeklagten geirrt haben, kann das 
Gericht durch einstimmigen BeschiuB die Sache zur nochmaligen 
Neuverhandlung vor das Schwurgericht der nachsten Sitzungsperiode 
verweisen. 

Eine Hauptverhandlung gegen Abwesende d. h. gegen Per
sonen, deren Aufenthalt unbekannt ist oder die sich im Auslande 
aufhalten und nicht im Bereiche der inlandischen J ustizgewalt sind, 
ist nur zulassig, wenn die den Gegenstanc1 der Untersuchung biI
dende Tat nur mit Geldstrafe oder Einziehung bedroht ist. Zur 
Deckung der den Angeschuldigten moglicberweise treffenden Geld
strafe und der Kosten des Verfahrens konnen durch Gorichts
beschiuB sein ganzes Vermogen oder Teile desselben mit Beschlag 
belegt werden. 

RechtsmitteL 

Wie im ZivilprozeB gibt es auch im StrafprozeB 3 Rechts
mittel: Die' Berufung, die Revision und die Beschwerde. Die 
Berufung ist zulassig gegen Urteile der SchOffengerichte. Die Re
vision ist gegeben gegen die Urteile der Strafkammer 1. und 2. In
stanz und der Schwurgerichte. Die Beschwerde ist nicht gegen 
Urteile, sondern gegen sonstige Entscheidungen statthaft. Die Rechts
mittel haben die Wirkung, die Entscheidung der Sache an die hohere 
Instanz zu bringen. 

Unanfecht~are Entscheidungen sind die des Reichsgerichts 
und der Oberlandesgerichte. 

Die zulii.ssigen Rechtsmittel stehen sowohl der Staatsanwalt
Bchaft ais dem Beschuldigten zu. Die von dem Angeklagten ange-

B I u m, Recht.kllnde. 19 
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fochtene Entscheidung kann nicht zu seinem N achteil abgeandert 
werden. Der gesetzliche Vertreter sowie der Ehemann einer be
schuldigten Person konnen selbstandig von den Rechtsmitteln Ge
brauch machen. Der in Haft genommene Beschultligte kann die 
Rechtsmittelerklarung zu Protokoll des Gerichtsschreibers abgeben. 

Die Beschwerde kann sich nur gegen Beschliisse und Ver
fiigungen im allgemeinen wenden. Man unterscheidet die einfache, 
an keine Frist gebundene Beschwerde und die sofortige B e
schwerde in den yom Gesetz ausdriicklich bezeichneten Fallen, 
auBerdem noch die weitere Beschwerde gegen Entscheidungen 
des Beschwerdegerichts. Sie ist stets zulassig; unzuJassig ist sie 
nur gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte und des Reichs
gerichts, gegen Entscheidungen der erkennenden Gerichte, welche 
der Urteilsfallung vorausgehen, und gegen die yom Gesetze aus
driicklich als unanfechtbar bezeichneten Entscheidungen. Dber die Be
schwerde entscheidet das nachsthOhere Gericht. 

Die Berufung bezweckt eine Neuverhandlung des Rechts
streits bei der hoheren Instanz in tatsachlicher und recht
licher Hinsicht und zwar nur gegen die Urteile der Schoffen
gerich teo Sie muB beim Gerichte erster Instanz binnen einer 
Woche nach Verkiindung des Urteils zu Protokoll des Gerichts
schreibers oder schriftlich eingelegt werden. Die Einlegung der 
Beruf,ung ohne Einreichung des Gesuches um Wiedereinsetzung gilt 
als Verzicht auf diese. 1st die Berufung verspatet eingelegt, so 
wird sie yom Gericht 1. Instanz als unzulassig verworfen. Der 
Priifung des Berufungsgerichts unterliegt das Urteil nur insoweit, 
als es angefochten ist. 

Das Urteil kann lauten: Auf Aufhebung des erst en Ur
teils, falls die Berufung begriindet ist. Gewohnlich erkennt dann 
das Berufungsgericht in der Sache selbst. Jedoch kann es die 
Zuriickverweisung an die vorige Instanz beim Vorliegen einer die 
Revision begriindenden Verletzung der Vorschriften ii ber das Ver
fahren anordnen; 

oder auf Verwerfung der Berufung, falls sie nicht be
griindet ist. 

Die Revision bezweckt nur die Nachpriifung des Vorder
urteils in rechtlicher Hinsicht. Sie wirft also dem Urteil vor, 
daB es eine Rechtsverletzung enthalte. Eine Neuverhandlung des 
Rechtstreits in tatsachlicher Hinsicht und die Vernehmung von 
neuen Zeugen zur Sache selbst ist ausgeschlossen. Die Revision 
findet gegen die Urteile der Strafkammern 1. und 2. Instanz und 
der Schwurgerichte statt. Sie kann nur auf eine Gesetzesverletzung 
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gestutzt werden. Rier gilt das Gleiche wie bei der ZPO. (vergleiche 
S.219). 

Die Revision muE bei dem Gerichte, dessen Urteil angefochten 
wird, binnen einer Woche nach Verkundung des Urteils zu Proto
koll des Gerichtsschreibers odeI' schriftlich niedergelegt werden. Bei 
verspateter Einlegung del' Revision odeI' bei fehlerhafter Recht
fertigung desselben hat dasjenige Gericht, des sen Urteil angefochten 
wird, das Rechtsmittel durch BeschluB als unzuliissig zu verwerfen. 
Die Verwerfung findet ebenfalls statt, wenn das Revisionsgerich t 
die Einlegung del' Revision fur form widrig erachtet. 

Das Urteil kann auf Aufhebung des ersten Urteils lauten, 
falls die Revision fUr begrundet erachtet wird. Gewohnlich ver
weist das Revisionsgericht die Sac he an die Vorinstanz zur Neu
verhandlung zuruck; odeI' es kann auf Verwerfung del' Revision 
lauten, falls sie unbegrundet ist. 

Wiederaufnahme eines durch rechtskraftiges Urteil abgeschlossenen 
Verfahrens. 

Die Wiederaufnahme zugunsten des Verurteilten kommt VOl': 

1. wenn eine ihn belastende Urkunde gefalscht war; 
:2. wenn ein Belastungszeuge odeI' ein Sachverstandiger einen Falsch

eid leistete; 
3. wenn del' Richter bei del' Urteilsfallung eine yom Angeklagten 

nicht veranlaBte strafbare Handlung beging; 
4. wenn ein prajudizielles Zivilurteil durch ein anderes rechtskraftig 

gewordenea Urteil aufgehoben ist; 
5. wenn neue Tatsachen odeI' Beweismittel beigebracht sind, welche 

die Freisprechung des Angeklagten odeI' seine Bestrafung nach 
einem milderen Gesetz zu begriinden geeignet sind. 

In Schoffengerichtssachen konnen jedoch nul' solche Beweis
mittel beigebracht werden, die del' Verurteilte im friiheren Ver
fahren einschlieBlich der Berufungsinstanz nicht gekannt hatte 
oder ohne Verschulden nicht geltend mach en konnte. 

Eine Wiederaufnahme zuungunsten des Angeklagten findet 
aUB den unter 1. und 3. angegebenen Grunden statt, wenn durch 
sie eine Entlastung des Angeklagten herbeigefUhrt worden war; ferner 
wenn der vollig Freigesprochene gerichtlich oder auBergerichtlich 
ein glaubhaftes Gestandnis del' strafbaren Handlung ablegt. 

In dem Antrage wegen Wiederaufnahme mussen del' gesetz
liehe Grund sowie die Beweismittel angegeben werden. Del' Antrag 
mull von dem Verteidiger oder einem Rechtsanwalt unterzeichnet 
werden oder zu Prot ok oIl des Gerichtsschreibers angegeben werden. 

19* 
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Eine Entschadigung unschuldig Verurteilter ist im 
Reichsgesetz yom 20. Mai 1898 geregelt. Fiir unschuldig er
littene Untersuchungshaft wird gemaB Reichsgesetz yom 
14. Juli 1904 ebenfalls eine staatliche Entschadigung gewahrt. 

Die Beteiligung des Verletzten am Venabren. 

Die Privatklage. Sie kann wahrend der ganzen Verjahrungszeit 
des Vergehens oder Verbrechens angestrengt werden, vorausgesetzt, 
daB der erforderliche Strafantrag rechtzeitig gestellt worden ist. 

1m Wege der Privatklage sind verfolgbar: 

1. die nur auf Antrag zu verfolgenden Beleidigungen und Korper
verletzungen; 

2. gewisse Vergehen gegen das Gesetz iiber den unlauteren Wett
bewerb. 

Klageberechtigt is~ der Verletzte, ferner derjenige, der 
nach den Strafgesetzen das Recht hat, selbstandig auf Bestrafung 
anzutragen, und der gesetzliche Vertreter des Verletzten. 

Vbernimmt die Staatsanwaltschaft die Verfolgung, so wird der 
Verletzte dadurch zum Nebenklager. 

Wegen Beleidigung ist die Erhebung der Klage erst zu
lassig, wenn vor der Vergleichsbehorde ein erfolgloser Siihnever
such stattgefunden hat (in PreuI3en vor dem Schiedsmann nach 
der Schiedsmannsordnung vom 25. Marz 1879). Diese Bestimmung 
findet keine Anwendung, wenn die Parteien in verschiedenen Ge
meindebezirken wohnen. 

In dem Privatklageverfahren vertritt der Privatklager im 
groBen und ganzen die Stelle des Staatsanwalts. Bei wechsel
seitigen Beleidigungen oder Korperverletzungen hat der Beschul
digte bis zur Beendigung der SchluBvortrage das Recht der 
Widerklage. Die Privatklage kann bis zur Verkiindung des Urteils 
2. Instanz zuriickgenommen werden. 

Die Nebenklage. Zur Nebenklage sind folgende Personen be
rechtigt: 
1. wer berechtigt ist als Privatklager aufzutreten, falls der Staats

anwalt von seiner Befugnis, die offentliche Klage zu erheben, 
Gebrauch macht; 

2. wer durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung die Erhebung 
der offentlichen Klage herbeigefiihrt hat, vorausgesetzt, daB die 
strafbare Handlung gegen sein Leben, seine Gesundheit, seine 
Freiheit, seinen Personenstand oder sein Vermogen gerichtet war; 

3. wer berechtigt ist, die Zuerkennung einer Bulle zu verlangen, 
namlich der VerIetzte . 
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a) bei der Verleumdung und iiblen Nachrede, 
b) bei Korperverletzung, 
c) bei Verletzungen des Urheber- und Patentrechts, 

d) hei unlauterem Wettbewerb; 
4. die VerwaltungsbehOrden bei Gefallsdelikten. 
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Die AnschluBerklarung erfolgt schriftlich zu den Gerichtsakten 
und ist in jeder Lage des Verfahrens zuliissig, und zwar behufs 
Einlegung von Rechtsmitteln auch nach ergangenem Urteile. Das 
Gericht entscheidet nach Anhorung der Staatsanwaltschaft iiber die 
Berechtigung des Nebenklagers zum Anschlusse. Durch den An
schluB erhalt der Nebenklager die Rechte des Privatklagers; er 
kann sich unabhangig von der Staatsanwaltschaft der Rechtsmittel 
bedienen. Der Antrag auf Zuerkennung einer BuBe kann bis zur 
Verkiindung des Urteils 1. Instanz gefallt werden. 

Besondere Arten des Verfahrens. 
Das Gesetz gibt vereinfachte Vorschriften: 

1. bei amtsrichterlichen Strafbefehlen, 
2. nach vorangegangener polizeilicher Strafverfiigung, 
3. bei Strafbescheiden wegen Zuwiderhandlungen gegen die Vor

schriften iiber die Erhebung offentlicher Abgaben und Gefalle, 
4. gegen Abwesende, die sich der Wehrpflicht entzogen haben, 
b. bei Einziehung und Vermogensbeschlagnahme. 

1. Das Verfahren bei amtsrichterlichen Strafbefehlen. 

Ein amtsrichterlicher Strafbefehl ist zulassig: 

Bei allen Dbertretungen und denjenigen Vergehen, die nur mit 
Gefangnis von hochstens 3 Monaten oder Geldstrafe von hochstens 
liOO Mark allein oder in Verbindung mit Einziehung bedroht sind. 

Durch einen Strafbefehl darf jedoch keine andere Strafe als 
Geldstrafe von hochstens 150 Mark oder Freiheitsstrafe von hoch
stens 6 Wochen, sowie eine etwa verwirkte Einziehung festgesetzt 
werden. 

Der Strafbefehl wird vom Amtsrichter erlassen und muB ent
halten: Die Festsetzung der Strafe, die strafbare Handlung und das 
angewendete Strafgesetz, die Beweismittel, schlieBlich den Hinweis 
auf die Einspruchsmoglichkeit, welcher binnen einer W oche nach 
der Zustellung bei dem Amtsgerichte schriftlich oder zu Protokoll 
des Gerichtsschreibers erhoben werden muB. Wird Einspruch er
hoben, so ist das Schoffengericht bei der Urteilsfallung an den im 
Strafbefehl enthaltenen Ausspruch nicht gebunden; es kann sogar 
auf eine hohere Strafe erkennen. 
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2. Das Verfahren nach vorangegangener polizeilicher Stralverffigung. 

Die Erlassung von Strafverfiigungen setzt voraus, daB den Polizei
behorden durch die Landesgesetze eine solehe Befugnis eingeraumt 
ist. Sie sind nur bei Vbertretungen statthaft und diirfen keine 
andere Strafe als Haft bis zu 14 Tagen oder Geldstrafe nebst aus
hilflieher Haft sowie eine etwa verwirkte Einziehung verhangen. 
In PreuBen ist die Strafe auf das HoehstmaB von 3 Tagen Haft 
oder 30 Mark Geldstrafe und Einziehung besehrankt. Gegen die 
Verfiigung kann auf gerichtliche Entseheidung bei der PolizeibehOrde 
oder beim Amtsgeriehte schriftlieh oder miindlieh, bei letzterem auch 
zu Protokoll des Gerichtssehreibers binnen einer W oehe nach der 
Bekanntgabe angetragen werden. Die Verhandlung findet dann vor 
den SehOffengerichten statt. Die Strafverfiigung wirkt in betreff 
der Unterbreehung der Verjahrung wie eine riehterliehe Handlung. 

3. Verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften fiber die 
Erhebung offentlicher Abgaben und Gellille. 

Die Verwaltungsbehorden diirfen Strafbescheide eriassen, sie 
diir~n hierbei nur Geldstrafen sowie eine etwa verwirkte Einziehung 
festsetzen. Antrag auf geriehtliehe Entseheidung kann bei gIeieher 
Behorde binnen einer W oehe naeh der Bekanntmaehung gestellt 
werden. Hat die Verwaltungsbehorde einen Strafbescheid nieht er
lassen, und lehnt die Staatsanwaltschaft einen an sie gerichteten 
Antrag auf Verfolgung ab, so ist die Verwaltungsbehorde befugt, 
selbst die Anklage zu erheben. Umgekehrt kann die Verwaltungs
behOrde sich der Anklage der Staatsanwaltschaft als Nebenklager 
anschlieBen. 

4. Verfahren gegen Abwesende, die sich der Wehrpflicht entzogen 
haben. 

Dasjenige Gericht ist zustandig, in dessen Bezirk der Angeklagte 
seinen letzten W ohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt im Deutschen 
Reich gehabt hat. Die Erhebung der Anklage und die Eroffnung 
der Untersuchung erfolgt auf Grund einer Erklarung der mit der 
Kontrolle der Wehrpflichtigen beauftragten BehOrde iiber die Ver
letzung der Wehrpflicht. 

5. Verfahren bei Einziehung undO Vermogensbeschlagnahme. 

Eine zeitweilige Vermogensbeschlagnahme kommt vor in 
folgenden Fallen: 
a) bei Hoch- und Landesverrat nach Eroffnung der Voruntersuchung 

bis zu deren rechtskriiftigen Beendung; 
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b) bei Verletzung der Wehrpflicht zur Deckung der Geldstrafe und 
Kosten; 

c) beim Verfahren gegen Abwesende behufs Herbeifiihrung ihrer 
Gestellung; 

d) beirn Verfahren gegen Abwesende zur Deckung der Geldstrafen 
und Kosten. 

Strafvollstreckung und die Kosten des Verfahrens. 
Die Strafvollstreckung. 

Strafurteile sind erst vollstreckbar, wenn sie rechts
kraftig geworden sind. Auf die zu vollstreckende Freiheits
strafe ist die Untersuchungshaft unverkiirzt anzurechnen, welche 
der Angeklagte erlitten hat. Die Strafvollstreckung erfolgt durch 
die Staatsanwaltschaft auf Grund einer yom Gerichtsschreiber zu 
erteilenden beglaubigten Abschrift der Urteilsformel. In SchOffen
gerichtssachen erfolgt sie z. B. in PreuBen durch den Amtsrichter. 

Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe ist aufzuschieben. 
wenn der Verurteilte in Geisteskrankheit oder in eine andere Krank
heit verfallen ist, die infolge der V ollstreckung den Verurteilten in 
nahe Lebensgefahr bringen wiirde, oder wenn der korperliche Zu
stand der verurteilten Person mit der Einrichtung der Strafanstalt 
unvertraglich ist. AuBerdem kann die Vollstreckung auf Antrag 
des Verurteilten bis zu 4 Monaten aufgeschoben werden, wenn durch 
die sofortige Vollstreckung dem Verurteilten oder seiner Familie 
erhebliche, auBerhalb des Strafzwecks liegende Nachteile erwachsen. 

Staatsanwaltschaft oder Amtsrichter sind befugt, behufs Voll
streckung einer Freiheitsstrafe einen Vorfiihrungs- oder Haft
befehl zu veranlassen, wenn der Verurteilte trotz Ladung sich 
nicht stellt oder der Flucht verdachtig ist; erstere kann auch einen 
Steck brief erlassen. 

Die Kosten des Verfahrens. 
Jedes Urteil, jeder Strafbefehl und jede eine Untersuchuug ein

stellende Entscheidung muB dariiber Bestimmung treffen, von wem 
die Kosten des Verfahrens zu tragen sind. Entsteht iiber die Hohe 
der Kosten Streit, so erfolgt hieriiber besondere Entscheidung. 

Der Angeklagte hat, wenn er zur Strafe verurteilt ist, die 
Kosten zu tragen mit EinschluB der durch die Vorbereitung der offent
lichen Klage und durch die Strafvollstreckung entstandenen. Mehrere 
Angeklagte haften flir die Auslagen als Gesamtschuldner. Einem 
Freigesprochenen oder auBer Verfolgung gesetzten Angeschuldigten 
sind nur soIche Kosten aufzuerlegen, die er durch eine schuldbare 
Versaumnis verursacht hat. Nach dem Ermessen des Gerichts konnen 
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die dem Angeschuldigten erwachsenen notwendigen Auslagen der 
Staatskasse auferlegt werden. 

1st ein Verfahren durch eine wider besseres Wissen oder 
grobfahrlassig gemachte Anzeige veranlaBt worden, so kann 
das Gericht die der Staatskasse und den Beschuldigten erwachsenen 
Kosten dem Anzeiger auferIegen. Erfolgt eine Einstellung des Ver
fahrens wegen Zuriicknahme des Antrags, so hat der Antragsteller 
die Kosten zu tragen. In einem Verfahren auf erhobene Privat
klage hat der Verurteilte auch die dem Privatklager erwachsenen 
notwendigen Auslagen zu erstatten. Wird der Beschuldigte frei
gesprochen oder wird das Verfahren eingestellt, so trefl'en die Kosten 
den PrivatkIager. Die Kosten eines zuriickgenommenen oder er
foIglos eingelegten Rechtsmittels trefl'en denjenigen, der es eingelegt 
hat. Die Kosten der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand fallen 
im allgemeinen den Antragsteller zur Last. In Reichsgerichtssachen 
1. Instanz sind die von der Staatskasse zu tragenden Kosten der 
Reichskasse aufzueriegen. 

Die Militarstrafgerichtsbarkeit. 
Die Militarstrafgerichtsordnung stammt vom 1. Dezember 1898 

und ist seit dem 1. Oktober 1900 in Kraft. Durch Gesetz VOID 

9. Marz 1899 wurde fUr Bayern ein besonderer bayrischer Senat 
beim Reichsmilitargericht eingesetzt. 

Soweit nicht militardienstliche Interessen gefahrdet sind, ist 
das Verfahren offentlich. Die Berufung ist zulassig. Dem Ge
l'ichtsherrn liegt die Strafverfolgung, die Strafvollstreckung und 
die Bestatigung der Urteile ob. Den Vorsitz fiihrt ein Offizier. 
Die Verhandlung Ieitet ein juristischer VerhandlungsfUhrer. 

Der Instanzenzug regelt sich wie foIgt: 

1. Instanz. 
Standgericht 

3 Offiziere bei leichten Vergehen 
von Nichtoffizieren; dagegen Be

rufung an das 

• t 
Kriegsgericht 

4 Offilliere, 1 Kriegsgerichtsrat. 

oder Kriegsgericht 
4 Offiziere, 1 Rat (in schweren 
Fallen 3 Offiziere und 2 Rate), 

dagegen Berufung an das 

2. Instanz. ~ 
... 

Oberkriegsgericht 
an das Generalkommando. 50ffi
ziere, 2 Rate; dagegen Revision 

an das 

3. Instanz. T 
... 

Reichsmilitarge~icht 
in Berlin. Strafsenat. 4 Offiziere, 
3 Rate bei rein militiirischen 
Fragen, sonst 4 Rate, 3 Offiziere. 
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Mit Ausnahme des Reichsmilitargerichts sind die obigen Ge
richte nicht standige Gerichte, sondern werden auf Befeh! des Ge
richtsherrn von Fall zu Fall beru£en. 

Der Militargerichtsbarkeit sind mit geringen Ausnahmen 
unterwor£en: 1. Die Militarpersonen des aktiven Heeres und der 
aktiven Marine. 2. Die zur Disposition gestellten Offiziere, Sani
tatso£fiziere und Ingenieure des Soldatenstandes. 3. Die Studieren
den der Kaiser-Wilhelms-Akademie in Berlin. 4. Die Schiffsjungen, 
solange sie eingeschifft sind. 5. Die in militarischen Anstalten 
versorgten Invaliden. 6. Die nicht zum Soldatenstande gehorigen 
Offiziere und Sanitatsoffiziere a la suite, wenn sie zu voruber
gehender Dienstleistung zugelassen sind. 7. Die verabschiedeten 
Offiziere, Sanitatso£fiziere und Ingenieure des Soldatenstandes bei 
vorii.bergehender Verwendung bei der aktiven Truppe. 8. Gewisse 
Personen (Bedienstete beim Heere, Kriegsge£angene) im Kriegsfall. 

Das Handelsgesetz 
vom 10. Mai 1897 mit der Abanderung vom 10. Juni 1914. 

Das Handelsgesetz behandelt das Handelsrecht und das See
recht. AuBer dem Seerecht wird noch das Wechsel- und Scheck
recht im N achstehenden geschlossen und ausfiihrlich besprochen 
werden. Das Handelsrecht ist hier im Zusammenhang nur soweit 
wiedergegeben, als es zum Verstandnis der Kenntnis und der Dber
sicht notwendig ist. Eine Reihe von Gesetzen und Bestimmungen 
des Handelsrechts sind in den einzelnen Abschnitten des Kapitels 
"Del' Vertrieb" oder des Kapitels "Der Betrieb" ausfiihrlich be
handelt, und wird hier nur jeweilig auf diese Kapitel im Zusammen
hang kurz verwiesen worden. 

Das Handelsgesetzbuch (HGB.) zerfaIlt in 4 Bucher: 
1. Buch: Handelsstand, 
2. " Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft, 
3. ,,: Handelsgeschafte, 
4. ,,: Seehandel. 

Zur Entscheidung der handelsrechtlichen Streitigkeiten steht 
der gew6hnliche ordentliche Rechtsweg offen; jedoch konnen bei 
vorhandenem Bediirfnis an die Stelle der Zivilkammern des Land
gerichts auf Anordnung der Landesjustizverwaltung "Kammern 
fur H andelssachen" treten. Sie sind mit einem richterlichen 
Vorsitzenden und zwei Laienbeamten, den Handelsrichtern be
setzt, welche auf 3 Jahre vom Konige ernannt werden. Sie ent
scheiden bei Streitgegenstanden iiber 600 Mark als erste und bei 
kleineren Streitgegenstanden auch als Berufungsinstanz; auch konnen 
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sie Beschwerdeinstanz sein. Zum Handelsrichter kann jeder Deut
sche ernannt werden, der das 30. Jahr vollendet hat, und als Kauf
mann oder Vorstand einer Aktiengesellschaft, als Geschaftsfiihrer 
einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung oder als V orstand einer 
sonstigen juristischen Per:30n in das Handelsregister eingetragen oder 
eingetragen gewesen ist. Weitere Voraussetzung ist, daB der Be
treffende in dem Bezirke der Kammer fiir Handelssachen wohnt. 

Personen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfli
gung liber ihr Vermogen beschrankt sind, konnen nicht zu HandelF
rich tern ernannt werden. 

Die Kammern fur Handelssachen sind zustandig bei 
Klagen: 
1. gegen einen Kaufmann aus beiderseitigen Handelsgeschiiften; 
2. aus einem Wechs,tll oder Orderpapier; 
3. aus Rechtsverhiiltnissen, welche betreffen: 

a) die Hand~sgesellschaften, 
b) die Handelsfirma, 
c) die Muster und Modelle, 
d) den ganzlichen Dbergang eines Handelsgeschaftes unter Lc

benden, 
e) den unlauteren Wettbewerb, Reichsstempelabgaben, Schaden

ersatzanspriiche wegen der Veroffentlichung eines unrichtigen 
Prospektes, auf Grund dessen Wertpapiere zum Borsenhandel 
zugelassen sind, 

f) die Rechtsverhaltnisse des Seerechts. 
Hochste Instanz fiir Handelssachen ist das Reichsgericht. AuBel' 

del' Kammer fiir Handelssachen sind die Kaufmannsgerichte 
geschaffen (vgl. Kaufmannsgerichte S. 544). 

Handelsrecht ist derjenige Teil des Privatrechts, welcher die 
Verhaltnisse des Handels, die sogenannten Handelssachen regelt. 

Handelsgeschafte sind aIle Geschafte eines Kaufmanns, die 
zum Betriebe seines Handelsgewerbes gehoren. 

§§ 1-7. 

Kaufmann ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt. 
Auch nichtphysische Personen sind Kaufleute, z. B.: die 

offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, die Aktien
gesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Erwerbs
und Wirtschaftsgenossenschaften und die Gesellschaft mit beschriink
ter Raftung. 

Auch juristische Personen konnen Kaufmann sein, auch 
wenn sie nicht zu den Handelsgesellschaften gehoren, z. B. der 
rechtsfiihige Verein. 



Handelsgesetz. 2\39 

Man unterscheidet den MuBkaufmann, den Sollkau£mann 
und den Kannkaufmann. Betreibt jemand ein Handelsgescha£t als 
Gewerbe, das ohne weiteres zum Kaufmann macht, so spricht man 
von einem MuBkaufmann. Ais Handelsgewerbe 'gilt jeder 
Gewerbebetrieb, der eine der nachstehend bezeichneten Arten von 
Geschaften zum Gegenstande hat: 
1. die Anschaffung und WeiterverauBerung von beweglichen Sachen 

(Waren) oder Wertpapieren, ohne Unterschied, ob die Waren 
unverandert oder nach einer Bearbeitung oder Verarbeitung 
weiter verauBert werden; 

2. die Ubernahme der Bearbeitung oder Verarbeitung von Waren 
fiir andere, sofern der Betrieb iiber den Umfang des Handwerks 
hinausgeht; 

3. die Ubernahme von Versicherungen gegen Pramie; 
4. die Bankier- und Geldwechslergeschii.fte; 
5. die Ubernahme der BefOrderung von Giitern oder Reisenden zur 

See, die Geschafte der Frachtfiihrer oder der zur Beforderung 
von Personen zu Lande oder auf Binnengewassern bestimmten 
Anstalten, sowie die Geschiifte der Schleppschiffahrtsunternehmel'; 

6. die Lagergeschafte der Kommissionare, der Spediteure oder del' 
Lagerhalter; 

7. die Geschafte del' Handlungsagenten odeI' der Handelsmakler: 
8. die Verlagsgeschafte, sowie die sonstigen Geschafte des Bur 11-

und Kunsthandels; 
9. die Geschafte der Druckereien, sofern ihr Betrieb iibel' den U,::

fang des Handwerks hinausgeht. 
Der Sollkaufmann ist derjenige, der nicht von Rechts wcgell, 

sondern erst mit del' Eintl'agung seiner Firma ins Handelsregiskr 
Kaufmannseigenschaft erlangt. Es geniigt die Eintl'agung del' L:mil: 
die Eintragung des jeweiligen Inhabers ist nicht vorgeschrieben. 
Del' Gewerbetreibende ist verptlichtet, die Eintragung del' Firma 
herbeizufiihren. 

Kannkaufmann ist derjenige, welcher nul' berechtigt, aber nicht 
verptlichtet ist, die Eintragung in das Handelsregister herbeizufiihren. 

Durch die Eintragung einer Firma ins Handelsregister wil'd 
festgestellt, daB del' Eingetragene Sollkaufmann ist und daB das 
unter del' Firma betriebene Gewerbe ein Handelsgewerbe ist. 

Das HGB. stellt scharfe Anforderungen an die Ptlichten des 
Kaufmanns. Einige beziehen sich jedoch nur auf den Vollkauf
mann. 1m Gegensatz zu ihm steht del' Mind erkaufmann. 
Minderkaufleute sind die Handwerker und die Kleingewerbetreiben
den. Sie untel'liegen an sich den Bestimmungen des HGB. Jedorh 
finden auf sie die Vorschriften iibel' die Firmen, die Handelsbiicher, 
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die Prokura keine Anwendung; ferner konnen sie keine ofiene 
Handelsgesellschaft und keine Kommanditgesellschaft sein. Die 
Firma besteht lediglich in ihrem biirgerlichen Namen. Eine Pro
kura im Sinne des Gesetzes konnen sie nicht erteilen. 

Das Handelsregister. §§ 8-16. 

Handelsregister sind Biicher, die gewisse Beurkundungen 
iiber einen Einzelkaufmann oder eine Handelsgesellschaft enthalten. 
Ein gewerbliches Unternehmen, das nach Art und Umfang einen in 
kaufmannischer Weise eingerichteten Geschaftsbetrieb erfordert, gilt 
stets als Handelsgewerbe, sofern die Firma des Unternehmers in daB 
Handelsregister eingetragen worden ist. DaB Handelsregister wird 
von den Gerichten gefiihrt. Das Reichsgesetz iiber die Angelegen
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1892 bestimmt 
fiir die Fiihrung die Amtsgerichte. Der Registerrichter fiihrt daB 
Handelsregister, wacht dariiber, daB bestimmte handelsgesetzliche Vor
schriften beobachtet werden. Er priift die rechtliche Zulassigkeit der 
Anmeldung, seine eigene Zustandigkeit und die Berechtigung des 
Anmeldenden zur Anmeldung beziiglich seiner Identitat, Rechts
fahigkeit und Geschaftsfahigkeit. Die Eintragung hat entweder 
die Bedeutung der ofientlichen Verlautbarung einer auch anderweit 
beweisbaren und wirkenden Tatsache oder eine rechtserzeugende 
Bedeutung. 1m ersten FaIle wirkt sie rechtsbekundend (deklara
torisch), im zweiten FaIle rechtserzeugend (konstitutiv). In allen 
Fallen aber hat die Eintragung die Bedeutung einer Vermutung 
fiir die Richtigkeit der eingetragenen Tatsachen. Das H andels
register ist offentlich und genieBt offentlichen Glauben. 

Die Einsicht des Handelsregisters, sowie der zum Han
delsregister eingereichten Schriftstiicke ist jedem gestattet, ohne 
daB er den Nachweis eines Interesses erbringen muB. Von den 
Eintragungen kann eine Abschrift gefordert werden, ebenfalls von 
den eingereichten Schriftstiicken. Befugt jedoch ist hierzu nur, 
wer ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht. Auf Verlangen 
muB die Abschrift beglaubigt werden. Kann hiernach jemand eine 
Abschrift nicht verlangen, so dad er sich jedoch selbst Notizen, 
Ausziige und auch wortliche Abschriften anfertigen. Zur Auskunfts
erteilung sind die Registergerichte nicht verpfiichtet. 

Das Gericht macht die Eintragungen in das Handels
register durch den Deutschen Reichsanzeiger oder mindestens ein 
anderes Blatt bekannt. Die Parteien haben ein Recht auf so
fortige Bekanntmachung, damit die Wirkungen sofort eintreten. 
Die Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister sowie die 
zUr Aufbewahrung bei dem Gerichte bestimmten Zeichnungen von 
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Unterschriften sind personlich bei dem Gerichte zu bewirken oder 
in offentlich beglaubigter Form einzureichen. Das Gleiche gilt fur 
Vollmachten zur Anmeldung. Anmeldung und Zeichnung konnen 
zu Protokoll des Gerichtsschreibers oder Registerrichters des Re
gistergerichts erfolgen. Die Beglaubigung einer Unterschrift kann 
durch Amtsgericht, Notar oder sonstige nach Landesrecht hierfur 
zustandige Stellen vorgenommen werden, die Beglaubigung eines 
Handzeichens jedoch ausschlieBlich durch Amtsgericht oder Notar. 
Bcsitzt eine Firma Zweigniederlassungen, so mussen diese Vorschriften 
bei jedem Registergericht befolgt werden, in dessen Bezirk eine 
solche Zweigniederlassung besteht, selbst wenn sich die Haupt
niederlassung im Auslande befindet. Der Registerrichter kann die 
Nichtbefolgung aller obigen Vorschriften durch Ordnungsstrafen 
bis zum jeweiligen Betrage von 300 Mark erzwingen. Die Ein
tragungen ins Handelsregister hat jeder Dritte gegen sich gelten 
zu lassen, es sci denn, daB er sie weder kannte noch kennen 
muSte. 

Die Handelsfirma. §§ 17-37. 

Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er 
im Handel seine Geschafte betreibt und die Unterschrift abgibt. 
Ein Kaufmann kann nur unter seiner Firma klagen und verklagt 
werden. 

Jeder Kaufmann ist verpftichtet, seine Firma und den Ort seiner 
Handelsniederlassung bei demjenigen Gericht zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden, in des sen Bezirk sich die Niederlassung 
befindet. Er hat seine Firma zur Aufbewahrung bei dem Gericht 
zu zeichnen. Jede neue Firma muB sich von allen an demselben 
Orte oder in derselben Gemeinde bereits bestehenden und in das 
Handelsregister eingetragenen Firm en deutlich unterscheiden. 

Ein Kaufmann kann mehrere Firmen fiihren. Das Recht der 
Firmenfiihrung gebuhrt nur dem Vollkaufmann. Ein Einzelkauf
mann hat seinen Familiennamen mit mindestens einem ausgeschrie
benen Vornamen als Firma zu fiihren. 

Die Geschiifte, welche er unter der Firma im Handel schlieBt, 
herechtigen und verpftichten ihn, auch wenn sein burgerlicher 
Name nicht beigefiigt ist. Telegrammadrcssen sowie die neu
zeit lichen A bkurzungen von Firmen sind gegen miBbrauchliche 
Verwendung durch § 16 UWG. und § 12 BGB., zum Teil auch 
durch das WZG. und § 37 HGB. geschiitzt. 

Ein Kaufmann, welcher sein Ge 3chaft ohne Gesellschafter oder nul' 
mit einem still en Gesellschafter betreibt, hat seinen Familiennamen 
mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen als Firma zu 
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fiihren. Zusatze, die geeignet sind, eine Tauschung hervorzurufen, 
sind verboten. Bei einer offenen Handelsgesellschaft ist der Name 
wenigstens eines der Gesellschafter mit einem das Vorhandensein 
einer Gesellschaft andeutenden Zusatz, oder es sind die Namen 
aller Gesellschafter anzufiihren. Bei einer Aktiengesellschaft oder Kom
manditgesellschaft auf Aktien ist die Firma in der Regel von dem 
Gegenstand des Unternehmens zu entlehnen. 

Eine juristische Person (vergl. S. 83), deren Eintragung in das 
Handelsregister zu erfolgen hat, ist von samtlichen Mitgliedern des 
Vorstandes zur Eintragung anzumelden, wobei die Vorschriften des 
§ 33 HGB. genauestens zu befolgen sind. Sie haben ihre Unter
schrift zur Aufbewahrung bei dem Gerichte zu zeichnen. 

Bei den offenen Handelsgesellschaften und Kommandit
gesellschaften muB mindestens ein personlich haftender Gesell
schafter angegeben werden unter Hinzufiigung eines das Vorhanden
sein einer Gesellschaft andeutenden Zusatzes. Die Firma einer 
AktiengeselIschaft und einer KommanditgeselIschaft auf Aktien 
ist in der Regel von dem Gegenstande des Unternehmens zu ent
lehnen. 

Erwirbt jemand ein bestehendes Handelsgeschaft, so 
haftet er fiir alIe im Betriebe des Geschafts begriindeten Verbind
lichkeiten des friiheren Inhabers; dafiir gehen dessen Forderungen 
auf ihn iiber. Abweichende Bestimmungen sind Dritten gegeniiber 
nur wirksam, wenn sie in das Handelsregister eingetragen und be
kannt gemacht oder von dem Erwerber oder dem Verau.6erer dem 
Dritten mitgeteilt worden sind. Tritt jemand alB GeselIBchafter in 
eine offene Handelsgesellschaft ein, so haftet er auf alIe Falle fiir 
die bisherigen GesellschaftBschulden. 

Die Firma ist frei wahlbar; sie ist ohne daB Handelsgeschaft 
nicht verauBerbar. 

Neben der Firma sind die Warenzeichen geschiitzt (vergl. 
Warenzeichenrecht S. 701 ff.). 

rlie Handelsbiieher. §§ 38-47. 

Jeder Kaufmann ist verpfiichtet, Biicher zu fiihren und in 
diesen seine HandelsgeschiHte und die Lage seines Vermogens 
nach den Grundsatzen ordnungsmaBiger Buchfiihrung ersichtlich 
zu machen. Er ist verpflichtet, eine A bschrift (Kopie oder Ab
druck) der abgesandten Handelsbriefe zuriickzubehalten und diese 
Abschriften sowie die empfangenen Handelsbr;efe geordnet aufzu
bewahren. Der Kaufmann ist nicht verpflichtet, die Buchfiihrung 
personlich zu erledigen, aber er haftet fiir die Erfiillung dieser 
Pflicht. Die Biicher miissen die Lage des gesamten Vermogens 
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des Kaufmanns ersichtlich machen und zwar die jeweilige Lage 
und den Werdegang. Lose Zettel konnen die Fuhrung etnes Haupt
buches nicht ersetzen (RG. Bd. 17, S. 302). Die Fuhrung von Ge
heimbuchern, deren Zweck es ist, dem Personal gewisse Geschi:i.fts
yorgange zu verheimlichen, ist erlaubt. Die eingehenden Briefe 
sind in Urschrift zu verwahren. GemaB § 1 des Depotgesetzes ist 
ein weiteres Handelsbuch, das Bankdepotbuch, vorgeschrieben. 
Dieses Buch ist von jedem Kaufmann zu fuhren, dem im Betrieb 
eines Handelsgewerbes Wertpapiere unverschlossen zur Verwahrung 
oder zum Pfand ubergeben worden sind, nich etwa nur von Bankiers. 
Diese Bestimmung bezieht sich auch auf Kautionen, die von Be
amten gegeben sind. 

Die Handelsbucher mussen gebunden und Blatt fUr Blatt 
oder Seite fur Seite mit laufenden Zahlen versehen sein. An 
Stellen, die der Regel nach zu beschreiben sind, durfen keine 
leeren Zwischenraume gelassen werden. Der ursprungliche Inhalt 
einer Eintragung darf nicht mittels Durchstreichens oder auf andere 
Weise unleserlich gemacht, es darf nichts radiert sein, auch durfen 
solche Veranderungen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffen
heit es ungewiB laBt, ob sie bei del' ursprunglichen Eintragung 
oder erst spater gemacht worden sind. Die Handelsbucher, die 
empfangenen Handelsbriefe, die Abschriften der abge
sandten Handelsbriefe, Invent are und Bilanzen sind bis 
zum Ablauf von 10 J ahren vom Tage del' darin vorge
nommenen letzten Eintragungen aufzubewahren: 

Prokura und Handelsvollmacht. §§ 48-58. 

Vergl. S. 311 ff. 

Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge. §§ 59-83. 

Handlungsgehilfe ist, wer in einem Handelsgewerbe zur 
Leistung kaufmannischer Dienste gegen Entgelt angestellt ist. Leistet 
jemand teils kaufmannische teils andere, z. B. rein technische 
Dienste, so entscheidet uber die Frage der Eigenschaft als Hand
lungsgehilfe der Umstand, ob der uberwiegende Teil der Tatigkeit 
kaufmannischer Art ist. Der Handlungsgehilfe darf ohne Einwil
ligung des Geschaftsherrn weder ein Handelsgewerbe betreiben, 
noch in dem Handelszweige des Geschaftsherrn fur eigene oder 
fremde Rechnung Geschafte machen. 

Das Rechtsverhaltnis zwischen dem Handlungsgehilfen und 
dem Geschaftsherrn ist ein Dienstvertrag. Handlungsgehilfen 
sind nicht Kaufleute. Bei S t rei t i g k e i ten zwischen Geschaftsherrn 
und Handlungsgehilfen oder Handlungslehrlingen sind die Ka uf-
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mannsgerichte unter AusschluB der ordentlichen Gerichte zu
standig. 

Beziiglich der Kiindigung des Dienstverhaltnissel'l, der fristlosen 
Kiindigung, der Konkurrenzklausel, der Angestelltenversicherung, 
Pllichten und Rechten von Lehrherr und Lehrling vergl. das in 
den Kapiteln Betriebspllichten, Rechtsverhaltnisse des Ingenieurs, 
Lehrvertrag, Angestelltenversicherung Gesagte. 

Handelsagenten und Handelsmakler. Das HGB. gibt in den 
§§ 84-104 die gesetzlichen Bestimmungen iiber Handlungs3,genten 
und Handelsmakler. Hier sei nur kurz folgendes erwahnt. Hand
lungsa.genten sind Personen, die, ohne als Handlungsgehil£en an
gestellt zu sein, stan dig damit betraut sind, fiir das Handels
gewerbe eines andern Geschafte zu vermitteln oder im Namen des 
andern abzuschlieBen. Sein Vertragsverhaltnis ist als Dienstvertrag 
zu bezeichnen. Er hat eine Provision fiir jedes zur Aus£iihrung ge
langte Geschaft in der vereinbarten oder iiblichen Hohe zu ver
langen. Die Abrechnung mit dem Geschaftsherrn hat am Schlusse 
eines jeden Kalenderhalbjahres zu erfolgen. rm Zweifel ist die 
Provision erst nach Eingang der Zahlung fallig. rst der Hand
lungsagent ausdriicklich fiir einen bestimmten Bezirk bestellt, so 
gebiihrt ihm die Provision im Zweifel auch fiir solche Geschafte, 
welche in seinem Bezirk ohne seine Mitwirkung durch den Ge
schiiftsherrn oder flir diesen geschlossen sind. 

Handelsmakler sind diejenigen Personen, die gewerbsmaBig 
flir andere, ohne von ihnen auf Grund eines Vertragsverhiiltnisses 
stiindig damit betraut zu sein, die Vermittelung von Vertragen iiber 
Gegenstande des Handelsverkehrs iibernehmen, z. B. iiber Anschaf
fung oder VerauBerung von Waren oder Wertpapieren, iiber Ver
sicherungen, Giiterbeforderungen, Schiffsmiete. Zu den HandeIs
maklern gehoren nicht die Grundstiicks-, Hypotheken- und Gesinde
makier. Eine der Hauptpllichten des Handelsmaklers ist es, un
verziiglich nach dem Abschlusse des Geschafts jeder Partei eine 
von ihm unterzeichnete SchluBnote zuzustellen. Er ist berechtigt, 
den Maklerlohn zu verlangen, und zwar im Zweifel von jeder Partei 
zur Hal£te. 1m Gegensatz dazu hat der Miikier des BGB. den An
spruch auf die Provision allein gegen den Auftraggeber. 

Die HandelsgesellschaIten. 

Das zweite Buch des HGB. handelt von den Handelsgesell
schaften und den still en Gesellschaften. Das Handelsrecht 
kennt 6 Handelsgesellschaften: Die offene Handelsgesellschaft, 
die Kommanditgesellschaft, die Aktiengesellschaft, die 
Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Erwerbs- und 



Handelsgesetz. 305 

Wirtschaftsgenossenschaften und die Gesellschaften mit 
beschrankter Haftung. Diese einzelnen Gesellschaften sind unter 
der betreffenden Vberschrift in dem Kapitel Griindung einer Fabrik 
auf S. 440 ausfiihrlich behandelt .. (Die gesetzlichen Bestimmungen 
liber dieselben sind in den §§ 105-342 HGB. enthalten.) 

Nicht besprochen sind die Genossensehaften. Die wichtigsten 
Bestimmungen liber dieselben lauten: 

Eine Genossenschaft entsteht durch die Eintragung in das 
amtsgerichtliche Genossenschaftsregister. Es miissen mindestens 
7 Genossen vorhanden sein, ein Genossenschaftsstatut errichtet 
sein und ein Vorstand mit mindestens 2 Mitgliedern und ein Auf
sichtsrat mit mindestens 3 Mitgliedern bestellt sein. 

An Organen miissen die Genossenschaften haben: 

Einen geschii.ftsfiihrenden Vorstand, einen ihn beaufsichtigen
den Aufsichtsrat, der keine Tantieme beziehen darf, und die 
Generalversammlung. 

Jede Genossenschaft muB sich mindestens jedes zweite Jahr 
einer Revision unterziehen. Der Name der Genossenschaft muB 
yom Gegenstande des Unternehmens entlehnt sein und die Bezeich
nung EG. = Eingetragene Genossenschaft enthalten. Der Zweck 
der Genossenschaft ist die ForderuDg des Erwerbes oder der Wirt
schaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschii.ftsbetrieb. 
VorschuBvereine diirfen Darlehen nur an Mitglieder gewii.hren, 
Konsumvereine diirfen Waren nur an Mitglieder verkaufen.'Die 
Genossenschaften konnen derart errichtet werden, daB die einzelnen 
Genossen unbeschrankt der Genossenschaft und auch unmittelbar 
deren Glaubiger haften (Solidargenossen), oder daB die Genossell 
nur verpflichtet sind, die zur Befriedigung der Glaubiger erforder
lichen Nachschiisse zu leisten (NachschuBhaftgenossen), oder 
daB die Haftpflicht der Genossen im voraus begrenzt ist (Limit
genossen). 

Der Beitritt zur GenosliIElDschaft erfolgt schriftlich und ist in 
die gerichtlich gefiihrte Genossenliste einzutragen. Der Austritt 
ist yom Vorstand 6 Wochen vor JahresschluB dem Gericht mitzu
teilen. Erst mit der LoschuDg in der Genossenliste hort die Mit
gliedschaft zum Jahresschlusse auf. Die Genossenschaft kann Eigen
tum und andere dingliche Rechte an Grundstiicken erwerben, klagell 
und verklagt werden. 

Sie gilt als Kaufmann im Sinne des HGB. Das Genossen
schaftsvermogen wird durch Einzahlung der Genossen auf ihren 
Geschaftsanteil gebildet. Die erfolgten Einzahlungen bilden das 
Geschii.ftsguthaben. 

BI urn. Rechtskunde. 20 
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Handelsgeschafte. 

1m Dritten Buch behandelt das HGB. die Handelsgeschafte. 
Dasselbe bringt nur eine Reihe von Einzelvorschriften als Abwei
chungen und Erganzungen gegenliber dem blirgerlichen Recht des 
BGB. Das Handelsrecht ist im Zweifel dann anzuwenden, wenn 
nur auf seiten eines Vertragsgegners die Kaufmannseigenschaft vor
liegt. Jedoch binden die Vorschriften liber Handelsgebrauche und 
Sorgfalt nur den Kaufmann. Auch sonst gibt es eine Reihe von 
Ausnahmen, die bei den einzelnen Kapiteln besonders besprochen sind. 

Unter Kaufleuten ist in Ansehung der Bedeutung und Wir
kung von Handlungen und Unterlassungen auf die im Handelsver
kehre geltenden Gewohnheiten und Gebrauche Rlicksicht zu nehmen. 
Wer aus einem Geschafte, das auf seiner Seite ein Handelsgeschaft 
ist, einem andern zur Sorgfalt verpftichtet ist, hat flir die Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns einzustehen. Eine Vertragsstrafe, 
die von einem Kaufmann im Betriebe seines Handels
gewerbes versprochen ist, kann nicht durch richterliches 
Urteil herabgesetzt werden. 1m librigen vergl. das im Kapitel 
"Vertrieb" auf S. 582 ff. Gesagte. In diesem Kapitel ist auch der 
Kontokorrentvertrag eingehend besprochen. Hier sei nur fol
gendes erganzend bemerkt: 

Eine Abart des Kontokorrents ist der Giroverkehr (Giro = 
Kreis). Bei diesem vermittelt eine Bank, die Girobank, die Zah
lungen ihrer Girokunden aneinander, indem sie an den bei ihr 
hinterlegten Giroeinlagen derselben Zu- oder Abschreibungen macht, 
sobald sie dazu durch Schecks oder Wechsel der Girokunden er
machtigt wird. Auch bewirkt sie auf Wunsch Auszahlungen auf 
das Gutachten hin. Der Giroverkehr hat den Zweck, Barzahlungen 
zu vermeiden. Bei der Reichsbank dient der weiBe Scheck zur 
Abhebung, der rote zur Umschreibung. 

Krediteroffnung. Sie bedeutet, daB jemand einem andern ver
spricht, gegen Verglitung Kredit zu gewahren. 

Die Akkreditierung, d. h. die Krediteroffnung bei einem Dritten 
zugunsten des Akkreditierten, also ein Zahlungsauftrag. Gewohn
lich erhalt der Akkreditierte einen Kreditbrief ausgehandigt. 

Die offentliche Anleihe. Sie erfolgt mit Hilfe des Emissions
geschiifts. Man unterscheidet die Bankieranleihe und die Emis
s ion san lei h e. Bei der Bankieranleihe ii bernimmt der die Emis
sion besorgende Bankier entweder selbst alIe Obligationen, um sie 
glinstig weiter zu verkaufen, bei der Emissionsanleihe besorgt der 
Bankier nur die Subskription der Darlehnsgeber aus den Kreisen 
des Publikums. 
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Das LombardgeschiU't besteht im Hingeben von Waren oder 
Wertpapieren zum Faustpfande. Sink en diese im Kurs, so ist der 
Verpfander zu Nachschiissen verpfiichtet. 

HypothekenbankgeschiU'te. Das Recht der Hypothekenbanken 
ist durch Gesetz vom 13. Juli 1899 geregelt. Hypothekenbanken 
sind solche, welche die hypothekarische Beleihung von Grundstiicken 
und die Ausgabe von Schuldverschreibungen auf Grund der erwor
benen Hypotheken sog. Hypothekenpfandbriefe, in der Form einer 
Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien be
treiben. Sie bediirfen staatlicher Genehmigung und stehen unter 
staatlicher Aufsicht. Zur Sicherung der PfandbriefgHiubiger ist das 
Hypothekenregister geschaffen. In dieses sind die zur Deckung 
der Pfandbriefe bestimmten Hypotheken einzutragen. An diesen 
haben die Pfandbriefglaubiger ein Recht auf vorzugsweise Befrie
digung. Die Hypotheken, auf Grund deren die Pfandbriefe ausge
geben sind, nennt man Deckungshypotheken. 

Das Depotgeschaft, d. h. die Aufbewahrung offener oder ver
schlossener Depots (Waren, Geld- und Wertpapiere) gegen Entgelt. 
Gegen Betrugereien ist das Depotgesetz vom 5. Juli 1896 erlassen. 

Offene Depots von Wertpapieren sind unter erkennbarer Be
zeichnung des Hinterlegers getrennt aufzubewahren und in ein 
Handelsbuch einzutragen. Der Kommissionar, welcher Wertpapiere 
einkauft, hat binnen drei Tagen dem Auftraggeber ein Stiickverzeichnis 
abzusenden. Mit dem Augenblick der Absendung wird der Auf trag
geber Eigentiimer der Stiicke. 

Das DepositengeschaU. Es ist die verzinsliche Hingabe von 
Spargeld. 

Die Wertpapiere. 

Die Wertpapiere enthalten einen privatrechtlichen Anspruch, 
des sen Geltendmachung durch den Besitz und die Verfiigungsbefugnis 
iiber das Papier ausgeubt wird. Es gibt Mitgliedspapiere, Z. B. 
die Aktie, Sachenrechtliche Wertpapiere, Z. B. den Hypotheken
brief und solche uber Forderungsrechte, z. B. den Wechsel. 
Von den sachenrechtlichen Papieren sind fur den Handelsverkehr 
die Warenpapiere (Traditions- oder Dispositionspapiere) von 
besonderer Bedeutung. Durch sie kann man nicht nur den An
spruch auf die Ware, sondern an dieser sogar dingliche Rechte er
werben. Voraussetzung ist aber, daB sie einer Mittelsperson, dem 
Lagerhalter, Frachtfiihrer oder Schiffer iibergeben sind. Das HGB. 
kennt als Traditionspapiere: das Konnossement, den Ladeschein 
und den an die Order lautenden I~adeschein. 

20* 
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Es gibt folgende Arten von Wertpapieren: 

1. Die Bektapiere. Sie bezeichnen den GUiubiger mit Namen. 

2. Die Inhaberpapiere. Sie benennen den Inhaber der Urkunde als 
Berechtigten. Man unterscheidet 

a) Schuldverschreibungen auf den Inhaber; durch sie wird 
dem Inhaber einer Urkunde eine Leistung versprochen. 

b) Die Mitgliederpapiere, z. B. die Inhaberaktien. 

3. Die Blankopapiere. Sie lassen die Personlichkeit des Berechtigten 
offen. 

4. Orderpapiere. Diese benennen einen bestimmten Glaubiger mit 
dem Zusatz "oder an Order". Durch diese Orderklausel erhalt der 
betreffende Glaubiger das Recht, dasselbe durch Vermerk auf dem 
Papier durch sogenanntes Indossament oder Giro an einen 
beliebigen Dritten weiter zu begeben. Der Inhaber muG sich 
durch eine fortlaufende Reihe von Indossamenten ausweisen konnen. 

Die im HGB. als Orderpapiere zugelassenen Wertpapiere 
sind im § 363 aufgefiihrt: 

1. Die Wechsel und die auf einen bestimmten Empfanger lautenden 
Schecks. 

2. Die Namensaktien. 

3. Kaufmannische Anweisungen und Verpfiichtungsscheine; das sind 
Anweisungen, die auf einen Kaufmann (nicht wie frliher von 
einem Kaufmann) liber die Leistung von Geld, Wertpapieren 
oder anderen vertretbaren Sachen ausgestellt sind, ohne daB darin 
die Leistung von einer Gegenleistung abhangig gemacht ist; 
ferner Verpfiichtungsscheine, die von einem Kaufmann liber 
Gegenstande der bezeichneten Art ausgestellt sind, ohne daB 
darin die Leistung von einer Gegenleistung abhangig gemacht ist. 

4. Konnossemente der Seeschiffer, Ladescheine der Frachtfiihrer, 
Lagerscheine der staatlich zur Ausstellung solcher Urkunden er
machtigten Anstalten, sowie Bodmereibriefe und Transportver
sicherungspolicen. 

Der Schuldner ist nur gegen Aushandigung der quittierten 
Urkunde zur Leistung verpfiichtet. 

Flir den Verlust von Wertpapieren sind die §§ 365 und 
367 maGgebend. Die diesbezliglichen Vorschriften lauten: 

§ 365. 1st die Urkunde vernichtet oder abhanden gekommen, so unter
liegt sie der Kraftloserklarung im Wege des Aufgebotsverfahrens. 
1st das Aufgebotsverfahren eingeleitet, so kann der Berechtigte, wenn er bis 
zur Kraftloserklarung Sicherheit bestellt, Leistung nach MaBgabe der Urkunde 
von dem Schuldner verlangen. 
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§ 367. Wird ein Inhaberpapier, das dem Eigentiimer gestohlen worden, 
verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen ist, an einen Kaufmann, 
der Bankier- oder Geldwechslergeschiifte betreibt, veriiuBert oder verpfiindet, 
so gilt dessen guter Glaube als ausgeschlossen, wenn zur Zeit der VeriiuBe
rung oder Verpfiindung der Verlust des Papiers von einer ofientlichen Be
horde oder von dem aus der Urkunde Verpflichteten im Deutschen Reichs
anzeiger bekannt gemacht und seit dem Ablaufe des Jahres, in welchem die 
Verofientlichung erfolgt ist, nicht mehr als ein Jahr verstrichen war. 

Der gute Glaube des Erwerbers wird durch die Veroffentlichung im 
Reichsanzeiger nicht ausgeschlossen, wenn der Erwerber die Verofientlichung 
infolge besonderer Umstiinde weder kannte noch kennen muBte. 

Auf Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheine, die nicht spiiter als in dem 
niichsten auf die VeriiuBerung oder Verpfiindung folgenden EinlOsungstermine 
fiillig werden, sowie auf Banknoten und andere auf Sicht zahlbare unverzins
Hche Inhaberpapiere finden diese Vorschriften keine Anwendung. 

Sachenrechtliche Einzelheiten. §§ 368-372. 

1m Handelsverkehr genie.Bt der gutglii.ubige Erwerber einer 
Sache einen besonderen Schutz, der weitgehender ist als der Schutz 
aus dem BGB. 

Der § 366 bestimmt: 
VeriiuBert oder verpfiindet ein Kaufmann im Betriebe seines Handels

gewerbes eine ihm nicht gehorende bewegliche Sache, so linden die Vor
schriften des BGB. (§§ 932ff.) zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem 
Nichtbereehtigten herleiten nicht nur dann Anwendung, wenn sich der gute 
Glaube des Erwerbers auf das Eigentum des VeriiuBernden oder Verpfiinden
den erstreckt, sondern auch, wenn der gute Glaube des Erwerbers die Be
fugnis des VeriiuBerers oder Verpfiinderers betrifft, iiber die Sache des Eigen
tiimers zu verfiigen. 1st die Sache mit dem Rechte eines Dritten belastet, 
so gelten im Handelsrecht ebenfalls die obigen verschiirften Bestimmungen 
des BGB. 

Ausnahmsweise sind die Pfandrechte des Kommissioniirs, Spediteurs, 
Lagerhalters und des Frachtfiihrers durch Vertrag erworbenen Pfandrechten 
gleichgestellt. 

Das Pfandrecht des Handelsverkehrs zeigt von denjenigen 
des biirgerlichen Rechts nur eine geringfiigige Abweichung. An die 
Stelle der im § 1234 BGB. bestimmten Verkaufsfrist von einem 
Monat tritt eine solche von einer W oche. 

Das kaufmii.nnische Zuriickbehaltungsrecht ist besonders 
geregelt. Ein Kaufmann hat wegen der fii.lligen Forderungen, die 
ihm gegen einen andern Kaufmann aus dem zwischen ihnen ge
schlossenen beiderseitigen Handelsgeschaiten zustehen, ein Zuriickbe
haltungsrecht an den beweglichen Sachen und Wertpapieren des Schuld
ners, welche mit dessen Willen auf Grund von Handelsgeschii.ften in 
seinen Besitz gelangt sein, sofern er sie noch im Besitze hat, insbeson
dere sofern er mittels Konnossements, Ladescheins oder Lagerscheins 
dariiber verfiigen kann. Das Zuriickbehaltungsrecht ist auch dann be
griindet, wenn das Eigentum an dem Gegenstande von dem Schuldner 
auf den Glaubiger iibergegangen, aber auf den Schuldner zuriickzu iiber-
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tragen ist. Die Forderung kann aus irgend einem beIiebigen Grunde 
entstanden sein. Die Zuriickbehaltung dad einer vom Schuldner 
vor oder bei der tYbergabe erteilten Anweisung oder einer von dem 
Glaubiger iibernommenen entgegenstehenden Verpfiichtung nicht 
widersprechen. 1m FaIle des Konkurses oder einer fruchtlosen 
Zwangsvollstreckung in das Vermogen des Schuldners kann das 
Zuriickbehaltungsrecht auch wegen ~ichtfalliger Forderungen 
geltend gemacht werden. Der Glaubiger ist kraft des Zuriick
behaltungsrechts befugt, gemaB dem fiir das Pfandrecht geltenden 
Vorschriften des BGB. mit geringen Abweichungen, sich aus dem 
zuriickbehaltenen Gegenstande fiir seine Forderungen zu befriedigen. 

Der Handelskauf. §§ 372-383. 

Der Handelskauf ist auf den handelsgeschaftlichen Ankauf odeI' 
Verkauf von Waren oder Wertpapieren seitens eines Kaufmanns 
beschrankt. Er folgt im allgemeinen den Vorschriften des BGB. 
Jedoch sind besondere Vorschriften erlassen: 

1. fUr den Annahmeverzug des Kiiufers; 
2. fiir den Spezifikationskauf; 
3. fiir Fixgeschiifte; 
4. besteht die Untersuchungs- und Riigepflicht; 
5. ist noch angeordnet, daB, wenn der Kaufpreis nach dem Ge

wichte der Ware berechnet wird, das Gewicht der Verpackung. 
das Taragewicht, mangels anderer Vereinbarung in Abzug 
zu bringen ist. 

Der Annahmeverzug des Kaufers, der Spezifikationskauf und 
die Untersuchungs- und Riigepflicht sind in besonderen Kapiteln 
S. 601 fl. behandelt. 

Fiir das Fixgeschaft findet derjenige, welcher sich fUr die 
Einzelheiten interessiert, in § 376 HGB. die gesetzlichen Bestim
mungen. 

Das Kommissionsgescbaft. §§ 383-406. 

Kommissionar ist, wer es gewerbsmaBig iibernimmt, Waren 
oder Wertpapiere fiir Rechnung eines andern, des Kommittenten, 
in eigenem Namen zu' kau£en oder zu verkau£en. Er tritt selbst 
als Kontrahent auf ur.d schlieBt den Vertrag selbst abo Das Kom
missionsgeschaft ist ein Werkvertrag eigener Art oder im FaIle 
der unentgeltlichen Besorgung ein A uftrag. Der Kommissionar 
ist verpflichtet, das iibernommene Geschiift mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns auszuflihren. Er muB seinem Auftraggeber 
die erforderlichen Nachrichten geben, insbesondere von der Aus-
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fiihrung der Kommission unverziiglich Anzeige machen und iiber 
das Geschaft Rechenschaft ablegen. Handelt er nicht gemaB den 
Weisungen des Auftraggebers, so ist er ihm zum Ersatz des Scha
dens verpflichtet. Der Kommissionar hat Anspruch auf Provision, 
nachdem das Geschaft zur Ausfiihrung gekommen ist. Er hat an 
dem Kommissionsgute, sofern er es im Besitz hat, insbesondere 
wenn er mittels Konnossements, Ladescheins oder Lagerscheins dar
iiber verfiigen kann, ein Pfandrecht wegen der aufgewendeten Kosten, 
der Provision, wie iiberhaupt wegen alIer Forderungen aus laufender 
Rechnung. 

Speditionsgeschaft, Lagergeschaft, Frachtgeschaft. §§ 407-452. 

Vgl. den Abschnitt "Versand". S.622. 

BefOrderung von Giitern und Personen aut den Eisenbahnen. 

§§ 453-470. 

Vgl. im Abschnitt "Versand". S.627. 

Unter den HandelsgeschaIten sind zweckmaBig, wenn sie auch 
in besonderen Gesetzen behandelt werden, die Geschafte des Buch
handels und das Versicherungsrecht zu besprechen. 

Die Geschafte des Buchhandels. 

Der Verlagsvertrag. Durch den Verlagsvertrag verpflichtet sich 
der Autor, das Werk zu liefern, und der Verleger das Werk zu ver
legen, d. h. es auf seine Kosten zu vervielfaltigen und zu verbreiten. 
(Verlagsgesetz yom 19. Juni. 1901, abgeandert am 22. Mai 1910). 

Der Selbstverlag. Bei ihm sorgt der Autor selbst sowohl fiir 
die Herstellung wie fiir die Verbreitung. 

Durch den Verlagsvertrag erwirbt der Verleger nur das Ver
lagsreeht, nieht das Urheberreeht. 

Den Buehhandel zwischen Verleger und Buehhandler pflegt 
man Sortimentsgesehaft zu nennen. 

Prokura und Handlungsvollmacht. 
HGB. §§ 48-;)8. 38-44. 

Die Prokura kann nur von dem Inhaber des Handelsgesehaftes 
oder seinem gesetzlichen Vertreter und nur mittels ausdriieklieher 
Erklarung erteilt werden. Die Erteilung kann an mehrere Per
sonen gemeinsehaftlich erfolgen; man spricht dann von einer G e
samtprokura. Der Prokurist ist Bevollmachtigter, nieht gesetz
lieher Vertreter des Prinzipals (R. G. 66, 244). Prokura konnen 
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auBerdem erteilen: Handelsgesellschaften, Aktiengesellschaften, Kom
manditgesellschaften und juristische Personen. 1st die Prokura im 
Handelsregister eingetragen, so hat jeder Dritte diese Tatsache 
gegen sich gelten zu lassen, es sei denn, daB er sie weder kannte 
noch kennen muBte. 

Die Prokura ermachtigt zu allen Arten von gerichtlichen und 
auBergerichtlichen Geschaften und Rechtshandlungen, welche der 
Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt. Zur VerauBerung 
nnd Belastung von Grundstiicken ist der Prokurist nur ermachtigt, 
wenn ihm diese Befugnis besonders erteilt ist. Eine Beschrankung 
des Umfanges der Prokura, namentlich nur auf gewisse Geschafte 
oder gewisse Arten von Geschaften oder unter gewissen Umstanden, 
gewisse Zeit oder an einzelnen Orten, ist Dritten gegeniiber un
wirksam. Eine Beschrankung der Prokura auf den Betrieb einer 
von mehreren Niederlassungen des Geschaftsinhabers ist Dritten 
gegeniiber nur wirksam, wenn die Niederlassungen unter verschie
denen Firmen betrieben werden. 

Zulassig ist eine Prolmra derart, daB bei Vorhandensein meh
rerer vertretungsberechtigter Gesellschafter oder mchrerer ver
trctungsberechtigter Vorstandsmitglieder der Prokurist nur zusam
men mit einem Gesellschafter oder einem Vorstandsmitgliede ver
trctungsberechtigt ist. 

Der Prokurist hat in der Weise zu zeichnen, daB er der Firma 
seinen Namen mit einem die Prokura andeutenden Zusatze beigibt. 
Die iibliche Prokurazeichnung ist "ppa.". Die Prokura ist jeder
zeit widerruflich, sie ist nicht iibertragbar; sie erlischt nicht durch 
den Tod des Inhabers des Handelsgeschafts. Der Widerruf beriihrt 
das Vertragsverhaltnis nicht, daher auch nicht den Anspruch auf 
die vertragsmaBige Vergiitung. Erloschungsgriinde der Pro
kura sind: Tod des Prokuristen, Endigung des die Prokura be
griindenden Rechtsverhaltnisses, der Konkurs des Prinzipals, Ein
stellung des Gewerbebetriebs, Loschung der Firma u. a. m. 

Die Erteilung der Prokura ist von dem Inhaber des Han
delsgeschafts zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 
1st die Prokura als Gesamtprokura erteilt, so muB auch dies 
zur Eintragung angemeldet werden. Der Prokurist hat die Firma 
nebst seiner Namensunterschrift zur Aufbewahrung bei dem Ge
richt zu zeichnen. Das Erloschen der Prokura ist in gleicher Weise 
wie die Erteilung zur Eintragung anzumelden. Bei Handelsgesell
schaften sind die Personen, welche die Gesellschaft nach auBen zu 
vertreten berechtigt sind, zur Anmeldung legitimiert oder aIle 
Vorstandsmitglieder. 

Eine Handlungsvollmaeht liegt vor, wenn jemand einen andern 
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ohne Erteilung der Prokura zum Betriebe eines Handelsgewerbes 
oder zur Vornahme einer bestimmten, zu einem Handelsgewerbe 
gehOrigen Art von Geschaften oder zur Vornahme einzelner zu 
einem Handelsgewerbe gehOrigen Geschafte ermachtigt. Die Ha.nd
lungsvollmacht erstreckt sich auf aHe Geschafte und Rechtshand
lungen, welche der Betrieb eines derartigen Handelsgewerbes oder 
die Vornahme derartiger Geschafte gewohnlich mit sich bringt. 
Zur VerauBerung oder Belastung von Grundstiicken, zur Eingehung 
von Wechselverbindlichkeiten, zur Aufnahme von Darlehen und zur 
ProzeBfiihrung ist der Handlungsbevollmachtigte nur kraft beson
derer Befugnis ermachtigt. Sonstige Beschrankungen der Hand
lungsvollmacht braucht ein Dritter nur dann gegen sich gelten zu 
lassen, wenn er sie kannte oder kennen muBte. Mehreren Personen 
kann auch Gesamthandlungsvollmacht erteilt werden, derart, 
daB von ihnen je zwei oder mehr gemeinschaftlich zur Vertretung 
befugt sind. Die Vollmacht ist vom Auf trag zu unterscheiden. 
Der Auf trag beriihrt das innere Verhaltnis des Prinzipals zum 
Vertreter, wahrend die Vollmacht die Legitimation gegeniiber 
Dritten bestimmt. 

Der Handlungsbevollmachtigte hat sich bei der Zeichnung 
jedes eine Prokura andeutenden Zusatzes zu enthalten. Er hat 
mit einem das Vollmachtsverhaltnis ausdriickenden Zusatze zu 
zeichnen. Vblich ist der Zusatz "i. V." (.in Vollmacht, in Ver
tretung). Der Bevollmachtigte kann aber auch nur mit dem Na
men des Vertretenen, also mit seiner Firma unterzeichnen. Die 
Handlungsvollmacht ist ohne Zustimmung des Inhabers des Han
delsgeschafts nicht iibertragbar. 1m iibrigen sei auf die §§ 164 
bis 181 BGB. verwiesen, welche die Bestimmungen iiber Vertretung 
und Vollmacht enthalten. 

Die Borse. 
Die Borse ist ein Markt der Kaufleute. Durch sie wird eine 

feste Preisbildung erwirkt. Sie teilt sich gewohnlich in die Pro
duktenborse und die Effektenborse. Effekten sind Geld 
und als dauernde Anlage dienende Wertpapiere, hauptsachlich be
stimmte ofl'entliche Anleihen. Besondere Bestimmungen iiber die 
Borse sind durch das Borsengesetz vom 27. Mai 1908 erlassen. 
Yom . Borsenbesuch sind ausgeschlossen, z. B. Frauen, im Konkurs 
Befindliche, der biirgerlichen Ehrenrechte fiir verlustig Erklarte. 

Die Borsen bediirfen zu ihrer Errichtung staatlicher Geneh
migung und sind der staatlichen Aufsicht durch einen Borsen
k ommissar unterworfen. Jede Borse muB einen Vorstand als 
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Leiter, eine besondere Borsenordnung und ein Ehrengericht 
haben, das befugt ist, einzelnen Personen den Borsenbesuch zu 
verbieten. 

Die Preisfestsetzung wird von den Kursmaklern besorgt, 
die hierzu amtIich als Gehilfen des Vorstandes bestellt sind. Neben 
ihnen gibt es Privatmakler. - Au13erdem mu13 jede Borse eine 
Zulassungsstelle zur Entscheidung iiber die Zulassung eines Wert
papieres zum Borsenhandel haben. 

An der Borse werden sowohl Kassageschafte iiber Wert
papiere oder Waren, welche sofort zu erfiillen sind, als auch 
Termingeschafte zur Erfiillung an spateren Terminen, gewohn
Hch Ultimo des Monats (Ultimogeschafte) geschlossen. Die Zu
lassung zum Terminhandel erfolgt durch den Borsenvorstand. 
Borsentermingeschafte in Getreide und Miihlenerzeugnissen sind 
im allgemeinen bei Vermeidung der Unverbindlichkeit verboten. 
Die nichtverbotenen Termingeschafte sind nur wirksam, falls beide 
Parteien als Kaufleute in das Handelsregister eingetragen sind, 
oder falls nur ein Teil eingetragener Kaufmann ist und sich eine 
Sicherheit in Geld oder W ertpa pieren hat besteJIen lassen unter 
schriftlicher und ausdriicklicher Erklarung des Bestellers, die Sicher
heit solIe zur Deckung von Verlusten aus dem Termingeschaft dienen. 
1st das Geschaft erfiillt, so versagt die Riickforderung. 

Ein nichtverbotenes Termingeschaft gilt als von Anfang an 
verbindlich, wenn der eine Teil mit Zustimmung des andern nach 
Falligkeit an diesen die vereinbarte Leistung gewahrt. 

AuBer den Kassa- und reinen Termingeschaften gibt es noch 
folgende Borsengeschafte: 

1. Das Differenzgeschlift. Dieses ist ein Vertrag iiber die Liefe
rung von Waren oder Wertpapieren, welcher in der Absicht geschlossen 
ist, daB der Unterschied zwischen dem vereinten Preise und dem 
Borsen- oder Marktpreise der Lieferungszeit von dem verlierenden 
Teil an den Gewinnenden gezahlt werden solI. 

2. Die Priimiengeschlifte. Bei diesen behalt sich der Pramien
geber gegeniiber dem Pr~miennehmer gegen Zahlung einer be
stimmten Pramie ein Riicktrittsrecht oder Wahlrecht bis zu einem 
gewissen Zeitpunkte vor. Hat der Kaufer die Wahl, so spricht 
man von der Vorpramie; hat der Verkaufer die Wahl, dagegen von 
der Riickpramie. Bei dem gewohnlichen Pramiengeschiift "steht 
dem Wahlberechtigten ein Riicktrittsrecht zu. 

Die Pramiengeschafte, bei denen der Berechtigte wa.hlen kann, 
ob in der vereinbarten Weise oder anders geleistet werden soIl, 
zerfallen in: 
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a) das Stellgeschaft (Stellage); bei diesem hat sich der Berech
tigte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu entscheiden, ob or 
als Kaufer oder Verkaufer gelten will; 

b) das Nochgeschaft; der Berechtigte kann die Lieferung oder 
Abnahme einer gr6Beren Menge Waren verlangen, als urspriing
Hch fest vereinbart war; 

c) der "Schl uB auf fest und offen"; er gewahrt ein Riick
trittsrecht auf einen bestimmten Teil der Ware. 

Ferner kennt man noch die zweischneidigen Pramien
geschli.fte, bei denen" der Berechtigte wahlen kann, ob das Ge
schaft erfiillt, nicht erfiillt oder anders erfiillt werden solI; die 
Zweipramiengeschafte, bei denen jemand mit verschiedenen 
Personen auf Grund derselben Spekulation Pramiengeschafte ab
schlieBt, indem er von der einen kauft und an die andere verkauft. 

Zu erwahnen ist ferner das Eskomptegeschaft; bei ihm 
bestimmt der eine Teil nach Belieben den Lieferungstag; das 
Heuer- oder Promessengeschaft, durch w~lches sich der Ver
heurer eines Loses als Entgelt verpflichtet, einen auf dasselbe 
entfallenden Gewinn zu bezahlen; das Arbitragegeschli.ft; es 
spekuliert auf die Kursdifferenz, welche sich an einem bestimmten 
Tage fiir ein und dasselbe Wertpapier an verschiedenen Borsen 
ergeben wird. 

Auf dem Kurszettel werden die Umsatze durch besondere 
Abkiirzungszeichen kenntlich gemacht. G = Geld, bedeutet: die 
Ware war nur gesucht, aber nicht angeboten, B = Brief, bedeutet: 
Es wurde nur angeboten, Nachfrage war nicht vorhanden. b = be
zahlt, bedeutet: Es wurden Geschafte zu diesem Preise abgeschlossen. 
bG = bezahlt und Geld, bedeutet: Es wurden Geschafte zu diesem 
Preise abgeschlossen, aber es war noch unbefriedigte Nachfrage 
vorhanden. bB = bezahlt und Brief: Es wurden Geschafte zu 
diesem Preise abgeschlossen, aber es war noch Angebot vorhanden. 

Das Versicherungsrecht. 
Durch den Versicherungsvertrag verpflichtet sich der Ver

sicherungsnehmer unbedingt zur Zahlung einer Pramie und der 
Versicherer zum Ersatz eines moglichen Schadens, der eine Sache 
oder eine Person betrifft. Es gibt Versicherungen auf G e g en
s e i t i g k e it mit gemeinschaftlicher Tragung der Gefahr und solche 
gegen Pramie, bei welcher ein dritter Unternehmer die Gefahr tragt. 
3 Personen k6nnen vorkommen: Der Versicherer (Gesellschaft), 
der Versicherungsnehmer (Pramienzahler) und gegebenenfalls 
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der Versicherte, d. i. derjenige, dem die Versicherungssumme zu
statten kommt. 

Eine umfassende Regelung des Versicherungsrechts ist durch 
das Reichsgesetz 1908, in Kraft seit 1. Januar 1910, iiber den Ver
sicherungsvertrag getrofIen. Es gilt nicht fiir die besonders ge
regelte Seeversicherung und die Riickversicherung, ferner nicht fur 
die Angestellten- und Arbeiterversicherung,· sowie fiir bestimmte 
Hilfs-, Innungs-, Verbands-, Berufsgenossenschafts- und Knapp
schaftskassen. 

Das Gesetz unterscheidet zwischen Schadensversicherung 
und Personenversicherung. Die Scha.densversicherung enthiilt 
die Vorschriften fiir die gesamte Schadensversicherung. Daran 
schlieBen sich als die wichtigsten: Die Feuer-, Hagel-, Vieh- und 
Transport-, sowie Haftpflichtversicherung. 

Es folgt dann die Personenversicherung, und zwar die Lebens
versicherung und die Unfallversicherung. 

Durch Reichsgesetz yom 12. Mai 1901 ist fiir die Privatver
sicherung eine Staatsbeaufsichtigung eingefiihrt. tJber auslandische 
sowie iiber die in mehreren Bundesstaaten tatigen Versicherungs
gesellschaften fiihrt das Reichsaufsichtsamt fiir Versicherungen die 
Aufsicht. 

Allgemein gelten folgende Grundsatze: 
Der Vers icherungsvertrag bedarf mangels gegenteiliger 

Abmachungen keiner Form, nur ist der Versicherer verpfiichtet, 
einen von ibm unzeichneten Versicherungsschein, die Police, 
dem Versicherungsnehmer nachtraglich auszuhandigen und ihm im 
FaIle des Verlustes eine Ersatzurkunde zu geben, falls nicht etwa 
ein Aufgebot des Scheines erforderlich ist. 

Die Anspruche ans dem Versicherungsvertrage verjahren in 
2, bei Lebensversicherungen in 5 Jahren seit SchluB des Jahres 
der Fa.lligkeit. 

Den Versicherungsnehmer trifIt eine Anzeigepflicht. Eine 
schuldhafte Verletzung gibt dem Versicherer ein Riicktrittsrecht. 
Der Versicherungsnehmer darf keine nachtragliche· Gefahrerhohung 
vornehmen oder dulden, es sei denn, daB er einem Gebote der 
Menschlichkeit folgt. Den Eintritt des Versicherungsfalles hat der 
Versicherungsnehmer unverziiglich dem Versicherer mitzuteilen. 

Der Versicherungsnehmer hat die Pramien zu zahlen, und 
zwar die erste sofort nach AbschluB gegen Aushandigung des Ver
sicherungsscheines. Vor der Zahlung entstehen dem Versicherer 
keine Verpfiichtungen. Werden spater Pramien nicht piinktlich ge
lei stet, so ist der Versicherer nach vergeblicher Bestimmung einer 
Zahlungsfrist von mindestens 2 Wochen seiner Pflichten enthoben. 
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Fiir Klagen gegen den Versicherer ist das Gericht des Ortes 
des Wohnsitzes des Agenten z. Z. der Vermittelung oder SchlieBung 
des Versicherungsvertrages zustandig. 

Die Schadensversicherung. Der Schadensersatz ist mangels 
anderer Vereinbarungen in Geld zu leisten. Versicherungen iiber 
den Wert des versicherten Interesses hinaus, sog. Dberversiche
rungen, sind verboten. 1st die Versicherungssumme niedriger als 
der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungs'falles, 
Unterversicherung, so haftet der Versicherer fUr den Schaden 
nur nach dem Verhli.ltnisse der Versicherungssumme zu diesem 
Werte. 

Falls bei mehrfachen Versicherungen bei verschiedenen Ver
sicherern die Versicherungssummen den Versicherungswert iiber
steigen, so spricht man von einer Doppelversicherung. Geschah 
sie in unredIicher Absicht, so ist sie nichtig. 1m iibrigen haften 
die Versicherer fiir ihren Betrag bis zum voUen Schaden als Ge
samtschuldner, unter sich aber nur anteilsmaBig. 

Der Versicherer ist mangels gegenteiIiger Abreden von der 
Leistungspflicht frei, falls der Versicherungsnehmer den Versiche
rungsfall durch. Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbei
fiihrt. VerauBert der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, 
so tritt der Erwerber in die Versicherung ein. Jedoch konnen 
Erwerber wie Versicherer die Versicherung mit einem Monat Frist 
kii.ndigen. Der Versicherungsnehmer hat die VerauBerung unver
ziigIich dem Versicherer anzuzeigen, widrigenfalls dieser fUr einen 
spater als einen Monat nach Unterlassung der Anzeige eintretenden 
Schaden nicht haftet. 

Ersatzanspriiche gegen Dritte gehen kraft Gesetzes auf 
den den Schaden ersetzenden Versicherer iiber, Anspriiche gegen 
einen mit dem Versicherungsnehmer in hausIicher Gemeinschaft 
lebenden Familienangehorigen aber nur, wenn dieser den Schaden 
vorsatzlich verursacht hat. 

Die Versicherung kann yom Versicherungsnehmer im eigenen 
Namen oder fiir fremde Rechnung geschehen. 

Die Feuerversicherung. Folgende Besonderheiten seien erwahnt: 
Ein dem Versicherer gemachter Vertragsantrag erlischt beim Unter
bleiben der Annahme innerhalb 2 Wochen oder innerhalb einer 
andern festgesetzten Frist. 

Der Versicherer haftet fUr den Schaden durch Brand, Explo
sion und Blitzschlag, jedoch nicht, falls Brand oder Explosion 
durch Erdbeben oder KriegsmaBregeln entstehen. Die Versiche
rung erstreckt sich auf Sachen der Familienangehorigen und Be
diensteten in der hauslichen Gemeinschaft des Versicherungsnehmers. 
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Die Anzeige muB innerhalb 2 Tagen nach dem Brandfalle 
abgesandt sein. Beide Teile konnen das Versicherungsverhaltnis 
nach dem Eintritt des erst en Versicherungsfalles kiindigen. 

Die Transportversicherung. Die Vorschriften iiber die Trans
portversicherung umfassen sowohl die Versicherung von Giitern 
gegen die Gefahren del' Beforderung zu Lande und auf Binnen
gewassern, als die Versicherung von Schiff en gegen die Ge
fahren del' Binnenschiffahrt. Sie erstreckt sich auf Beforderungs
giiter und Beforderungsmittel. Del' Versicherer tragt aIle Gefahren, 
den en die Giiter wahrend del' Dauer del' Versicherung ausgesetzt 
sind. J edoch haftet er nicht fiir einen Schad en, del' von dem 
Versicherungsnehmer vorsatzlich odeI' fahrlassig herbeigefUhrt ist, 
noch haftet er fUr einen Schaden, del' durch die natiirliche Be
schaffenheit del' Giiter, namentlich durch inneren Verderb, Schwinden 
odeI' durch mangelhafte Verpackung del' Giiter verursacht worden ist. 
1st ein Schiff nicht fahrtiichtig oder tritt es die Reise nicht ge
horig ausgeriistet odeI' bemannt an, so wird der Versicherer seiner 
Verpflichtung enthoben. Die Versicherung von Giitern erstreckt sich 
auf die ganze Dauer der versicherten Reise. Sie beginnt mit dem 
Zeitpunkt, lin dem die Giiter von dem Frachtfiihrer zur Be
forderung odeI' einstweiligen Verwahrung angenommen werden. 
8ie endigt mit dem Zeitpunkt, in dem die Giiter dem Empfanger 
am Ablieferungsort abgeliefert, odeI' wenn sich ein Ablieferungs
hindernis ergibt, rechtmaBig hinterlegt odeI' verkauft werden. Unter 
die Versicherung gegen die Gefahren del' Beforderung von Giitern 
auf Eisen bahnen falIt auch die Beforderung zur Eisenbahn, sowie 
die Beforderung von del' Eisenbahn an den Empfanger, wenn sie 
durch die Eisenbahnverwaltung odeI' unter ihrer Verantwortlichkeit 
erfolgt. Die Versicherung gilt also auch, wahrend die Gliter bei 
del' Bahn lagern. Dber die Beforderung durch bahnamtliche Roll
fuhrunternehmer gibt § 68 Abs. ;) del' Eisenbahnverkehrsordnung 
Auskunft. 

Sind Giiter gegen die Gefahren del' Beforderung auf Binnen
gewassern versichert, so tragt del' Versicherer auch die Gefahr del' 
Benutzung von Leichterfahrzeugen bei del' Verladung odeI' Aus
ladung, wenn die Benutzung ortsiiblich ist. 

1st die Versicherung fiir eine Reise eines Schiffes ge
nommen, so beginnt sie mit dem Zeitpunkt, in welchem mit del' 
Einnahme del' Ladung angefangen wird, odeI' wenn keine Ladung 
einzunehmen ist, mit del' Abfahrt. Sie endigt mit dem Zeitpunkt, 
in welchem die Loschung del' Ladung an dem Bestimmungsorte 
beendigt ist, odeI' wenn keine Ladung zu loschen ist, mit del' An
kunft am Bestimmungsorte. Wird die Loschung vom Versiche-
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rungsnehmer ungeblihrlich verzogert, so endigt die Versicherung 
mit dem Zeitpunkt, in welchem die Loschung beendigt sein wlirde, 
falls die Verzogerung nicht stattgefunden hiitte. 1st ein auf Zeit 
versichertes Schiff bei dem Ablaufe der vereinbarten Versicherungs
zeit unterwegs, so gilt im allgemeinen das Versicherungsverhaltnis 
bis zur Ankunft des Schiffes am nachsten Bestimmungsort als ver
l~ingert. 1st die Versicherung flir eine Reise genommen, die teils 
zur See teils auf Binnengewassern oder zu Lande ausgefiihrt wird, 
so finden auf die Versicherungen, auch soweit sie die Reise auf 
Binnengewassern oder zu Lande betrifft, die V orschriften des 
Handelsgesetzbuches liber die Seeversicherung entsprechende An
wendung. 

Die Lebensversieherung. Die Lebensversicherung kann auf die 
Person des Versicherungsnehmers oder eines Dritten, letztere jedoch 
nur mit dessen Einwilligung, genommen werden. Falsche Alters
angabe vermindert nur die Rohe der Versicherungssumme, es sei 
denn, daB das Alter auBerhalb des Geschaftsplanes des Versicherers 
liegt. Wegen Verletzung der Anzeigepflicht bei VertragsschluB 
kann bei fehlender Arglist nach 10 Jahren der Versicherer nicht 
mehr yom Vertrage zurlicktreten. 

Bei einer Kapitalversicherung kann der Versicherungs
nehmer ohne Zustimmung des Versicherers einen Dritten als Be
zugsberechtigten bezeichnen. SoIl bei einer Kapitalversicherung 
die Zahlung nach dem Tode an die "Erben ohne nahere Bezeich
nung" erfolgen, so sind im Zweifel diejenigen nach dem Verhaltnis 
ihrer Erbteile bezugsberechtigt, die zur Zeit des Todes ala Erben 
berufen sind. Die N achlaBglaubiger haben auf die Versicherungs
summe keinen Anspruch. Bei Versicherung auf den Todesfall wird 
der Versicherer durch Selbstmord frei, es sei denn, daB Geistes
krankheit vorliegt oder der Versicherer nach dem Vertrage trotz 
des Selbstmordes haftet. 

Eine Anzeigepflicht - durch Absendung binnen drei Tagen 
- ist nur gegeben, wenn der Tod als Versicherungsfall bestimmt ist. 

Die Unfallversieherung. Sie wird gegen Unfalle des Versiche
rungsnehmers oder eines Dritten, jedoch nur mit dessen schriftlicher 
Zustimmung genommen. Bei vorsatzlicher Rerbeiflihrung des Unfalls 
durch den Verungliickenden ist der Versicherer von seiner Ptlicht 
zur Leistung befreit. Die Leistungsptlicht des Versicherers kommt 
in Betracht, bei: vorlibergehender Erwerbsunfahigkeit wahrend der 
Dauer des Reilverfahrens, dauernder Erwerbsunfahigkeit und Tod. 
Bei vorlibergehender Erwerbsunfahigkeit gewahrt der Ver
sicherer in der Regel in Geld die zur Reilung notwendigen Mittel, 
wobei sich die Rohe seiner Leistung nach dem Betrage der ver-



320 Allgemeine Rechtskunde. 

sicherten Tagesentschiidigung, dem Grade der eingetretenen Er
werbsunfiihigkeit und nach der Zeitdauer des Heilverfahrens richtet. 
1m Fane der dauernden Erwerbsunfiihigkeit zahlt der Vel'
sicherer ein bestimmtes Kapital oder eine bestimmte Rente nach 
dem Betrage der Erwel'bsunfiihigkeit und der versicherten Summe. 
1m Todesfalle leistet del' Versichel'er eine gewisse Summe. 

Der Versichel'er hat dem Vel'sicherungsnehmer die Kosten, welche 
durch die Ermittelung und Feststellung des Unfalls Bowie des 
Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erstehen, insoweit 
zu erstatten, als ihl'e Aufwendung den Umstiinden nach ge
boten war. 

Die Haitpflichtversicherung. Die Haftpflichtversicherung ist 
eine Schadensversicherung. Sie trifft Haftpflichtanspriiche wegen 
Personenschiiden, Sachschiiden und sonstigen Vermogensschiiden. 
Die Personenschiiden umfassen die Totung oder Verletzung des 
Korpers oder der Gesundheit eines Menschen. Sachschiiden be
ziehen sich auf Beschiidigung, Vernichtung oder Verlust einer 
fremden Sache. V e r m 0 g ens s c h ii den beziehen sich auf eine Ver
mogenseinbuBe, die weder durch eine Person noch durch eine 
Sachbeschiidigung herbeigefUhrt ist. Die Haftpflichtversicherung 
wegen Vel'mogensschiidigung wird gegen die Folgen der in Aus
iibung des Berufs oder Amtes erwachsenen Haftpflicht, gewahrt 
(bei Beamten, Offizieren, Rechtsanwalten, Vormiindern usw.). 

Bei der Haftpflichtversicherung ist der Versicherer verpfiichtet, 
dem Versicherungsnehmer die Leistungen zu ersetzen, welche dieser 
auf Grund seiner Verantwortlichkeit fUr eine wahrend der Versiche
rungszeit eintretende Tatsache an einen Dritten zu bewirken hat. 
Der Versicherungsfall ist eingetreten, sobald ein Dritter gegen den 
Versicherungsnehmer einen Haftpflichtanspruch erhe bt. Die Ver
sicherung wird also nur gegen Anspriiche Dritter gewiihrt. Hat 
jemand fiir sich und seine Angestellten eine Versicherung ge
nommen, so kann er sich nicht wegen des Schadens, den er durch 
einen Angestellten erleidet, an den Versicherer halten. 

Die Versicherung umfaBt die gerichtlichen und auBergericht
lichen Kosten, welche durch die Verteidigung gegen den von einem 
Dritten geltend gemachten Anspruch entstehen, soweit die Auf
wendung der Kosten den Umstanden entsprechend geboten ist. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Anspruch als unbegriindet 1'1'
weist. Der Versicherer hat die Kosten auf Ve1'langen des Versiche
rungsnehmers vo1'zuschieBen. 

1st die Versicherung fiir die Haftpflicht aus einem geschiift
lichen Betrie be des Versicherungsnehmers genommen, so e1'streckt 
sie sich auf die Haftpflicht der Vertreter des Versicherungsnehmers 
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Bowie auf die Haftpflicht solcher Personen, welche er zur Leitung 
oder Beaufsichtigung des Betriebs oder eines Teiles des Betriebs 
angestellt hat. Die Versicherung gilt insoweit als fiir fremde 
Rechnung genommen. 

Bei WeiterverauBerung, Verfrachtung, Vermietung des Unter
nehmens tritt der N achfolger als Berechtigter in die Versicherung 
ein. Der Versicherer haftet nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
den Eintritt der Tatsache, fiir die er dem Dritten verantwortlich, 
vorsatzlich, widerrechtlich herbeigefiihrt hat. Die Haftpflichtver
sicherung soll dem Versicherungsnehmer Deckung namentlich auch 
gegen solche Anspriiche Dritter gewahren, die darauf beruhen, daB 
der Versicherungsnehmer die im Verkchr erforderliche Sorgfalt 
auBer acht gelassen hat. Nur Vorsatz befreit den Versicberer. 
Diese Befreiung bezieht sich nur auf zivilrechtliche, nicht auf 
strafrechtliche Anspriiche. Voraussetzung fiir die Befreiung des 
V ersicherers is~ ferner, daB der Versicherungsnehmer widerrechtlich 
gehandelt hat, also nicht in Notwehr, in Notstand oder in berech
tigter Selbsthilfe. Nur die Tatsache, fiir welche der Versicherungs
nehmer verantwortlich ist, braucht im FaIle der Befreiung des 
Versicherers rechtswidrig zu sein, hingegen tritt eine Befreiung 
des Versicherers nicht schon dann ein, wenn die Entstehung der 
Haftverbindlichkeit auf einer rechtswidrigen Handlung des Ver
sieherungsnehmers beruht. 

Der Pflicht zur Anzeige des Versicherungsfalles wird geniigt, 
wenn die Anzeige innerhalb einer Woche yom Zeitpunkt an erfolgt, 
in dem del' Dritte seinen Anspruch gegenuber dem Versicherungs
nehmer geltend macht. Durch die Absendung der Anzeige wird 
die Frist gewahrt. Wird del' Versicherungsnehmer zu einer ge
richtlichen Verhandlung libel' den Anspruch gel aden, so hat er, 
wenn gleich die Frist noch lauft, die Anzeige unverziiglich nach 
Empfang del' Ladung zu machen· Zu einer gerichtlichen Ver
handlung libel' den Anspruch gehort namentlich auch das Verfahren 
zur Sicherung des Beweises (§ 485 ZPO.). 

Der Versicherer hat im allgemeinen die En ts c had i gun g 
binnen 2 W ochen von dem Zeitpunkt an zu leisten, in denen del' 
Drittc von dem Versicherungsnehmer befriedigt odeI' der Anspruch 
des Dritten durch rechtskraftiges Urteil, durch Anerkenntnis odeI' 
Vergleich festgestellt worden ist. Del' Versicherer ist jedoch nul' 
dann zur Leistung verpflichtet, wenn der Dritte tatsachlich einen 
Anspruch gegen den Versicherungsnehmer hat und insoweit dies,el' 
Anspruch verwirklicht wird. Der Beweis dieses Anspruchs ist von 
dem Versicherungsnehmer dem Versicherer gcgenliber zu fiihren. 
Hat der VersicherungBnehmer pflicht- und fristgemaB den Ver-
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sicherer von dem Eintritt des Haftpflichtsfalles benachrichtigt, so 
muB der Versicherer das zugunsten des Dritten ergangene Urtei! 
gegen sich gelten lassen. Gewohnlich ist der Versicherungsnehmer 
verpflichtet, die Fiihrung des Prozesses dem Versicherer zu iiber
tragen und dem vom Versicherer bezeichneten Rechtsanwalte Voll
macht zu erteilen. 

1st der Versicherungsnehmer dem Dritten zurGewahrung einer 
Rente verpflichtet, so kann er, wenn die Versicherungssumme den 
Kapitalwert der Rente nicht erreicht, nur einen verhaltnismaBigen 
Teil der Rente verlangen. Hat der Versicherungsnehmer fUr die 
ihm geschuldete Rente dem Dritten kraft Gesetzes Sicher heit 
zu leisten, so erstreckt sich die Verpflichtung des Versicherers auf 
die Leistung der Sicherheit. 

Der Versicherer ist berecttigt, die dem Versicherungsnehmer 
gebiihrende Entschadigung, soweit der Versicherungsnehmer dem 
Dritten zur Leistung verpflichtet ist, diesem Dritten zu entrichten. 
Vor der Zahlung an den Dritten hat der Versicherer dem Ver
sicherungsnehmer Mitteilung zu machen. Auf Verlangen des Ver
sicherungsnehmers ist der Versicherer verpflichtet, die Zahlung an 
den Dritten zu bewirken. 

Hat nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer gegeniiber seine Verpflichtung zur Leistung 
der Entschadigung anerkannt oder die Leistung der falligen Ent
schadigung verweig~rt, so ist jeder Teil berechtigt, innerhalb eines 
Monats das Versicherungsverhaltnis zu kiindigen. Das Gleiche 
gilt, wenn der Versicherer dem Versichererungsnehmer die Weisung 
erteilt, es iiber den Anspruch des Dritten zum Rechtsstreite kommen 
zu lassen. 

Kiindigt der Versicherungsnehmer, so gebiihrt dem Versicherer 
gleichwohl die Pramie fiir die laufende Versicherungsperiode. 
Kiindigt der Versicherer, so gebiihrt ihm nur derjenige Teil der 
Pramie, welcher der abgelaufenen Versicherungszeit entspricht. 

Das Reichshaftpfiichtgesetz. 
Vom 7. Juni 1871 in der Fassung des Art. 42 des Einfiihrungsgesetzes zum 

BGB. vom 18. Aug. 1896, in Kraft seit dem 1. Januar 1900. 

Aus dem Reichshaftpflichtgesetz sind zur Vervollstandigung 
der einzelnen Gesetze iiber die Versicherung und der aus Betrieben 
entstehenden Haftpflicht die §§ 1 und 2 anzufUhren, im iibrigen 
sind die Bestimmungen der weiteren Paragraphen ahnlich den all
gemeinen Vorschriften des Versicherungsrechts. 



Das Reichshaftpflichtgesetz. - Das Seerecht. 

Die beiden Paragraphen lauten: 

§ 1. 
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"Wenn bei dem Betriebe einer Eisenbahn ein Mensch getotet oder kor
perlich verletzt wird, so haftet der Betriebsunternehmer fiir den dadurch 
entstandenen Schaden, sofem er nicht beweist, daB der Unfall durch hohere 
Gewalt oder durch eigenes Verschulden des Getoteten oder Verletzten ver
ursacht ist." 

§ 2. 
"Wer ein Bergwerk, einen Steinbruch, eine Graberei (Grube) oder cine 

Fabrik betreibt, haftet, wenn ein Bevollmachtigter oder ein Reprasentant 
oder eine zur Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder der Arbeiter 
angenommene Person durch ein Vcrschulden in Ausfiihrung der Dienstvor
richtungen den Tod oder die Korperverletzung eines Menschen herbeigefiihrt 
hat, fiir den dadurch entstandenen Schaden." 

Das Seerecht. 
§§ 474-905. HGB. 

Das Seerecht ist dasjenige Recht, welches die Rechtsverhalt
nisse eines zum Erwerb durch die Seefahrt bestimmten Schiffes, 
des Kauffahrteischiffes, behandelt. 

Dem Erwerb durch die Seefahrt dient die Beforderung von 
Giitern und Personen sowie der Erwerb von Naturerzeugnissen, 
z. B. der Hochseefischerei. 

Zu den Kauffahrteischiffen gehOren die Transportdampfer, 
die Hochseefischereischiffe, Bergungsdampfer u. dgl., nicht Lust
jachten, Kriegsschiffe, Schulschiffe, Schiffe wissenschaftlicher Expe
ditionen. Jedoch finden auf aIle Seeschiffe, also auch auf die letzt
genannten die Vorschriften Anwendung iiber: 
1. VerauBerung von Schiffen; 
2. Haftung des Reeders fiir Dienstverschuldung der Besatzung; 
3. Haftung bei ZusammenstoBen von Schiffen. 

Wird ein Kauffahrteischiff oder ein Anteil an einem solchen 
- Schiffspart - verauBert, so vollzieht sich der Eigentums
erwerb nach den Vorschriften des BGB. (§ 929 BGB). Jedoch kann 
die nach dem BGB. zum "Obergang des Eigentums erforderliche 
tJbergabe durch eine Vereinbarung ersetzt werden, daB das Eigen
tum sofort auf den Erwerber iibergehen solI. 

Zubehor eines Schiffes sind auch die Schiffsboote; im 
Zweifel werden Gegenstande, die in das Schiffsinventar eingetragen 
sind, als ZubehOr des Schiffes angesehen. Ais Heimatshafen des 
Schiffes gilt der Hafen, von welchem aus die Seefahrt mit dem 
Schiffe betrieben wird. Zur Schiffsbesatzung werden gerechnet: 
der Schiffer, die Schiffsoffiziere, die Schiffsmannschaft, sowie aIle 
iibrigen auf dem Schiff angestellten Personen. 

2i* 
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Am 2. Juni 02 ist eine Seemannsordnung erlassen. Sie teilt 
die Besatzung· ein in Kapitan, Schiffsoffiziere und Schiffsmann
schaft. Schiffsoffiziere sind die zur Unterstiitzung des Kapitans 
in der Fiihrung des Schiffes bestimmten Angestellten mit staat
lichem Befahigungsnachweis, ferner Arzte, Proviant- und Zahl
meister. Schiffsmann ist jede sonstige zu Schiffsdiensten wahrend 
der Fahrt fur Rechnung des Reeders angestellte Person, nicht aber 
die Lotsen. 

Die Schiffsmannschaft hat ihren mit dem Schiffer geschlossenen 
Heuervertrag vor dem Seemannsamte kundzugeben: Anmuste
rung. Ober diese Anmusterung fertigt das Seemannsamt die 
Musterrolle aus .. Vor AbschluB des Heuervertrages und vor der 
Anmusterung muB sich der Schiffsmann vor einem Seemannsamte 
iiber Namen, Heimat und Alter ausweisen und von demselben ein 
Seefahrtsbuch ausfertigen lassen. Vor Erlangung dieses Buches 
darf er keinen Heuervertrag eingehen. Die Abmusterung, d. h. die 
Entlassung hat eben falls vor dem Seemannsamte zu erfolgen. 1m 
Auslande verrichten die Reichskonsuln die Aufgaben der Seemanns
amter. 1m Gegensatz zur Schiffsmannschaft der Kauffahrteischiffe 
untersteht die Schiffsmannschaft der Binnenschiffe der Gewerbe
ordnung. 

Die Zwangsversteigerung eines Schiffes im Wege der 
Zwangsvollstreckung darf nicht angeordnet werden, wenn das Schiff 
zum Abgehen fertig, segelfertig, ist. Auch darf ein segelfertiges 
Schiff nicht mit Arrest belegt werden. 

Zur Fiihrung der deutschen Nationalflagge sind nach dem 
Gesetz betr. Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe vom 22. Juni 1899, 
abgeandert am 29. Mai 1901, die Kauffahrteischiffe nur dann be
rechtigt, wenn sie im ausschlieBlichen Eigentum von Deutschen 
stehen., Die zur Flaggenfiihrung befugten Schiffe sind in das meist 
vom Amtsgericht gefiihrte amtliche Schiffsregister ihres Heimats
hafens einzutragen. Ober die Eintragung wird ein Schiffszerti
fikat ausgefertigt; erst dieses berechtigt zur Flaggenfiihrung. Bei 
der Eintragung erhalt das Schiff einen N amen, der nur mit Er
laubnis des Reichskanzlers geandert werden darf. Schiffe von hoch
stens 50 cbm Bruttoraumgehalt sind auch ohne Eintragung und 
Zertifikat zur Fiihrung der Flagge berechtigt. Die GroBe ergibt 
sich aus einem von der Vermessungsbehorde ausgestellten MeB
brief. Lustjachten, die in See gehen, diirfen ebenfalls die Reichs
Hagge fiihren. Binnenschiffe tragen regelmaBig nur die Landes
Hagge. 
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Reeder und Reederei. §§ 485-510. 

Reeder ist der Eigentiimer eines ihm zum Erwerbe durch 
die Seefahrt dienenden Schiffes. Er ist fiir den Schaden verant
wortlich, den eine Person der S'chiffsbesatzung einem Dritten durch 
ihr Verschulden in Ausfiihrung ihrer Dienstverrichtungen zufiigt. 

Der Reeder haftet fiir den Anspruch eines Dritten nicht per
sonlich, sondern nur mit Schiff und Fracht, und zwar: 

1. aus einem Rechtsgeschaft, welches der Schiffer als solcher kraft 
seiner gesetzlichen Befugnisse geschlossen hat (z. B. Frachtvertrag); 

2. aus einem von ihm abgeschlossenen Vertrage, wenn die Ausfiih
rung des Vertrags zu den Dienstobliegenheiten des Schiffers gehOrt; 

3. wenn der Anspruch auf das Verschulden einer Person der Schiffs
besatzung begriindet wird. 

Schiff und Fracht bezeichnet man als "F 0 r tun e de mer". A us 
diesem "Fortune de mer" haftet der Reeder ferner beziiglich der 
Beitrage zur groBen Haverei und hinsichtlich der Bergungs- und 
Schiffskosten. Haverei (§§ 700-733) sind diejenigen Schaden und 
Unkosten, die wahrend der Seereise den Reeder oder den Be
frachter treffen. Man unterscheidet die kleine Haverei und die 
groBe Haverei. 

Zur kleinen Haverei gehoren die gewohnlichen und unge
wohnlichen Kosten der Schiffahrt wie Lotsengeld, Hafengeld, Leucht
feuergeld, Schlepplohn, Quarantanegelder, Auseisungskosten und dgl. 
Mangels anderer Abrede fallen die Kosten der kleinen Haverei dem 
Verfrachter allein zur Last. 

Die groBe Haverei umfaBt aIle Schaden, welche dem Schiffe 
oder der Ladung oder beiden zum Zwecke der Errettung beider 
aus einer gemeinsamen Gefahr von dem Schiffer oder auf dessen 
Anordnung von einem anderen vorsatzlich zugefiigt sind, ferner die 
durch solche MaBregeln verursachten Schaden und zu demselben 
Zwecke aufgewendeten Kosten. Die groBe Haverei wird von Schiff, 
Fracht und Ladung gemeinschaftlich getragen. Die Feststellung der 
Schaden, Verklarung, und die Verteilung derselben - Dispache
erfolgt an dem Bestimmungsort und, wenn dieser nicht erreicht 
wird, in dem Hafen, in welchem die Reise endet. 

Der Reeder haftet ferner fiir die Forderungen der zur Schiffs
besatzung gehorenden Personen aus den Dienst- und Heuervertragen 
nicht nur mit Schiff und Fracht, sondern personlich mit dem 
"fortune de terre". Er kann wegen eines jeden Anspruchs vor 
dem Gericht seines Heimathafens belangt werden. 

Reederei. Eine Reederei besteht, wenn ein mehreren Personen 
gemeinschaftlich zustehendes Schiff von diesen zum Erwerb durch 
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die Seefahrt fiir gemeinschaftliche Rechnung verwendet wird. Die 
Reederei wird begriindet durch einen Gesellschaftsvertrag. AuBer 
der Reederei konnen auch noch die andern Gesellschaftsformen ge
wahlt werden. Das Rechtsverhaltllis der Mitreeder bestimmt sich 
aus dem zwischen ihnen geschlossenen formlosen Vertrage. rst eine 
solche Vereinbarung nicht getroffen, so gelten die foigenden Vor
schriften: 

Bei der BeschiuBfassung iiber Angelegenheiten der Reederei 
entscheidet Stimmenmehrheit. Die Stimmen werden nach der GroBe 
der Schiffspart berechnet. Einstimmigkeit samtlicher Mitreeder ist 
erforderlich zu Beschliissen, welche eine Abanderung des Reederei
verfahrens bezwecken. Durch MehrheitsbeschluB kann fiir den Be
trieb der Reederei ein Korrespondentreeder (Schiffsdirektor) bestellt 
werden. Gehort derselbe nicht zu den Mitreedern, so ist einstim
miger BeschluB erforderlich. Fiir die Be£ugnisse eines solchen 
Schiffsdirektors gelten iihnliche Bestimmungen wie beim Handlungs
bevollmiichtigten. 

Gibt ein Mitreeder seine Schiffspart ohne Anspruch auf Ent
gelt auf, so £alIt sie den iibrigen Mitreedern nach dem Verhaltnisse 
der GroBen ihrer Schiffsparten zu. 

Verteilung von Gewinn und Verlust geschieht nach der GroBe 
der Schiffsparten. Jeder Mitreeder kann seine Schiffspart jederzeit 
und ohne Einwilligung der iibrigen Schiffsreeder ganz oder teil
weise verauBern. Wiirde das Schiff durch diese VerauBerung das 
Recht verlieren, die Reichsflagge zu fUhren, so kann die VerauBe
rung nur mit Zustimmung aller Mitreeder erfolgen. 

Die Au£losung der Reederei kann durch Stimmenmehrheit be
schlossen werden. Die Mitreeder haften nach auBen hin, wenn ihre 
personliche Haftung eintritt, nur nach dem Verhaltnis der GroBe 
ihrer Schiffsparten. 

Der Schiffer. §§ 511-555. 

Schiffer, Schiffskapitan, nennt man den Fiihrer eines Schiffes. 
Man unterscheidet Kiistenschiffer, Schiffer fiir kleine Fahrt und 
Schiffer fUr groBe Fahrt. Sie sind verpflichtet, die Sorgfalt eines 
ordentlichen Schiffers anzuwenden und haften fUr allen durch ihr 
Verschulden entstehenden Schaden gegeniiber dem Reeder, dem 
Befrachter, Ablader, den Reisenden, der Schiffsbesatzung, den Schiffs
glaubigern usw. Der Schiffer hat vor dem Antritt der Reise dafiir 
zu sorgen, daB das Schiff in seetiichtigem Zustande gehorig einge
richtet und ausgeriistet, gehorig bemannt und verproviantiert ist, 
und daB die Ausweise fiir Schiff, Besatzung und La-dung erforder
lichen Papiere an Bord sind. 



Das Seerecht. 327 

Auf jedem Schiff muB ein Tagebuch gefiihrt werden, in welches 
fiir jede Reise alle erheblichen Begebenheiten einzutragen sind, seit
dem mit dem Einnehmen der Ladung begonnen ist. 

Das Tagebuch wird unter Aufsicht des Schiffers von dem 
Steuermann, und im FaIle der Verhinderung des letzteren von dem 
Schiffer selbst oder unter seiner Aufsicht von einem durch ihn zu 
bestimmenden geeigneten Schiffsmanne gefiihrt. 

Die Eintragungen miissen, soweit nicht die Umstande es hin
dern, taglich geschehen. 

Der Schiffer hat iiber alle Unfalle, welche sich wahrend der Reise 
ereignen, sie mogen den Verlust oder die Beschadigung des Schiffes 
oder der Ladung, das Einlaufen in einen Nothafen oder einen son
stigen Nachteil zur Folge haben, mit Zuziehung aner Personen der 
Schiffsbesatzung oder einer geniigenden Anzahl von ihnen vor Ge
richt eine Verklarung (Seeprotest) abzulegen, d. i. eine gerichtliche 
Feststelluug des Schadens unter Zuziehung von Zeugen vorzunehmen. 

Er darf ohne Einwilligung des Reeders keinen sog. Pako
tillevertrag abschlieBen, d. h. fUr eigene Rechnung keine Giiter 
verladen. Handelt er dieser Vorschrift zuwider, so hat er dem 
Reeder die hOchste am Abladungsorte zur Abladungszeit fUr solche 
Reisen und Giiter bedungene Fracht zu erstatten, unbeschadet des 
Anspruchs des Reeders auf den Ersatz eines ihm verursachten 
hoheren Schadens. 

Die Rechte des Schiffers. Der Schiffer kann die vereinbarte 
Vergiitung verlangen. Seine Entlassung ist jederzeit zulassig, selbst 
wenn das Gegenteil vereinbart ist; natiirlich hat er aber einen An
spruch auf Entschadigung, deren Hohe das Gesetz naher geregelt hat. 

Der Schiffer hat gegeniiber Dritten eine weitgehende Stell
vertretungs befugnis: 

a) Befindet sich das Schiff auBerhalb des Reimathafens, so kann 
er fUr den Reeder aIle Geschafte und Rechtshandlungen vor
nehmen, welche die Ausriistung, die Bemannung, die Verprovian
tierung und die Erhaltung des Schiffes, sowie iiberhaupt die 
A usfiihrung der Reise mit sich bringen. 

Die Befugnis erstreckt sich auch auf die Eingehung von 
Frachtvertragen; sie erstreckt sich ferner auf die Anstellung 
von Klagen, welche sich auf den Wirkungskreis des Schiffes be
ziehen. 

Innerhalb des Heimathafens bedarf der Schiffer einer be
sonderen Vollmacht, ausgenommen zur Annahme der Schiffs
mannschaft. 
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b) Zur Aufnahme von Darlehen, zur Eingehung von Kaufen auf 
Borg, sowie zum AbschluB ahnlicher Kreditgeschafte ist der 
Schiffer nur dann befugt, wenn es zur Erhaltung des Schiffes 
oder zur Ausfiihrung der Reise notwendig ist und nur insoweit, 
a1s es zur Befriedigung der Bediirfnisse erforderlich ist. 

In FiiJlen dringender Not darf er das Schiff sogar verkaufen. 
Er ist aber ohne besondere V ollmacht nicht befugt, auf den 

personlichen Kredit des Reeders Geschii.fte abzuschlieBen, ins be
eondere WechselverbindIichkeiten fUr den Reeder einzugehen. 

Der Reeder, der die gesetzlichen Befugnisse des Schiffers be
Bchrankt hat, kann dem Dritten die Nichteinhaltung dieser Be
schrankung nur entgegensetzen, wenn sie dem Dritten bekannt 
waren. 

Durch ein Rechtsgeschaft, das der Schiffer in seiner Eigen
schaft als Fiihrer des Schiffes, sei es mit, sei es ohne Bezeichnung 
des Reeders innerhalb seiner gesetzlichen Be£ugnisse schlieBt, wird 
der Reeder dem Dritten gegeniiber berechtigt und die Haftung 
des Reeders mit Schiff und Fracht begriindet. Der Schiffer selbst 
wird dem Dritten durch das Rechtsgeschaft nicht verpfiichtet, es 
eei denn, daB er eine Gewahrleistung fiir die Erfiillung iibernimmt 
oder seine Befugnisse iiberschreitet. 

Der Schiffer hat eine in der Seemannsordnung naher geregelte 
Kommando- und Disziplinargewalt iiber die auf dem Schiffe befind
lichen Personen. Er kann sie sogar fesseln lassen. 

Frachtgeschiift zur BefOrderung von Giitern. §§ 556 - 663. 

Der Frachtvertrag zur BefOrderung von Giitern ist das 
Hauptgeschaft des Seehandels; es bezieht sich entweder: 
a) auf das Schiff im ganzen oder einen verhaltnismaBigen Teil oder 

einen bestimmt bezeichneten Raum des Schiffes oder 
b) auf einzelne Giiter (Stiickgiiter). 

In beiden Fallen nennt man den Reeder V erfr ach t e r, den 
Absender Befrach ter. Ais Befrachter tritt gewohnlich ein Spe
diteur auf. Der Vertreter des Befrachters heiBt Ablader, der des 
Empfangers A bnehmer. 

Wird das Schiff im ganzen oder zu einem verhiiltnismiiBigen 
Teile, oder wird ein bestimmt bezeichneter Raum des Schiffes ver
frachtet, so kann jede Partei verlangen, daB iiber den Vertrag eine 
schriftliche Urkunde (Chartepartie = carta partita, d. i. geteilte Ur
kunde, weil diese friiher zerrissen und behufs spaterer Priifung der 
Echtheit jedem Beteiligten zur Halfte iibergeben wurde) errichtet wird. 

Bei der Verfrachtung eines Schiffes im ganzen hat der Schiffer, 
sobald er zur Einnahme der Ladung fertig und bereit ist, dies dem 
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Befrachter anzuzeigen. Mit dem auf die Anzeige folgenden Tage 
beginnt die vom Gesetze nach der GroBe der Ladung festgelegte 
Ladezeit. 

Dber die Ladezeit hinaus hat der Verfrachter auf die Abladung 
noch Hinger zu warten, wenn es vereinbart ist (Dberliegezeit). 
Fiir die Ladezeit kann, sofern nicht das Gegenteil bedungen ist, 
keine besondere Vergiitung verlangt werden, wohl aber fiir die 
Dberliegezeit. Dieses Liegegeld ist, wenn nicht durch Vertrag be
stimmt, nach billigem Ermessen festzusetzen. 

Bei Stiickgutfracht muB die Abladung unverziiglich nach 
Aufforderung des Schiffers bewirkt werden. Dieser braucht auf den 
saumigen Befrachter nicht zu warten; der Befrachter muB gleich
wohl die volle Fracht entrichten. 

Der Empfanger wird durch die Annahme der Giiter verpflichtet, 
nach MaBgabe des Frachtvertrages oder des Konossements, auf 
Grund deren die Empfangnahme geschieht, die Fracht nebst allen 
Nebengebiihren sowie das etwaige Liegegeld zu bezahlen, die aus
gelegten Zolle und iibrigen Auslagen zu erstatten und die ihm sonst 
obliegenden Verpflichtungen zu erfiillen. Bis zur Annahme haftet 
der Befrachter. 

Der Verfrachter hat die Giiter gegen Zahlung der Fracht und 
gegen Erfiillung dor iibrigen Verpflichtungen des Empfangers aus
zuliefern. 

Der Verfrachter hat ein Pfandrecht an den Giitern, und zwar 
besteht dieses, solange die Giiter zuriickbehalten oder hinterlegt 
sind; es dauert auch nach der Ablieferung fort, sofem es binnen 
30 Tagen nach der Beendigung der Ablieferung gerichtlich geltend 
gemacht wird und das Gut noch im Besitze des Empfangers ist. 

Der Befrachter kann vor dem Antritt der Reise von dem ~ er
trag unter der Verpflichtung zuriicktreten, die Halfte der bedungenen 
Fracht als Fautfracht (von faute du fret = Mangel an Fracht) zu 
zahlen. Nachdem die Reise angetreten ist, kann er nur gegen Be
richtigung der volIen Fracht sowie alIer sonstigen Forderungen des 
Verfrachters und gegen Berichtigung oder Sicherstellung der Betrage 
zur groBen Haverei, der Bergungs- und Hilfskosten und der Bodmerei
gelder von dem Vertrage zuriicktreten und die Wiederausladung 
der Giiter fordern. 

Der Frachtvertrag tritt auBer Kraft, ohne Entschadi
gungspflicht des andern, wenn vor dem Antritt der Reise durch 
einen Zufall: 
a)' das Schiff oder 
b) die Ladungsgiiter verloren gehen. 
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Jeder Teil ist befugt, von dem Vertrage zuriickzutreten, 
ohne zur Entschadigung verpflichtet zu sein, 
a) wenn vor dem Antritt der Reise durch Verfiigungen "von hoher 

Hand" (z. B. durch das Belegen mit Embargo d. h. das Anhalten 
des Schiffes als VorIaufer des Krieges, ferner durch das Blockieren 
der Hafen, d. h. deren Sperrung seitens des Feindes) das Schiff 
am Auslaufen oder an der Reise oder der Versendung der nach 
dem Frachtvertrage zu liefernden Giiter verhindert wird; 

b) wenn vor dem Antritt der Reise ein Krieg ausbricht, infolge
dessen das Schiff oder die nach dem Frachtvertrage zu iiber
schiffenden Giiter oder beide nicht mehr als frei betrachtet werden 
kannen und der Gefahr der Aufbringung ausgesetzt wurden. 

Geht das Schiff oder das Gut nach dem Antritt der Reise durch 
einen Zufall verloren, so endet der Frachtvertrag. Jedoch hat del' 
Befrachter, soweit Giiter geborgen oder gerettet werden, die Fracht 
im Verhaltnis der zurlickgelegten ganzen Reise zu zahlen (Distanz
fracht). Diese ist nur soweit zu zahlen, als der gerettete Wert der 
Guter reicht. 

Die HaUung des Reeders. Auch der Verfrachter haftet heute 
ebenso wie der Frachtfiihrer bei Verlust oder Beschadigung nicht 
mehr bis zur haheren Gewalt, sondern nur fiir Fahrlassigkeit. 

Das Konossement. Nach Beendigung der Abladung (d. i. del' 
Herbeischaffung der zu befordernden Gliter) hat der Schiffer dem 
Ablader unverzliglich gegen Rlickgabe des etwa bei der Annahme 
der Gliter erteilten vorlaufigen Empfangsscheins ein Konossement 
in so vielen Exemplaren auszustellen, alB der Ablader verlangt. 

Das Konossement ist der Ladeschein des Seefracht
verkehrs. Doch ist es im Gegensatz zu dies em auf Verlangen vom 
Schfffer stets auszustellen, auch ohne besondere dahin zielende Ab
machung. Es ist fur das Rechtsverhaltnis zwischen dem Verfrachter 
und dem Empfanger der Gliter ma13gebend und wird vom Verfrachter 
oder Schiffer ausgestellt. Insbesondere hat die Ablieferung der Gliter 
an den Empfanger nach dem Inhalte des Konossements zu erfolgen. 
Fiir das Rechtsverhaltnis zwischen dem Verfrachter und dem Be
frachter bleiben die Bestimmungen des Frachtvertrages ma13gebend. 

Das Konossement solI gewisse vom Gesetz genau vorge
schriebene Punkte enthalten, namlich: 

a) den Namen des Schiffers; 
b) den N amen und die N ationalitat des Schiffes; 
c) den Namen des Abladers; 
d) den Namen des Empfangers; 
e) den Abladungshafen; 
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f) den Loschungshafen oder den Ort, an welchem Order iiber ihn 
einzuholen ist; 

g) die Bezeichnung der abgeladenen oder zur Beforderung iiber-
nommenen Guter, deren Menge und Merkzeichen; 

h) die Bestimmung in Ansehung der Fracht; 
i) den Ort und den Tag der Ausstellung; 
k) die Zahl der ausgestellten Exemplare. 

Auf Verlangen des Abladers ist das Konossement, sofern nicht 
das Gegenteil vereinbart ist, an die Order des Empfangers oder 
lediglich an Order zu stellen. 1m letzteren FaIle ist unter del' 
Order die Order des Abladers zu verstehen. 

Das Konossement kann auch auf den Namen des Schiffers als 
Empfanger lauten. 

Der Schiffer ist verpflichtet, im Loschungshafen dem legiti
mierten Inhaber auch nur eines Exemplares des Konossements die 
G uter auszuliefern. 

Zur Empfangnahme der Guter legitimiert ist derjenige, an den 
die Giiter nach dem Konossement abgeliefert werden sollen, oder 
auf den das Konossement, wenn es an Order lautet, durch Indossa
ment llbertragen ist. 

Melden sich mehrere Konossementinhaber, so muB er sie samt
lich zuriickweisen und die Guter hinterlegen. 

Die Ubergabe des Konossements an denjenigen, der durch das 
Konossement zur Empfangnahme legitimiert ist, hat, sobald die 
Gliter von dem Schiffer odeI' einem andern Vertreter des Reeders 
zur BefOrderung ubernommen sind, fUr den Erwerb von Rechten 
an den Gutern dieselben Wirkungen wie die Ubergabe der Guter. 
DemgemaB ist das Konossement eine Dispositionsurkunde. 

Frachtgeschafte zur Beforderung von Reisenden. §§ 664-678. 

1st del' Reisende in dem Dberfahrtsvertrage genannt, so ist er 
nicht befugt, das Recht auf die Dberfahrt an einen andern abzu
treten. Falls er sich vor oder nach dem Antritt der Reise nicht 
rechtzeitig an Bord begibt, hat er das volle Dberfahrtsgeld zu be
zahlen, wenn der Schiffer die Reise unternimmt. Der Reisende ist 
verpflichtet, aIle die Schiffsordnung betreffenden Anweisungen des 
Schiffers zu befolgen. Fur die Beforderung des Reiseguts ist im 
allgemeinen keine besondere Vergiitung zu zahlen. 

Die auf das Auswanderungswesen sich beziehenden Landes
gesetze werden durch die Vorschriften obiger Paragraphen nicht 
beruhrt. 
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Die Bodmerei. §§ 679-699. 

Bodmerei ist ein Darlehnsgeschii.ft, das vom Schiffer kraft seiner 
gesetzlichen Befugnisse unter Zusicherung einer Pramie und unter 
Verpfandung von Schiff, Frachtgeld und Ladung ode1' von einem 
dieser eingegangen wird. Der Glaubiger kann sich. wegen seiner 
Anspriiche nur an die verpfandeten - verbodmeten Gegenstande 
nach der Ankunft des Schiffes an demjenigen Ort halten, an wel
chern die Reise enden solIte, fiir die das Geschaft eingegangen ist. 
Die Haftung tritt nur im FaIle gliicklicher Beendigung der Fahrt ein. 
Die Bodmerei kann von dem Schiffer nur eingegangen werden, 
wahrend sich das Schiff auBerhalb des Heimatshafens zum Zweck 
der Ausfiibrung der Reise befindet oder wahrend der Reise im 
alleinigen Interesse der Ladungsbeteiligten zum Zwecke der Er
haltung der Weiterbeforderung der Ladung. Die Hohe der Bod
mereipramie ist ohne Bescbrankung dem Dbereinkommen der Par
teien iiberlassen. Dber die Verbodmung muB von dem Schiffer 
ein Bodmereibrief - Seewechsel - ausgestellt werden. Die 
aus der Bodmerei entstehende Schuld ist im allgemeinen in dem 
Bestimmungshafen am 8. Tage nach der Ankunft des Schiffes dem 
legitimierten Inhaber des Bodmereibriefes zu zahlen. 

Bergung und Hilfeleistung in Seenot. §§ 740-753. 

Eine Bergung liegt vor, wenn in Seenot ein Schiff oder des sen 
Ladung ganz oder teilweise von dritten Personen an sich genommen 
und in Sicherheit gebracht werden, nachdem sie der Verfiigung der 
Schiffsbesatzung entzogen oder von ihr verlassen war. Hingegen 
bedeutet Hilfeleistung in Seenot, wenn das Schiff noch in der 
Gewalt der Besatzung ist. 

Die helfenden dritten Personen haben einen Anspruch auf 
Bergelohn oder Hilfslohn. Ein solcher steht der Schiffsbesatzung 
des betreffenden Schiffes nicht zu. Die Hohe des Berge- oder 
Hilfslohnes ist nach billigem Ermessen in Geld festzusetzen, jedoch 
soIl der Betrag des Bergelohns den dritten Teil des Wertes der 
geborgenen Gegenstande im allgemeinen nicht iibersteigen. Auf 
Berge- oder Hilfslohn haben diejenigen keinen Anspruch, welche ihre 
Dienste aufdrangen, insbesondere ohne Erlaubnis des anwesenden 
Schiffers das Schiff betreten und diejenigen, welche von den geborgenen 
Gegenstanden, dem Schiffer, dem Eigentiimer oder der zustandigen 
Behorde nicht sofort Anzeige machen. Wegen der Bergungs- und 
Hilfskosten sowie wegen des Berge- und Hilfslohnes steht dem 
Glaubiger ein Pfandrecht an den geborgenen oder geretteten Gegen
standen und an den geborgenen Gegenstanden bis zur Sicherheits
lcistung zugleich das Riickbehaltungsrecht zu. 
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Fiir herrenlose Sachen ist die Strandungsordnung vom 
17. Mai 1874 maBgebend. Danach hat das betreffende Strand
amt, der Strandvogt, das Aufgebotsverfahren zu veranlassen. 1st 
dieses erfolglos, so erha.lt versunkene und seetriftige Gegenstande' 
der Finder; strandtriftige, in Seenot vom Strande aus geborgene 
Sachen und den Seeauswurf erhalt der Landesfiskus. 

Die Schiffsg13ubiger. §§ 754-777. 

Schiffsglaubiger sind diejenigen Glaubiger, welche kraft Gesetzes 
oder kraft Verbodmung ein bevorzugtes Pfandrecht an Schiff und 
Fracht haben. Es bedarf hierzu keiner Einigung und Eintragung 
in das Schiffsregister. In § 754 HGB. sind diejenigen Kosten, Ab
machungen, Forderungen aufgefiihrt, durch die man Schiffsglau
biger wird. 

Versieherung gegen die Gefahren der Seeschiffahrt. §§ 778-900. 

Gegenstand der Seeversicherung kann jedes in Geld schatzbare 
Interesse sein, das jemand daran hat, daB Schiff oder Ladung die 
Gefahren der Seeschiffahrt besteht. Der Versicherungsnehmer 
kann entweder sein eigenes Interesse oder das Interesse eines Dritten 
mit oder ohne Bezeichnung der Person des Versicherten versichern. 
Der Versicherer ist verpfiichtet, auf Verlangen eine von ihm unter
zeichnete Urkunde (Police) dem Versicherungsnehmer auszuhandigen. 
Die Versicherungssumme darf den Versicherungswert nicht iiber
steigen. Beziiglich Vberversicherung und Doppelversicherung vergl. 
S.317. 

Der Versicherer tragt aHe Ge£ahren, denen Schiff oder La
dung wahrend der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind, soweit 
nicht durch die gesetzlichen V orschriften oder durch Vertrag ab
weichende Bestimmungen getroffen sind. Er tragt insbesondere die 
Gefahr der Naturereignisse und der sonstigen Seeunfalle, auch wenn 
diese durch das Verschulden eines Dritten veranlaBt sind, wie Ein
dringen des Seewassers, Strandung, Schiffbrueh, Sinken, Feuer, Ex
plosion, Blitz, Erdbeben, Beschadigung durch Eis usw., die Gefahr 
des Krieges und der Verfiigungen von hoher Hand, die Gefahr der 
Unredlichkeit oder des Verschuldens einer Person der Schiffs
besatzung, sofern daraus fUr den versicherten Gegenstand ein 
Schaden entsteht, die Gefahr des ZusammenstoBes von Schiffen 
jeglicher' Art und so fort. 

Hingegen fallen dem Versicherer u. a. nicht zur Last der 
Schaden, der daraus entsteht, daB das Schiff in einem nicht see
tiichtigen Zustand oder nicht gehorig ausgeriistet oder bemannt 
oder ohne die erforderlichen Papiere in See gesandt ist, ferner 
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nicht der Schad en, der nur eine Folge der Abnutzung des Schiffes 
im gewohnlichen Gebrauch ist, oder der nur durch Alter, Faulnis 
oder WurmfraB verursacht wird. Auch ausgeschlossen ist der 
Schaden bei Giitern, der durch Schwinden, inneren Verderb ent
steht oder der von dem Versicherten vorsatzlich oder fahrlassig 
verursacht ist. 

Die VerpHichtung des Versicherers zum Ersatz eines Schadens 
tritt auch dann ein, wenn dem Versicherten ein Anspruch auf 
dessen Vergiitung gegen den Schiffer oder eine andere Person zu
steht. Mit dem Beginn der Abfahrt des Schiffes oder mit der Ein~ 
nahme der Ladung oder des Ballastes beginnt die Versicherung. 

Der Versicherte ist befugt, die Zahlung der Versicherungssumme 
zum vollen Betrage gegen Abtretung der in Ansehung des ver
sicherten Gegenstandes ihm zustehenden Rechte zu verlangen, wenn 
das Schiff verschollen ist, oder wenn der Gegenstand der Ver
sicherung dadurch bedroht ist, daB das Schiff oder die Giiter unter 
Embargo gelegt ist, von einer kriegfiihrenden Macht aufgebracht, 
auf andere Weise durch Verfiigung von hoher Hand angehalten 
oder durch Seerauber genommen und wahrend einer Frist von 6, 
9 oder 12 Monaten nicht frei gegeben sind. 

Ein Schiff, das eine Reise angetreten hat, ist als verschollen 
anzusehen, wenn es innerhalb der Verschollenheitsfrist, die im § 862 
geregelt ist, den Bestimmungshafen nicht erreicht hat, auch inner
halb dieser Frist den Beteiligten keine Nachrichten iiber das Schiff 
zugegangen sind. . 

Der Versicherte hat, um den Ersatz des Schadens fordern zu 
konnen, den Versicherer durch geniigende Belege eine Schadens
berechnung aufzumachen. Als geniigende Belege sind im allge
meinen solche Belege anzusehen, die im Handelsverkehre, nament
lich wegen der Schwierigkeit der Beschaffung anderer Beweise 
nicht beanstandet zu werden pHegen, z. B. Eigentumsurkunden, 
Fakturen und Konnossemente. 

Verjiihrullg. §§ 901-905. 

Die Verjahrungsfrist fiir das Seerecht betragt gewohnlich 
1 Jahr, ausnahmsweise 2 Jahre. In 5 Jahren verjahren die For
derungen des Versicherers und des Versicherten aus dem Ver
sicherungsvertrage. Die Verjahrung beginnt mit dem Ablauf des 
Jahres, in welchem die versicherte R,eise beendet ist. 
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Das Wechselrecht. 
Bei einem Wechsel spielen hauptsachlich folgende Personlich

keiten eine Rolle: 
1. Der Aussteller, der den Wechsel gibt, um daraufhin Geld zu 

erlangen; 
2. der Remittent; er ist derjenige, zu dessen Gunsten der AussteJler 

den Wechsel ausschreibt, also der erste Glaubiger und der erste 
W echselinhaber; 

3. der Trassat; ihn ersucht der Aussteller, den Wechsel zu be
zahlen, jedoch entsteht die wechselmaBige Zahlungsverpflichtung 
erst mit der Annahme, dem Akzepte des Wechsels. Mit der An
nahme wird der Trassat zum Akzeptanten. 

Macht der Remittent den Wechsel zu Geld, indem er als In
dossant ihn gegen maBige Provision einem Bankier iiberlaIlt, in
dossiert, so wird der Bankier zum: 
4. Indossatar. Ihm haften Akzeptant, Aussteller und Remittent. 

Der Indossatar kann durch weiteres Indossieren den Wechsel 
wieder zu Geld machen. Desgleichen der nachste Indossatar usw. 

Am scharfsten haftet der Akzeptant. Seine Schuld verjahrt 
erst in 3 Jahren. Der Glaubiger wird es lieber sehen, dall sein 
Schuldner den Wechsel nicht als Aussteller, sondern als Akzeptant 
unterschreibt, z. B. Warenlieferung gegen dreimonatliches Akzept, 
d. h., daB der Empfanger der Ware dem andem ein Wechselakzept 
iiber die Warenschuld mit dreimonatlichem Falligkeitstermin, das 
bedeutet mit dreimonatlichem Ziel, geben soIl. 

Bekommt der WechselgIaubiger beim Akzeptanten keine Be
friedigung, so haften aIle, die den Wechsel unterschrieben haben, 
als Gesamtschuldner. Er hat gegen sie den RegreB. Die un
giinstigste Stelle in der Reihe der RegreBschuldner nimmt der Aus
steller ein; ihm bleibt nur noch der Anspruch gegen den Akzep
tanten. Je mehr Unterschriften ein Wechsel zeigt, desto sicherer 
pflegt er zu sein. 

Das Diskontogeschaft. Ein hii.ufig geiibter Zweig der Bank
geschafte ist der Ankauf noch nicht falliger Wechsel (z. B. Drei
monatsakzepte). Der Bankier zieht dem betreffenden Wechselver
kaufer den Zwischenzins - Diskonto - ab und laBt sich auBer
dem eine Provision zahlen. In ahnlicher Weise werden Wecheel 
im internationalen Verkehr - Devisen - behandelt. Es bilden 
sich auf diese Weise Wechselkurse auf die internationalen Haupt
handelsplatze. Der Wechselkurs darf nicht unter dem Gold stehen. 
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Der Wechsel ist ein Wertpapier, und zwar ein Orderpapier. 
Man unterscheidet gezogene und eigene Wechsel. 

Der gezogene, trassierte Wechsel, auch Tratte genannt, 
kommt im Verkehr am haufigsten vor und enthalt eine Zahlungs
anweisung an einen Dritten, den Bezogenen, Trassaten. 

Der eigene Wechsel oder Solawechsel enthalt ein Summen
versprechen des Ausstellers. 

N ach andern Gesichtspunkten teilt man die Wechsel noch in 
Distanzwechsel ein, bei dem die Zahlung an einem andern Ort 
ala den Ausstellungsort geschehen solI, in Platzwechsel, bei dem 
Ausstellungs- und Zahlungsort die gleichen sind, und in Domizil
wechsel, bei denen der Zahlungsort kraft eines besonders hinzu
gefiigten Domizilvermerks verschieden yom W ohnort des Bezogenen 
angegeben ist. 

Passiv wechselfahig ist jeder, der sich durch Vertrage ver
pflichten kann, aktiv wechselfahig, d. h. fahig, Rechte aus Wechseln 
zu erwerben, ist jedes Rechtssubjekt. Die weehselmaBige Verpflich
tung trifft den Aussteller, den Akzeptanten und die Indossanten 
dee Wechsels sowie den Wechselbiirgen. Der Wechselbiirge kann 
die Unterschrift des Ausstellers, Indossanten oder Akzeptanten mit
unterzeicbnen, meist mit dem Zusatze "per aval". Avalwechsel 
ist ein Biirgschaftswechsel. . 

Klagen aus wechselmaBigen Anspriichen konnen im Wechsel
prozeB edolgen. Die Einlassungsfrist ist sehr kurz bemessen. Bei 
Klagen am gleichen Orte ist sie 24 Stunden, sonst mind est ens drei 
Tage. Der Gerichtsstand fiir Wechselklagen ist sowohl das Gericht 
des Zahlungsorts als dasjenige Gericht, bei dem der Beklagte seinen 
allgemeinen Gerichtsstand hat. Fiir Wechselklagen sind in erster 
Instanz bei einem Streitwert iiber 600 Mark, falls sie nicht im 
WechselprozeB geltend gemacht werden, die Amtsgerichte und bei ge
ringerem Streitwert in zweiter Instanz die Kammern fUr Handels
sachen zustandig. 1m WechselprozeB dad sich der Beklagte nur 
mittels Urlmndenbeweises und Eideszuschiebung verteidigen. 

Die wesentlichen Erfordernisse eines gezogenen Wech
sels sind: 
1. Die Bezeichnung als W echsel; 
2. die Angabe der zu zahlenden Geldsumme; 
3. der Name der Person oder der Firma, an die oder deren Order 

gezahlt werden soll; 
4. die Angabe der Zeit, zu der gezahlt werden soll, und zwar auf 

einen bestimmten Tag oder auf Sicht, auf eine bestimmte Zeit 
nach dem Tage der Ausstellung oder auf eine Messe oder auf 
einen Markt; 
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5. die Unterschrift des Ausstellers unter dem Wechsel. Sie mull 
geschrieben sein; 

6. die Angabe des Ortes, Monatstages und Jahres der Ausstellung, 
also das Datum desselben; 

7. den N amen der Person oder der Firma, welche die Zahlung leisten solI; 
8. die Angabe des Ortes, an dem die Zahlung geschehen solI. 

Fehlt eines jener acht wesentlichenErfordernisse beirn 
Wechsel, so entsteht keine wechselmallige Verbindlichkeit. 

Korrekturen und Radierungen an den acht wesentlichen Be
standteilen des Wechsels ohne Zustimmung des Ausstellers und der 
sonstigen Wechselverpflichteten machen den Wechsel ungiiltig. 

Der Remittent kann den Wechsel an einen andern durch In
dossament, auch Giro genannt, ubertragen. Den tJbertragenden 
nennt man Indossanten, den neuen Glaubiger Indossatar. Zum 
Beispiel: "Fur mich an die Order des Herrn ... " Durch das Indossa
ment gehen aIle Rechte auf den Wechsel auf den Indossatar uber, 
vor aHem die Befugnis, den Wechsel weiter zu indossieren. Der 
tJbergang schafft ein vollig neues Recht des Indossatars. Der 1 n
dossant haftet jedern spateren Inhaber des Wechsels fUr dessen 
Annahrne und Zahlung wechselrnaBig, wenn nicht die Worte: "ohne 
Gewahrleistung" ode:t "nicht an Order" hinzugefUgt sind. Der In
dossant haftet fur Annahme und Bezahlung des Wechsels. Der In
haber eines Wechsels ist berechtigt, den Wechsel dem Bezogenen 
an dessen Wohnort sofort nach der Ausstellung zur Annahme vor
zulegen. Erfolgt die Annahme nicht, so kann er Protest erheben. 
Hierzu genugt der bloBe Besitz des Wechsels. Sind Weoheel auf 
eine bestimmte Zeit nach Sicht ausgestellt, so mussen sie in Er
mangelung einer genauen Bestimmung binnen zwei Jahren nach der 
Ausstellung zur Annahme vorgelegt werden. Hat ein Indossant auf 
einen Wechsel dieser Art seinem Indossarnente eine besondere V 0 r
legungsfrist (Prasentationsfrist) hinzugefUgt, so erlischt seine 
wechselmaBige Verpfiichtung, wenn der Wechsel nicht innerhalb 
dieser Frist zur Annahme vorgelegt worden ist. 

1st die Annahme eines auf bestimmte Zeit nach Sicht be
stellten Wechsels nicht zu erreichen oder verweigert der Bezogene 
die Datierung seines Akzeptes, so muB del' Inhaber bei Verlust des 
wechselmiiBigen Anspruchs gegen die Indossanten und den Aussteller 
die rechtzeitige Vorlegung des Wechsels durch einen innerhalb del' 
Vorlegungsfrist erhobenen Protest feststellen lassen. Der Tag des 
Pl'otestes gilt in diesem Falle als Tag der Vorlegung. 1st die Er
hebung des Protestes unterblieben, so werden der Aussteller und 
die Indossanten frei. Der Aussteller eines Domizilwechsels kann in 
diesem die V orlegung zur Annahme vorschreiben. 

Blum, Rccbtskunde. 22 
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Die Annahme, das Akzept, des Wechsels durch den Bezogenen 
muB auf dem Wechsel schriftlich geschehen. Gewohnlich wird das 
Akzept quer iiber die Vorderseite des Wechsels gesetzt. Die einmal 
erfolgte Annahme kann nicht mehr zuriickgenommen werden, jedoch 
erlischt mit der Durchstreichung des Akzepts der wechselmii,Bige 
Anspruch gegen den Akzeptanten. Der Bezogene wird durch die 
Annahme wechselmaBig verpfiichtet, die von ihm akzeptierte Summa 
zur Verfallzeit zu zahlen; er haftet auch dem Aussteller. 

RegreB ist der Riickgriff, der dem wechselmaBig Berechtigten 
an die ihm Verpfiichteten zusteht, falls sein Anspruch auf Befrie
digung nicht erfiillt oder gefahrdet wird. Man unterscheidet den 
RegreB auf Sicherstellung - KautionsregreB - und den RegreB 
mangels Annahme, oder den RegreB wegen Unsicherheit des Ak
zeptanten. 

Die bestellte Sicherheit muB zuriickgegeben werden, sobald die 
vollstandige Annahme des Wechsels nachtraglich erfolgt ist, oder 
wenn gegen den RegreBpfiichtigen, der sie bestell.t hat, binnen 
Jahresfrist vom Verfall.t~ge an auf Zahlung aus dem Wechsel nicht 
geklagt worden ist, oder wenn die Zahlung des Wechsels erfolgt 
oder seine Wechselkraft erloschen ist. 

Der Inhaber eines infolge nichtgeleistetel" Zahlung protestierten 
Wechsels ist verpfiichtet, seinem unmittelbaren Vormann innerhalb 
zweier Tage nach der Protesterhebung von der Nichtzahlung des 
Wechsels schriftlich zu benachrichtigen. Jeder benachrichtigte Vor
mann hat seinen nachsten Vormann binnen der gleichen Zeit zu 
benachrichtigen. Eine Unterlassung verpfiichtet zum Schadensersatz. 

Jeder Wechselschuldner hat das Recht, gegen Erstattung der 
Wechselsumme nebst Zinsen und Kosten die Auslieferung des quit
tierten Wechsels und des wegen Nichtzahlung erhobenen Protestes 
von dem Inhaber zu fordern. Der Inhaber eines mangels Zahlung 
protestierten Wechsels ist an die Reihenfolge der Indossamente 
nicht gebunden und kann Klage gegen aHe Wechselverpfiichtete 
oder auch nur gegen einige oder einen derselben anstellen, ohne 
dadurch seinen Anspruch gegen die nicht Mitverklagten zu verlieren. 

Die RegreBanspriiche des Inhabers, der den Wechsel mangels 
Zahlung hat protestieren lassen, beschranken sich auf: 
1. die nichtbezahlte Wechselsumme nebst 6 v. H. jahrlicher Zinsen 

vom Verfalltage ab, 
2. die Protestkosten und anderer Auslagen, 
3. eine Provision von l/S v. H. der Wechselsumme. 

Diese Forderungen mit Ausnahme der Wechselsumme selbst 
nennt man Ricambiospesen. 
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Zu erwahnen ist noeh, del' RemboursregreB. Einen solehen 
hat del' Indossant, del' den Wechsel eingelost odeI' als Rimesse 
erhalten hat. Rimesse ist ein Wertpapier, das jemand erfiillungs
halber erhiilt. 

Del' Protes t ist eine offentliche Urkunde, die gewisse 
Tatsaehen bekundet, welche fUr das Sehieksal des Weehsels erheblieh 
sind. Del' Protest ist die Voraussetzung fUr die genannten Regresse. 
Es gibt eine Reihe von Protesten z. B. mangels Annahme, wegen 
Unsieherheit des Akzeptanten, mangels Zahlung usw. Del' Protest 
muB durch einen Notal' odeI' Gerichtsbeamten aufgenommen werden. 
Aueh die Post kann den Wechsel nieht nUl' "prasentieren". sondern 
aueh "protestieren". 

Die Post haftet dem Auftraggeber fiir die ordnungsmaBige 
Ausfiihrung des Protestauftrages naeh den allgemeinen Vor
schriften des biirgerliehen Reehts iiber die Haftung eines Sehuldners 
fiir die Erfiillung einer Verbindliehkeit, jedoeh nieht iiber den Be
trag des weehselmaBigen RegreBanspruehs hinaus. Del' Ansprueh 
gegen die Postverwaltung verjahrt in 3 Jahren. 

In den Protest ist aufzunehmen: del' Name odeI' die Firma 
del' Person, fiir die und gegen die del' Protest erhoben wird; die 
Angabe, daB die Person, gegen die protestiert wi I'd, ohne Erfolg 
zur V ornahme del' weehselrechtliehen Leistungen aufgefordert worden 
odeI' nieht anzutreffen gewesen ist, odeI' daB ihr Gesehaftslokal 
odeI' ihre Wohnung sieh nieht hat ermitteln lassen; ferner die An
gabe des Ortes sowie des Kalendertages, Monats und J ahres, 
an dem die Aufforderung gesehehen odeI' ohne Erfolg versucht 
worden ist. 

Del' Protest ist von dem Protestbeamten zu unterzeiehnen und 
mit dem Amtssiegel odeI' dem Amtsstempel zu versehen. 

Del' Protest mangels Zahlung ist auf dem Wechsel odeI 
auf ein mit dem Weehsel zu verbindendes Blatt zu setzen. Er 
solI unmittelbar hinter dem letzten auf del' Riiekseite des Weehsels 
befindliehen Vermerk, in Ermangelung eines solehen unmittelbar 
an den Rand del' Riiekseite gesetzt werden. MuE eine wechsel
maBige Leistung von mehreren Personen verlangt werden, so ist 
tiber die mehrfaehe Aufforderung nul' eine l'rotesturkunde erforder
lieh. Die Wechselzahlung kann stets an den ProtestbeamteI\ er
folgen. 

Die Prasentation zur Annahme odeI' Zahlung, die Protest
erhebung sowie aIle sonstigen bei einer bestimmten Person vorzu
nehmenden Akte miissen in deren Gesehaftslokal uud in Ermange
lung eines sol chen in deren Wohnung vorgenommen werden. 

Del' Protest mangels Zahlung hat am Zahlungstage oder spa-
22* 
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testens am 2. Werktage nach dem Z~hlungstage zwischen 9 und 
6 Uhr zu geschehen. 

1st in dem Wechsel ein bestimmter Tag als Zahlungstag be
zeichnet, so tritt die Verfallzeit an diesem Tage ein. 1st der
selbe ein Sonn- und Feiertag, so ist der nachste Werktag der 
Zahlungstag. 

Ein auf Sicht gestellter Wechsel ist bei der Vorzeigung 
fii.llig. Er muB nach MaBgabe der im Wechsel enthaltenen Be
stimmung und in Ermangelung solcher binnen zwei Jahren nach 
der Ausstellung zur Zahlung prasentiert werden. 1st auf dem 
Wechsel eine bestimmte Prasentationsfrist hinzugefiigt, so muG der 
Wechsel innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 

Bei Wechseln, welche mit dem Ablaufe einer bestimmten Frist 
nach Sicht oder Datum zahlbar sind, tritt die Verfallzeit ein: an 
dem letzten Tage der Frist, wenn die Frist nach W ochen, Monaten 
oder einem mehrere Monate umfassenden Zeitraum bestimmt ist, 
zu demjenigen Zeitpunkt, der durch seine Benennung oder Zahl 
dem Tage der Ausstellung oder Vorlegung entspricht. 

Legitimiert als Eigentumer des Wechsels wird der Inhaber 
eines indossierten Wechsels durch eine zusammenhangende bis auf 
ihn heruntergehende Reihe von Indossamenten. Der Zahlende ist 
nicht verpHichtet, jedoch berechtigt, die Echtheit der Indossamente 
zu prufen. Der gutglaubige Erwerber ist trotz vorhandener Mangel 
geschiitzt. Der Inhaber des Wechsels und der Protestbeamte darf 
eine ihm angebotene Teilzahlung selbst dann nicht zuriickweisen, 
wenn die Annahme auf den ganzen Betrag der vorgeschriebenen 
Summe erfolgt ist. 

Der Wechselschuldner ist nur verpfiichtet, gegen Aushandi
gung des quittierten Wechsels zu zahlen. Die Wechselschuld ist 
eine Holschuld; denn der Verpfiichtete braucht nur gegen Dber
gabe des Wechsels zu leisten. 

Der Aussteller eines gezogenen Wechsels ist verpfiichtet, den 
Remittenten auf Verlangen mehrere gleichlautende Stucke des 
Wechsels zu uberliefern. Dieselben miissen als Prima-, Sekunda-, 
Tertiawechsel bezeichnet sein, andernfalls gilt jedes Stuck als 
ein fiir sich bestehender Wechse!. 1st von mehreren ausgefertigten 
Stucken das eine bezahlt, so verlieren im allgemeinen die andern 
dadurch ihre Kraft. Das Duplikat hat hauptsachlich den Zweck, 
zum Akzepte und zur Indossierung verwendet zu werden. 

Der Eigentiimer eines abhanden gekommenen Wechsels 
kann, falls ihn nicht ein anderer gutglaubig erworben hat, dessen 
Kraftloserklarung bei dem Amtsgerichte des Zahlungsortes durch 
Aufgebotsverfahren beantragen. Durch dieses Verfahren wird die 
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Urkunde fUr kraftlos erklart. Nach Einleitung des Verfahrens 
kann er yom Akzeptanten Zahlung fordern, wenn er bis zu Amorti
sation des Wechsels Sicherheit bestellt. Ohne eine solche Sicher
heitssteHung kann er nur Hinterlegung der aus dem Akzept ge
schuldeten Summe fordern. Auch wenn die Unterschrift des Aus
steHers eines Wechsels falsch oder verfalscht ist, behalten dennoch 
das echte Akzept und die echten Indossamente die wechselmaBige 
Wirkung. 

Der wechselmaBige Anspruch gegen den Akzeptanten verjahrt 
in 3 Jahren yom Verfalltage des Wechsels an gerechnet. Die 
RegreBanspriiche des Inhabers gegen den AussteHer und die iibrigen 
Vormanner verjahren in 3 bis 18 Monaten, je nachdem der 
Wechsel in oder auBerhalb Europas zahlba.r war. Die Verjahrung 
beginnt mit dem Tage des erhobenen Protestes. 

Die Fahigkeit eines Auslanders, wechselmaBige Verpflichtung 
zu iibernehmen, wird nach den Gesetzen des Staats beurteilt, 
welchem er angehOrt.· 

Beziiglich des eigenen Wechsels sei bemerkt, da.B die wesent
lichen Erfordernisse dieselben wie beim gezogenen Wechsel sind, 
nur ist die Benennung des Trassaten und die Bezeichnung des 
Zahlungsorts unnotig. Der Anspruch verjahrt in 3 Jahren. 

Das Scheckrecht. 

Durch den Scheck soIl del' Glaubiger auf Grund eines Gut
habens Befriedigung erhalten, welches der den Scheck Gebende bei 
einem Dritten, dem Scheckbezogenen, hat. Wahrend der Wechsel 
die Zahlung verlii.ngert, vermittelt der Scheck die Zahlung. 
Der Empfanger will sich das Geld alsbald bei einem Dritten holen, 
bei dem der Aussteller des Schecks ein Guthaben besitzt, wahrend 
beim Giroverkehr die Zahlungvermieden wird. Der Scheck ist 
nur auf Sicht zahlbar. 

Fiir den Scheck ist die in dem Text aufzunehmende Bezeich
nung "Scheck" vorgeschrieben. Ferner muG er die an dem Be
zogenen gerichtete Anweisung des Ausstellers enthalten, aus seinem 
Guthaben eine bestimmte Geldsumme.. zu zahlen. Dieser Hinweis 
auf das Guthaben darf bei Strafe der Nichtigkeit des Schecks nicht 
fehlen. Es muB ferner vorhanden sein: Die Unterschrift des Aus
stellers, Ausstellungsort und Datum. Der Scheck kann durch In
dossament iibertragen werden, ahnlich wie beim Wechsel. Scheck
duplikate sind unter bestimmten Voraussetzungen zulii.ssig. 

Der im Inlande ausgestellte und zahlbare Scheck muG binnen 
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10 Tagen nach der Ausstellung dem Bezogenen am Zahlungsorte 
zur Zahlung vorgelegt werden. 

Der Aussteller sowie jeder Inhaber eines Schecks kann durch 
den quer iiber die Vorderseite gesetzten Vermerk: "Nur zur Ver
rechnung" verbieten, daB der Scheck bar bezahlt werde. Der 
Bezogene darf in diesem FaIle den Scheck nur durch Verrechnung 
einlOsen. Die Verrechnung gilt als Zahlung im Sinne des Gesetzes. 

Die RegreBanspriiche gegen den Aussteller und die iibrigen 
Vormanner verjahren in Europa in 3 Monaten, andernfalls in 
6 Monaten. 

Postiiberweisung und Postscheck. 

Am 6. November 1908 ist die Postscheckordnung erlassen. 
Sie ist am 22. Oktober 1909 und am 20. Marz 1910 abgeandert. 
Durch sie ist die Post dem tJberweisungs- und Scheckverkehr nutz
bar gemacht. An ihm kann jeder Privatmann und jede offentliche 
BehOrde teilnehmen. 

Die Ko n ti der Teilnehmer werden bei den Postscheck
am tern gefiihrt. Zur Zeit gibt es in Deutschland 13. Auf jedes 
Konto mull eine Stammeinlage von mindestens 100 Mark ein
gezahlt werden. Sje darf nicht vermindert werden. Das Guthaben 
unterliegt in der Hohe keiner Beschrankung. Es wird von der 
Post jedoch nicht verzinst. AuBer den Postscheckamtern ver
mitteln alle Postanstalten den Postscheckverkehr, indem sie Ein
zahlungen auf die Konti annehmen oder Auszahlungen aus ihnen 
an den Empfanger bewirken. Das Fiihren der Konti dagegen er
folgt allein durch die Postscheckamter. 

Die Sendungen der Postscheckamter und der Postanstalten 
untereinander und an die Kontoinhaber genieBen Portofreiheit. 
Die Post soll aus dem Postscheckverkehr keine Gewinne erzielen, 
sondern nur Unkosten decken. Zu diesem Zwecke erhebt sie kleine 
Gebiihren. Der Kontoinhaber kann jederzeit aus dem Postscheck
verkehr ausscheiden. Die Post haftet fiir die aus Zahlkarten ein
gezahlten Betrage in gleicher Weise wie fiir Postanweisungen. 

Einzahlungen auf ein Postscheckkonto konnen bewirkt werden: 
1. mittels Zahlkarte bei jeder Postanstalt und jedem Postscheck

amt bis zu 10000 Mark. Die Zahlkartenvordrucke gibt die 
Postverwaltung aus. Der eingezahlte Betrag wird yom Post
scheckamt dem betreffenden in der Zahlkarte angegebenen Post
scheckkonto gutgeschrieben; 

2. mittels Postanweisung bei jeder Postanstalt, falls der Kont.o
inhaber die Gutschrift der an ihn adressierten Postanweisungen 
bei seinem Konto beantragt. Auch die tJberweisung der fiir 
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ihn eingezogenen Postauftrag- und Nachnahmebetrage geschieht 
auf seinen Wunsch; 

3. mittels Dberweisung von em em andern Postscheckkonto. 
Riickzahlungen konnen auf Grund des Kontos mit Ausnahme 

del' 100 Mark Stammeinlage vom Kontoinhaber durch Dberweisung 
auf ein anderes Postscheckkonto oder mittels Schecks bewirkt 
werden, aber nur den vom Postscheckamt gelieferten, sorgfaltig 
aufzubewahrenden Vordrucken. Die Dberweisungsblatter unter
liegen keiner Beschrankung del' Hohe nacho Del' Hochstbetrag 
eines Schecks beziffert sich auf 10000 Mark. Fur den Scheck 
lauft eine Vorlegungsfrist von 10 Tagen; jedoch kann ihn das 
Postscheckamt nach seinem Ermessen auch spater noch einlosen. 
Das Postscheckamt sorgt fur die Aus:.Iahlung an den Empfiinger 
durch Sendung einer Zahlungsanweisung an seine Postanstalt. N ach 
dem Auslande wird der Betrag mittels Postanweisung oder eines 
Wertbriefes iibersandt. 1st im Scheck kein Empfanger angegeben 
- Kassenscheck - so kann jeder 1nhaber auf ihn hin ent
wedel' beim Postscheckamt die Zahlung in Empfang nehmen odeI' 
die Summe sich zusenden lassen. 

Es werden folgende Gebiihren erhoben: 
1. Bei Bareinzahlung durch Zahlkarte flir je 500 Mark oder einen 

Teilbetrag 5 Pf.; 
2. fUr jede Barriickzahlung: eine feste Gebiihr von 5 Pf. dazu 

1/10 V. Tausend des auszuzahlenden Betrages; 
3. fUr jede Dbertragung von einem Konto auf em anderes, ohBe 

Hiicksicbt auf die Hobe del' Summe, 3 Pf. 
Die Gebiihr zu 1 tragt del' Empfanger, zu 2 und 3 das ver

minderte Konto. Bei mehr als 600 Buchungen im Jahr auf ein 
Konto hat del' Inhaber fiir jede weitere Buchung eine ZUBchlags
gebiihr von 7 Pf. zu zahlen. 

Reichsstempelgesetz. 
Yom 3. Juli 1913. 

Gesellschaftsvertrage. Bei Gesellschaftsvertragen, welche del' 
Eintragung in das Handels- odeI' Genossenschaftsregister bediirfen, 
muG die Entrichtung del' Stempelabgaben VOl' der Eintragung in 
daB Register, spatestenB binnen 2 Wochen nach dem Tage del' Er
richtung, in allen iibrigen Fallen binnen '2 Wochen nach dem Tage 
del' Ausstellung der Urkunde erfolgen. 

Zur Bezahlung der Stempelabgabe sind verpflichtet: 
1. Bei den hei Behorden oder Beamten, einschlieBlich der N 0-

tare, errichteten oder aufgenommenen Urkunden, sowie bei Urkunden, 
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die von einem N otar entworfen und nach ihrer Vollziehung durch 
die Beteiligten von ihnen offentlich beglaubigt werden, diejenigen, 
durch welche die Errichtung oder Aufnahme der Urkunde veranlaBt 
worden iat. 

2. In allen iibrigen Fallen die Teilnehmer am Rechtsgeschaft. 

Mehrere zur Bezahlung der Stempelsteuer verpflichtete Per
sonen haften als Gesamtschuldner. 

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Abgabe wird erfiillt 
durch Zahlung des Abgabebetrages an die Steuerstelle desjenigen 
Bezirkes, in welcher die Gesellschaft usw. ihren Sitz hat, oder, falls 
die Gesellschaft im Inland keinen Sitz hat, desjenigen Bezirkes, 
in dem die Zweigniederlassung ihren Sitz hat. 

Werden die Urkunden von Behorden oder Beamten oder No
taren errichtet oder aufgenommen, so haben diese die Urkunden 
vor der Aushandigung von Urschriften, Ausfertigung oder Ab
schriften der zustandigen Steuerstelle vorzulegen. Die Aushandi
gung darf erst erfolgen, nachdem die Abgabe bei dieser eingezahlt 
'und die Entrichtung der Abgabe von der Steuerstelle bescheinigt 
ist, falls die Besteuerung ausgesetzt ist. In den iibrigen Fallen 
haben die Teilnehmer an dem Rechtsgeschafte die Urkunde der 
Steuerstelle bei der Anmeldung zur Versteuerung vorzulegen. Die 
Steuerstelle hat auf der Urkunde die Abgabenentrichtung zu be
scheinigen. 

Fiir die Entrichtung der Abgabe haften zunachst: 
1. Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, 

Eingetragene Genossenschaften, Gewerkschaften und Gesellschaften 
mit beschrankter Haftung fiir die Stempelbetrage zu den von ihrcn 
Vorstanden oder Geschaftsfiihrern in ihrem Auf trag oder in ihrem 

. Namen errichteten Verhandlungen. 

2. Beamte, einschlieBlich der Notare, welche vor erfolgtem Nach
.veLs der Abgabenentrichtung die von ihnen errichteten oder auf

. genommenen Urkunden aushandigen oder Ausfertigungen oder Ab
schriften davon erteilen. 

Die Wertermittelung ist in denjenigen Fallen, in denen die 
Steuer yom Werte zu berechnen ist, auf den gemeinen Wert des 
Gegenstandes zur Zeit des Eintritts der Steuerpflicht zu richten 
- der Wert dauernder Nutzungen oder Leistungen bestimmt sieh 
nach den V orschriften des Erbschaftssteuergesetzes. 

Zuwiderhandlungen gegen die obigen Bestimmungen werden 
mit einer Geldstrafe geahndet, welche dem 25 fachen Betrage der 
hinterzogenen Abgabe gleichkommt, mindestens aber 20 Mark be
tragt. Kann der Betrag der vorenthaltenen Abgabe nicht fest-
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gestellt werden, so tritt statt dessen eine Geldstrafe von 20 bis 
zu 10000 Mark ein. Diese Strafe trifft im allgemeinen jeden, der 
zur Entrichtung der Abgabe verpflichtet ist, besonders und zum 
vollen Betrage. 

Die Stempelabgaben fiir Gesellschaftsvertrage betragen, 
wenn sie betreffen: 
a) die Errichtung von inlandischen Aktiengesellschaften oder 

Kommanditgesellschaften auf Aktien sowie die ErhOhung 
des Grundkapitals solcher Gesellschaften in der Form von Ver
tragen oder Beschliissen 

41 / 2 v. H. 
des Grundkapitals oder des Betrages der ErhOhung dieses Kapi
tals zuziiglich des Betrags, um den der Nennwert der das 
Grundkapital oder die Kapitalerhohung bildenden Aktien durch 
den Betrag iiberschritten wird, fiir welchen sie von den erst en 
Erwerbern (Griindern, Aktionaren, Vbernahmekonsortien usw.) 
iibernommen werden. Sind die Aktien nicht gegen Bezahlung 
iibernommen, so tritt an Stelle des bezeichneten Wertes der Ge
samtwert der Gegenleistungen (Sacheinlagen). Werden GenuB
scheine oder ahnliche Wertpapiere gegen Entgelt ausgegeben, 
die sich nicht als Aktien oder als Renten- oder Schuldverschrei
bungen darstellen, aber zum Bezug eines Anteils an dem Ge
winn oder dem bei del' Liquidation erzielten Dberschusse be
rechtigen, so erhoht sich der der Versteuerung zugrunde legende 
Wert um den Wert der Gegenleistungen. 

b) Die Errichtung von Gesellschaften mit beschrankter Haf
tung, die bei solchen G:esellschaften erfolgende Erhohung des 
Stammkapitals und Einforderung von Nachschiissen in der Form 
von Vertragen oder Beschliissen 

3 v. H. 
des Stammkapitals oder des Betrags der Erh6hung dieses Kapi
tals oder des Betrags der eingeforderten Nachschiisse. 

Bei Gesellschaften mit beschrankter Haftung, die nach dem 
Inhalt des Gesellschaftsvertrages oder auch nur tatsachlich den 
Erwerb oder die Verwertung von Grundstiicken betreiben, be
triigt der Stempel 

5 v. H. 

des Stammkapitals oder des Betrags der ErhOhung dieses Kapi
tals oder des Betrags der eingeforderten Nachschiisse. 

Die Vorschriften finden auch Anwendung auf im Ausland 
geschlossene Gesehschaftsverlrage, welche die Errichtung gleicher 
oder ahnlicher Gesellschaften zum Gegenstande haben, sofern 
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die Gesellschaften ihren Sitz im Inland nehmen oder im Inland 
eine Zweigniederlassung errichten. Dasselbe gilt bei Erh6hung 
des Grund- oder Stammkapitals und bei der Einforderung von 
Nachschussen. 1m FaIle der Errichtung einer Zweigniederlassung 
berechnet sich die Abgabe nach dem Werte des Anlage- und 
Betriebskapitals der inlandischen Zweigniederlassung. 1m Fane 
der Erh6hung des Grund- oder Stammkapitals und der Ein
forderung von Nachschussen berechnet sich die Abgabe nach 
demjenigen Betrage, welcher zu dem Betrage der Erh6hung des 
Kapitals in demselben Verhaltnis steht, wie der Wert des in
landischen Anlage- und Betriebskapitals zu dem Werte des ge
sam ten Anlage- und Betriebskapitals. Die Abgabe wird nur er
hoben, wenn die Eintragung in das Handelsregister erfolgt ist. 

Gibt eine bestehende Gesellschaft ohne Erh6hung des Grund
kapitals gegen Barzahlung oder fur die Uberlassung von nicht in 
Geld bestehenden Verm6gen GenuBscheine aus, so ist die Abgabe 
von 41 / 2 v. H. von dem Werte der Gegenleistung zu entrichten. 

c) Bei der Errichtung von offenen Handelsgesellschaften und 
Kommanditgesellschaften des burgerlichen Rechts, so
fern diese Gesellschaften Erwerbszwecke verfolgen und von Ge
nossenschaften, deren Geschaftsbetrieb uber den Kreis ihrer Mit
glieder hinausgeht, betragt die Stempelabgabe 1/10 v. H. des 
Wertes der das Gesellschaftsvermogen bildenden Einlagen ab
zuglich der auf ihn ruhenden Schuld en, mindestens aber 20 Mark. 

Bei der Errichtung der Gesellschaften des burgerlichen Rechtes. 
die lediglich vorubergehende Zwecke verfolgen (Gelegenheits
gesellschaften), betragt die Stempelabgabe 10 Mark. 

Fur Gesellschaften des burgerlichen Rechtes, die andere als 
Erwerbszweeke verfolgen und von Genossenschaften, deren Ge
schiiftsbetrieb nieht uber den Preis ihrer Mitglieder hinausgeht, 
betragt die Stempelabgabe 5 Mark. 

Vertrage uber den Eintritt neuer Gesellschafter odeI' 
uber die Erh6hung der Ein1 4 gen stehen den Vertragen uber 
die Erriehtung der Gesellschaft gleich. 

Von der Stempelabgabe sind inlandische Gesellsehaften 
nnd Genossenschaften befreit, wenn nach der Entseheidnng deB 
Bundesrats ihr Zweck ausschlieBlich gemeinnutzig ist nnd wesent
lieh der F6rderung der minderbemittelten Volksklassen dient, der 
Reingewinn SatznngsgemaB auf eine h6ehstens vierprozentige 
Verzinsung del' Kapitaleinlagen beschrankt ist, oder wenn sie die 
Hel'stellung oder den Betl'ieb von inlandischen Eisenbahnen unter 
Beteiligung oder Zinsburgschaft des Reichs, der Bundesstaaten, 
der Provinzen, Gemeinden oder Kreise zum Zweeke haben. 
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d) Das Einbringen von nieht in Geld bestehenden Vermogen in 
eine Gesellsehaft der unter a) und b) bezeiehneten Art bei ihrel' 
Erriehtung oder in eine bereits bestehende Gesellsehaft dieser 
Art, soweit zu dem eingebraehten Vermogen gehoren: 

1. im Inland gelegene Grundstiieke und 
Bereehtigungen, fiir welehe die sieh 
auf Grundstiieke beziehenden Vor-
sehriften gelten, 2/3 v. H. des Entgelts, ein-

2. Patentreehte, Gebrauehsmuster- und sehlieBlieh der auf 
sonstige gewerbliehe Sehutzreehte, der Einlage ruhenden, 
sowie Urheberreehte aller Art 2/3 v. H. auf die Gesellsehaft 

;~. Reehte aus VerauBerungsgesehaften 
in der Tarifnummer 11 a Abs. 2 be
zeiehneten Art iiber im Inland gele
gene Grundstiieke und Bereehti
gungen, fiir die die sieh auf Grund
stiieke beziehenden Vorsehriften 
gelten 2/3 v. H. 

4. Reehte auf Auflassung von im In
land gelegenen Grundstiieken und 
Bereehtigungen, fur welehe die sieh 
auf Grundstiieke beziehenden Vor-
sehriften gelten 2/3 V. H. J 

Soweit zu dem eingebraehten Ver
mogen auBerhalb Landes gelegene un-
bewegliehe Sachen und ebendaselbst 
befindliehe bewegliche Saehen, die Zu-
behor der ersteren sind, gehoren: 3 Mark 

soweit das eingebraehte Vermogen 
aus sonstigen beweglichen Vermo-
gensgegenstanden besteht 1/3 v. H. 

iibergehenden Ver
bindlichkeiten des 

Wertes aller sonstigen 
ausbedungenen Lei

stungen und vorbe
haltenen N utzungen 
oder, wenn das Ent
gelt aus dem V cr
trage nieht hervor
geht, des Wertes des 

einge braehten Ver-
mogens. 

des Entgelts, ein
sehlieBlieh des Wertes 

der ausbedungenen 
Leistungen und vor
behaltenen N utzungen 
oder, wenn das Entgelt 
nicht aus dem Vertrage 
hervorgeht, des Wertes 

des eingebrachten 
Vermogens. 

aus anderen als den vorher be- des Wertes der Forde-
soweit das eingebrachte Vermogen ) 

zeichneten Forderungsrechten be- rungen. 
steht 1/20 v. H. 
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Die erstmalige Feststellung der Satzung einer Gewerkschaft 
kostet an Stempelabgaben 500 Mark, Der Betrag kann ermii.Bigt 
werden. Die erstmalige Feststellung der Satzungen anderer als der 
unter c) aufgefiihrten Gesellschaften, der Korperschaften, Vereine 
und Anstalten kostet im allgemeinen 5 Mark, 

Fiir Kuxe betragt der Steuersatz 5 Mark von jeder einzelnen 
Urkunde; auBerdem fiir aIle Einzahlungen, BOweit diese nicht zur 
Deckung von Betriebsverlusten dienen oder zur Erhaltung des Be
triebs in seinem bisherigen Umfang bestimmt sind und verwendet 
werden, 3 v. H. vom Betrage der Einzahlung. 

Auslandische Aktien und Aktien-Anteilscheine, wenn 
sie im Inland ausgehandigt, verauBert oder verpfandet, oder wenn 
daselbst andere Geschafte unter Lebenden damit gemacht oder 
Zahlungen darauf geleistet werden, 3 v. H. 

InUindische fUr den Handelsverkehr bestimmte Renten- und 
Schuldverschreibungen, 2 v. H. yom Nennwert. 

Renten-und Schuldverschreibungenauslandischer Staaten, 
Kommunen und Eisenbahngesellschaften, 1 v. H. 

Renten- und Schuldverschreibungen auslandischer Kor
porationen, Aktiengesellschaften oder industrieller Unternehmungen 
usw. 2 v. H. 

Gewinnanteilscheinbogen von inlandischen Aktien usw. 
1 v. H., Gewinnanteilsoheinbogen an auslandisohen Aktien 1 v. H. 

Zinsbogen mit Ausnahme derjenigen von Renten- und Sohuld
verschreibungen des Reiohs und der Bundesstaaten 2 - 5 v. T. 

Die Anmeldung hat in allen Fallen bei Strafe bis zum 25fachen 
Betrage der hinterzogenen Abgabe innerhalb 14 Tagen zu erfolgen. 

Bevor stempelpBichtige inlandische Wertpapiere zur Zeichnung 
aufgelegt werden, hat der Emittent der zustandigen Steuerstelle 
unter Einhaltung vorgeschriebener Formalitaten Anzeige zu erstatten. 

Die Kuxe, auslandische Aktien, Renten- und Schuldverschrei
bungen unterliegen in den einzelnen Bundesstaaten keiner. weiteren 
Stempelabgabe. 

Kaul- und sonstige AnsehaffungsgesehiUte unterliegen einer 
Stempelabgabe von 2/10-1 v. T. 

Die Abgabe ist von allen im Inland abgeschlossenen Geschaften 
zu erheben. 1m Ausland abgeschlossene Geschafte unterliegen der 
Abgabe, wenn beide Kontrahenten im Inlande wohnhaft sind; ist 
nur der eine Kontrahent im Inland wohnhaft, so ist die Abgabe 
nur im halben Betrage zu entrichten. Bei kaufmannischen Firmen 
entscheidet fiir die Frage des Wohnorts der Sitz der Handelsnieder
lassung, welche das Geschiift abgeschlossen hat. - Ais im Ausland 
abgeschlossen gelten auch solche Geschiifte, die brieflich oder tele-
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graphisch zwischen einem Orte des Inlandes und einem Orte des 
Auslandes zustande gekommen sind. 

Bedingte Geschafte gelten beziiglich der Abgabepflicht als un
bedingte; das Gleiche gilt, wenn einer Vertragspartei ein Wahlrecht 
eingeraumt ist. 

Jede Verabredung, durch welche die ErfiilIung des Geschiifts 
unter veranderten Vertragsbestimmungen oder gegen Entgelt unter 
denselben Vertragsbestimmungen auf einen spateren Termin ver
schoben wird, gilt als neues abgabepfiichtiges Geschiift. 

1st das Geschaft von einem Kommissionar abgeschlossen, so 
ist die Abgabe sowohl fUr das Geschaft zwischen dem Kommissionar 
und dem Dritten als auch fiir das Abwicklungsgeschaft zwischen 
dem Kommissionar und dem Kommittenten im allgemeinen zu 
entrichten. 

Geschafte, welche vorbehaltlich der Aufgabe ("an Aufgabe") ab
geschlossen werden, sind abgabepfiichtig. Die Bezeichnung des 
endgiiltigen Gegenkontrahenten (die Aufgabe) ist steuerfrei, wenn 
dieselbe spatestens am folgenden Werktage gemacht wird; wird 
dieselbe spater gemacht, so gilt sie als ein neues abgabepflichtiges 
Geschaft. 

Zur Entrichtung der Abgabe ist zunachst verpflichet: 

1. wenn das Geschiift durch einen im Inland wohnhaften Vermittler 
abgeschlossen ist, dieser, 

andernfalls: 
2. wenn nur einer der Kontrahenten im Inland wohnhaft ist, dieser. 
3. wenn von den Kontrahenten nur der eine ein im Inland wohn

hafter nach § 38 des HGB. zur Fiihrung von Handelsbiiehern 
verpfiiehteter Kaufmann ist, der letztere, 

4. wenn es sich urn das AbwieklungsgesehlHt zwischen dem Kom
miasionar und dem Kommittenten handelt, der Kommissionar. 

5. in allen iibrigen Fallen der VerauBerer. 

Die im Inland wohnhaften Vermittler und die Kontrahenten 
haften fiir die Abgabe ala Gesamtsehuldner; indessen ist bei Ge
schaften, fiir weleiJe die Abgabe nur im halben Betrage zu ent
richten ist, der nicht irn Inland wohllhafte KOlltrahcnt fiir dii,' 
Entrichtung der Abgabe nicht haftbar. 

Der Vermittler ist berechtigt, den Ersatz der entrichteten Ab
gabe fUr jeden fiir die Abgabe verhafteten Kontrahenten zu fordern. 

Der zur Entrichtung der Abgabe zunachst Verpfiichtete hat 
iiber das abgabepflichtige Gesehaft spatestens am 3. Tage nach 
dem Tage des Gesehliftsabsehlusses eine SehluBnote auszustellen, 
die den Namen und den Wohnort des Verrnittlers und der Kon-
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trahenten, den Gegenstand und die Bedingungen des Geschafts, 
insbesondere den Preis sowie die Zeit der Lieferung ergeben mu.6. 
Die Unterschrift des Ausstellers ist nicht erforderlich. 

Die Schlu.6note ist doppelt auf einem vorher gestempelten oder 
mit den erforderlichen Stempelmarken zu versehenden Formular 
auszustellen, von dem je eine Halite fiir jeden der beiden Kontra
henten bestimmt ist. Innerhalb der bezeichneten Frist hat der 
Aussteller der SchluBnote die nicht fiir ihn bestimmte Halfte der 
letzteren, wenn derselbe die SchluBnote aber als Vermittler aus
gestellt hat, deren beide Halften abzusenden. 

Vermittler haben diese Absendung und den verwendeten Stempel
betrag in ihren Geschaftsbiichern zu vermerken. 

Der zur Entrichtung der Abgabe zunachst Verpflichtete darf 
unversteuerte SchluBnoten iiber das abgabepflichtige Geschafi nicht 
ausstellen und aus der Hand geben. 

Die §§ 22 - 33 geben Einzelvorschriften iiber die Stempel bei 
Kaufgeschaften und sonstigen Anschaffungsgeschiiften. Wird gegen 
die Vorschriften versto.6en, so treten Geldstra£en von 150 - 5000 
Mark ein. 

Spiel und Wette. Wer im Bundesgebiete Lotterien und Aus
spielungen veranstalten will, hat die Stempelabgabe fUr die ge
samte planma.6ige Anzahl der Lose oder Ausweise iiber Spielein
lagen im voraus zu entrichten. Ein besonderes Gesetz ist unter 
dem 4. Juli 1905 betreffend die Wetten bei offentlich veranstalteten 
Pferderennen erlassen. 

Wer im Inlande Wetteinsatze entgegen nimmt, ist verpfiichtet, 
versteuerte Ausweise hieriiber auszustellen. Wer ausliindische Lose 
oder Ausweise iiber Spieleinlagen in das Bundesgebiet einfiihrt oder 
daselbst empfii.ngt, hat dieselben, bevor mit dem Vertriebe begonnen 
wird, spatestens binnen drei Tagen nach dem Tage der Einfiihrung 
oder des Empfanges der zustandigen Behorde anzumelden und da
von die Stempelabgabe zu entrichten. 

Der Stempelsteuersatz betragt 20- 25 v. H. Die Strafe bei 
Nichterfiillung ist der fiinffache Betrag der hinterzogenen Abgabe, 
jedoch nicht unter 250 Mark. 

Fiir Staatslotterien deutscher Bundesstaaten wird die Stempel
steuer durch die Lotterieverwaltung eingezogen und in einer Summe 
fiir die Gesamtzahl der von ihr abgesetzten Lose zur Reichskasse 
abgefiihrt. Eine Abstempelung der Lose findet hier nicht statt. 

Frachturkunden. tJber die Frachturkunden bestimmen die 
§§ 43-51 im wesentIichen folgendes: 
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§ 43. 
"Die Verfiichtung zur Entrichtung der in Nummer 6 des Tarifs be

zeichneten Stempelabgabe liegt bei Urkunden, welche im Inland ausgestellt 
werden, im Seeverkehre dem Ablader, im sonstigen Verkehre dem Aussteller 
des stempelpfiichtigen Schriftstiicks und bei den im Ausland ausgestellten 
Urkunden dem Empfiinger der Sendung ob. 

1m Eisenbahnverkehre ist fiir die Entrichtung der Abgabe der Fracht
fiihrer verantwortlich, welcher den Betrag von dem Absender oder Empfanger 
einzieht." 

§ 44. 
"Die Befiirderung von Giitern im Schiffsverkehre der Tarifnummer 6 a, 

b und, sofern es sich urn Schiffe mit einem Raumgehalte von iiber 250 Tonnen 
handelt, auch im sonstigen Schiffsverkehre (Tarifnummer 6c) darf nur er
folgen, wenn eine Urkunde der im Tarife bezeichneten Art ausgestellt wird. 
Die Ablieferung von Giitern, die im Schiffsverkehr vom Ausland nach dem 
Inland befiirdert sind, darf nur erfolgen, wenn eine Urkunde der bezeichneten 
Art ausgehandigt wird. . 

Auf die Befiirderung der Postsendungen und des Gepacks der Reisenden 
im Schiffsverkehre mit dem Ausland findet die Vorschrift des Absatz 1 keine 
Anwendung. " 

§ 45. 
"Wird im Seeverkehr eine Urkunde der bezeichneten Art im Inland aus

gestellt, so ist die Abgabe von einer Abschrift zu entrichten, die dem Reeder 
auszuhiindigen, oder, falls diesem selbst die Verpfiichtung zur Entrichtung 
der Abgabe obliegt, von ihm zuriickzubehalten ist. 

Hat der Reeder seine Niederlassung im Ausland, so tritt an seine Stelle 
der inlandische Vertreter." 

§ 46. 
"Die Abgabe muB entrichtet werden bei im Inland ausgestellten Schrift

stiicken, bevor die Aushandigung der Urkunde durch den Ablader oder Aus
steller erfolgt, bei im Ausland ausgestellten Schriftstiicken binnen 3 Tagen, 
nachdem die Urkunde in den Besitz des Empfiingers der Sendung gelangt ist. 
Die Schriftstiicke, von den die Abgabe nach Tarifnummer 6a, b, c zu ent
richten ist, sind wiihrend der Dauer eines Jahres aufzubewahren. 

1m Eisenbahnverkehr hat die Entrichtung der Abgabe spatestens vor 
Aushiindigung der Sendung an den Empfiinger und, wenn die Sendung nach 
dem Ausland bestimmt ist, spiitestens vor der Aushiindigung an den auslan
dischen Frachtfiihrer zu erfolgen." 

§ 47. 
"1st die Entrichtung der Abgabe von den dazu verpfiichteten Personen 

unterlassen worden, so ist sie von jedem ferneren Inhaber des nicht gestem
pelten Schriftstiicks binnen drei Tagen nach dem Tage des Empfangs und 
jedenfalls vor der weiteren Aushandigung des SchriftstUcks zu bewirken." 

§ 48. 
"Die im § 43 gedachte Verpflichtung wird erfiilIt durch Verwendung von 

Vordrucken, die vor dem Gebrauch vorschriftsmiiBig abgestempelt sind, oder 
von Stempelmarken nach niiherer Anordnung des Bundesrats." 

§ 49. 
"Die Nichterfiiliung der Steuerpflicht wird mit einer Geldstrafe bestraft, 

die dem fiinfundzwanzigfachen Betrage der vorenthaltenen Abgabe gleich
kommt, mindestens aber 20 Mark betriigt. 

Diese Strafe trifft besonders und zum vollen Betrage jeden, der die 
ihm obliegende Verpfiichtung zur Entrichtung der Abgabe nicht rechtzeitig 
erfiillt. 
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Die gleiche Strafe trifft denjenigen, der der Vorschrift des § 44 Abs. 1 
zuwider Giiter befi:irdert oder ausliefert, ohne daB eine' der vorgeschriebenen 
Urkunden ausgestellt oder ausgehandigt wird. -

Kann der Betrag der hinterzogenen Abgabe nicht festgestellt werden, 
so tritt statt der im Abs. 1 gedachten Strafe eine Geldstrafe von 20 bis 
5000 Mark ein." 

§ 50. 
" Wer die Befi:irderung von Giitern als Gewerbe betreibt, hat, wenn er 

nach erfolgter Bestrafung auf Grund des § 49 von neuem der dort bezeich· 
neten Vorschrift zuwiderhandelt, neben der Strafe des § 49 die im ~ 32 vor· 
gesehene Riickfallsstrafe verwirkt." 

§ 51. 
»Enthalt ein Schriftstiick auBer der Beurkundung eines Frachtvertragee 

noch eine andere, einer landesgesetzlichen Stempelabgabe unterliegenden Be· 
urkundung, so linden die landesgesetzlichen Vorschriften neben den Bestim
mungen dieses Gesetzes Anwendung. 

1m iibrigen unterliegen die Schriftstiicke keiner weiteren Stempelabgabe 
(Taxe, Sportel usw.) in den einzelnen Bundesstaaten." 

In dem Tarif fiir Frachturkunden z. B. fiir Konossemente, 
Frachtbriefe im Schiffsverkehr und Eisenbahnverkehr, Ladescheine, 
Einlieferungsscheiue usw. betragen die Steuersatze 10 Pfg. bis 
1 Mark von der einzelnen Urkunde und jeder Sendung*). 

Personenfahrkarten. Die Verpflichtung zur Entrichtung der 
Stempelabgabe bei Fahrkarten, die im Inland ausgestellt werden, 
liegt den Eisenbahnverwaltungen uud den Dampfschiffahrtsunter
nehmungen ob. Fur im Ausland ausgegebene Fahrkarten auf in
landischen Eisenbahnstrecken oder WasserstraBen sind gesonderte 
Bestimmungen vom Bundesrat erlassen. 

Erlaubniskarten fUr Kraftfahrzeuge. Der Beforderung von Per
sonen dienende Kraftfahrzeuge diirfen zum Befahren offentlicher 
Wege und Platze nul' in Gebrauch genommen werden, wenn zuvor 
bei del' zustandigen Behorde gegen Zahlung des Abgabebetrages 
eine Erlaubniskarte gelost worden ist. J e nach del' Anzahl del' 
Pferdestarken betragt die Steuer zwischen 2 und 150 Mark. (Vergl. 
Gesetz iiber den Verkehr mit Kraftfahrzeugen.) 

Vergiitungen. § 72. 
"Die Aktiengesellschaften, Kommanditgelelischaften auf Aktien und Ge

sellschaften mit beschrankter Haftung haben bei Aufstellung der Jahresbilanz 
eine besondere Aufstellung anzufertigen, aus der zu ersehen ist die Summe 
der gesamten Vergiitungen (Gewinnanteile, Tantiemen, .<;iehiiJter, Tagegelder, 
Reisegelder usw. (Abs. 3 Tarifnummer 9), die den zur Uberwachung der Ge
schiiftsfiihrung bestellten Personen (Mitgliedern des Aufsichtsrats) seit der 
letzten Bilanzaufstellung gewahrt worden sind." 

§ 73. 
"Die Verpflichtung zur Entrichtung der Abgabe liegt dem Vorstand, den 

personlich haftenden Gesellschaftern beziehungsweise den Geschaftsfiihrern der 
im § 72 genannten Gesellschaften ob. Die Abgabe ist von der Gesellschaft zu 
Lasten der zum Bezuge der Vergiitungen berechtigten Person en zu entrichten." 

*) Vgl. erhohte Steuersatze gemaB Kriegsgesetz im letzten Abschnitt. 
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§ 74. 
"Die Verpfiichtung zur Stempelentrichtung wird erfiillt durch Verwen

dung von Vordrucken, die vor dem Gebrauche vorschriftsmaBig abgestempelt 
f.ind, oder von Stempelmarken nach naherer Anordnung des Bundesrats. 
Dem Bundesrate steht Ruch die Bestimmung da.riiber zu, ob und in welchen 
Fillen die Entrichtung der Abgabe ohne Verwendung von Stempelzeichen 
erfolgcn darf." 

§ 75. 
"Bei Nichterfiillung der vorbezeichneten Verpflichtung werden die Mit

glieder des Vorstandes, die personlich haftenden Gesellschafter beziehungs-' 
weise die Geschaftsfiihrer der Gesellscha.ft mit einer Geldstra.fe belegt, die das 
zwanzigfache des hinterzogenen Stempels bctragt." 

Die Stempelkosten betragen 8 v. H. 

Befreit sind Aufstellungen, nach denen die Summe der samt
lichen an die Mitglieder des Aufsichtsrats gemachten y crglitungen 
(§ 72) nicht mehr als 5000 Mark ausmacht. Dbersteigt die Ge
samtsumme die Verglitungen von 5000 Mark, so wird die Abgabe 
11..Ur insowcit erhoben, als sic aus der Halfte des 5000 Mark liber
steigenden Betrags gedeckt werden kann. 

Werden Tagegelder im Betrage von mehr als 50 Mark fUr den 
Tag gezahlt, so ist der Mehrbetra.g als versteuerhare Tantieme zu 
betrachten. Reisegelder, die den Betrag der baren Auslagen liber
steigen, werden ebcnfa.lls als Tantiemen betrachtet. 

Schecks. § 76_ 
"Die Entrichtung der in Nr. 10 des Tarifs bezeichneten Stempelabgabe 

muB erfolgen, ehe ein im Inland ausgestellter Scheck yom Aussteller, ein im 
Ausland auf das Inland ausgestellter Scheck, der nicht schon im Ausland 
mit dem Reichsstempel versehen iat, von dem Ilrsten inlandischen Inhaber 
aUB den Hinden gegeben wird. 

Die Entriehtung der Stempelabgabe von den den Schecks gleichgestellten 
Quittungen liegt dem Aussteller des stempelpflichtigen Schriftstiicks und, 
wenn dieses im Auslande ausgestellt ist, demjenigen ob, der es im Inland 
aushiindigt. Die Entrichtung muB erfo!gen, hevor das Schriftstiick ausge
handigt wird." 

§ 77. 
"Kommt der Annahmeerkliirung, die auf einen auf das Ausland ausge

stellten Scheck gesetzt wird, rechtliehe Wirkung zu, so ist dem inliindischen 
Aussteller gestattet, den mit einelli Indossamente nuch nioht versehenen 
Soheck ohne Entrichtung der Stempelabgabe lediglich zum Zweoke der An
nahme zu versenden und zur Annahme vorzulegen. 1m iibrigen begriindet 
die Verwendung des Wechselstempels zu einem angenommenen derartigen 

check nieht dcn Anspruch auf ErstattufI!{ dcs zur Urkunfle nach Tarifnummer 
10 bereits entriehteten Stem pels. " 

§ 78. 
"Wird ein Scheck, der auf einen bestimmten Zahlungsempfiinger gestellt 

llnd im Ausland zahlbar ist, in mehreren, im Texte mit der Bezeichnung 
,Erste, zweite, dritte usw. Ausfertigung' oder mit einer gleichbedeutendell 
Bezeichnung versehenen Ausfertigungen ausgesteUt, so geniigt die Versteuerung 
einer dieser Ausfertigungen. 1st jedoch auf eine der nicht versteuerten Aus
fcrtigungen ein Indossament gesetzt, das sieh auf der versteuerten Ausfertigung 
nieht befindet, so unterliegt diese Ausfertigung gleichfalls der Vcrsteucrung. 

B I u m, Rechtekllnde. 23 
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Die Versteuerung muB erfolgen, ehe der Indossament oder, wenn das Indossa
ment im Ausland ausgestellt iat, der erste inlandische Inhaber die Ausfertigung 
aus den Handen gibt." 

Der Beweis des V orhandenleins einer versteuerten Ausweisung oder des 
Einwandes, daB das auf eine unversteuerte Ausfertigung gesetzte Indossament 
auch auf einer versteuerten AUl!fertigung abgegeben worden sei, liegt dem
jenigen ob, der wegen Unterlassung der Versteuerung einer Ausfertigung des 
t:lchecks in Anspruch genommen wird." 

§ 79. 
,,1st die in den §§ 76, 78 vorgeschriebene Versteuerung unterlassen, so 

ist der nachste und, solange die Versteuerung nicht bewirkt ist, jeder fernere 
inlandisohe Inhaber verpflichtet. den Scheck zu versteuern, ehe er ihn auf 
der Vorder- oder Riickseite unterzeichnet, verauBert, zur Zahlung oder Rech
nung vorlegt, Zahlung darauf empfangt oder leistet, eine Quittung darauf 
~etzt, mangela Zahlung Protest erheben laBt oder den Scheck aus den Handen 
gibt. Auf die von den Vordermannern verwirkten Strafen hat die Entrich
tung der Abgabe durch den spateren Inhaber keinen EinfluB. 

Hat eine der im § 76 Abs. 2 bezeichneten Personen die Entrichtung der 
Abgabe von den den Sohecks gleichgestellten Quittungen unterlasaen, so ist 
die Entrichtung yom Empfanger des Schriftstiicks binnen drei Tagen nach 
dem Tage des Empfanges und jedenfalls vor der weiteren Aushandigung des 
Schriftstiicks zu bewirken." 

§ 80. 
"Die Verpflichtung zur Entrichtung der Stempelabgabe wird erfiillt: 

1. Durch Ausstellung der stempelpflichtigen Urkunde auf einem mit dem 
Reichsstempel versehenen Vordruck 

oder 
2. durch Verwendung der erforderlichen Stempelmarke auf der Urkunde, 

wenn hierbei die vom Bundesrat erlassenen und beko.nnt gemaohten Vor· 
Bchriften iiber die Art und Weise der Verwendung beobachtet worden sind." 

§ 81. 
"Die Nichterfiillung der Verpflichtung zur Errichtung der Stempelabgabe 

wird mit einer Geldstrafe von 20 Mark fiir jedes Schriftstiick best raft. 
Die Strafe trifIt besonders und zum voUen Betrage jeden, der der ihm 

obJiegenden Verpflichtung zur Entrichtung der Stempelabgabe' nicht re,cht
zeitig geniigt hat." 

§ 82. 
"1st die Urkunde von einer im Inland wohnhaften Person ausgestellt 

worden, so wird vermutet, daB die Ausstellung im Inland erfolgt iet, bis 
Tatsachen erwiesen werden, die geeignet sind, die Unriohtigkeit dieser Ver
mutung darzutun." 

§ 83. 
"Urkunden, die nach diesem Abschnitt stempelpfliohtig sind oder auf 

die die in diesem Abschnitt vorgesehenen Stempelbefreiungen Anwendung 
finden, sind in den einzelnen Bundesstaaten keiner Abgabe unterworfen. 

i\uch von den auf derartige Schecks gesetzten tJbertragungsvermerken, 
Quittungen und sonstigen auf Leistungen aus diesen Papieren beziiglichen 
Vermerken diirfen landesgesetzliche Abgaben nicht erhoben werden. Auf 
Proteste findet diese Vorsohrift keine Anwendung. 

Der Stempelbetrag ist 10 Pfg. 

Grundstiicksiibertragungen. Bei der Zwangsversteigerung tritt die 
Verpflichtung zur Abgabe des Stempels mit Erteilung des Zuschlags, 
bei freiwilliger VerauBerung entweder mit der rechtswirksamen 
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Beurkundung oder mit der Eintragung in das Grundbuch oder der 
Beurkundung ein. Die Entrichtung der Abgabe geschieht durch 
Stempelmarken innerhalb 2 Wochen. Die Wertermittelung ist in 
denjenigen Fallen, in denen die Steuer vom Werte zu berechnen 
ist, auf den gemeinen Wert des Gegenstandes zur Zeit des Eintritts 
der Steuerpflicht zu richten. Der Wert dauernder Nutzungen oder 
Leistungen bestimmt sich nach den Vorschriften des Erbschafts
steuergesetzes. 

Der Stempel betragt l/S v. H. Der Tarif sieht eine Reihe 
von Befreiungen vor, so Oberlassungsvertrage zwischen Eltem und 
Kindem, Kauf- und Tauschvertrage unter Teilnehmern an einer 
Erbschaft. 

Versieherungen. Ober Zahlungen, die als Entgelt flir die Ober
nahme einer Versicherung der in Tarifnummer 12 bezeichneten 
Art geleistet werden, ist nach naherer Bestimmung des Bundes
rats eine Aufstellung anzufertigen und vorzulegen, die auBer dem 
Zahlungsbetrage den Gegenstand und die Art der Versicherung, 
die Nummer des Versicherungsscheins (police) die Versicherungs· 
summe und, soweit es zur Berechnung der Abgabe erforderlich 
ist, den Zeitraum angeben muB, fiir den die Zahlung geleistet wird. 
Die Steuerpfticht tritt mit der Zahlung des Entgelts unabhii.ngig 
davon ein, ob die Aufstellung angefertigt wird. 

Die Verpftichtung zur Anfertigung und Vorlegung der :Auf
stellung liegt dem Versicherer ob. 

Die Stempelahgabe iat zu den Aufstellungen zu entrichten. 
Die Entrichtung geschieht durch Verwendung von Vordrucken 

oder von Stempelmarken nach naherer Anordnung des Bundesrats. 
Schuldner der Ahgabe ist der Versicherungsnehmer. Zu dessen 

Lasten ist die Abgabe von dem Versicherer oder seinem Bevoll
machtigten (§ 97 Abs.3) spatestens bei Vorlegung der Aufstellung 
mit der MaBgabe zu zahlen, daB die Abgabe in Fallen, in denen 
sJe durch die Dauer ger Versicherung bestimmt wird, fiir den Zeit
raum zu entrichten iat, auf den die Zahlung des Versicherungsent
gelts sich bezieht. 

Die Nichterfiillung der Steuerpfticht wird mit einer Geld
strafe bestraft, welche dem fiinfundzwanzigfachen Betrage der vor
enthaltenen Abgabe gleichkommt, mindestens aber zwanzig Mark 
betragt. 

Der Stempel ist fiir die verschiedenen Versicherungen ver
schieden hoch. 

In den Ausfiihrungsbestimmungen sind die Erlauterungen und 
ausflihrliche Erklarungen sowie Reichsgerichtsentscheidungen be
ziiglich der Handhabung des Gesetzes gegeben. 

23* 
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Preufiisches Stempelstenergesetz. 
Vom 30. Juni 1909. 

AuBer der Reichsstempelsteuer sind noch die landesgeBetj.,. 
lichen Stempelsteuergesetze erlassen. Rier sei nur das preuBisehe 
Stempelsteuergesetz besprochen. In diesem sind genaue Tarife 
aufgefiihrl und ist genau angegeben, welche Urkunden und miind
Hche Vertrage Stempelabgaben und in welcher Rohe unterliegen. 

Stempelpflichtig sind Urkunden, die mit dem Namen oder 
der Firma des Ausstellers unterzeichnet sind, insoweit nicht em.f.· 
gegenstehende Bestimmungen im Gesetz getroffen sind. Den unter· 
schriftlich vollzogenen Urkunden stehen diejenigen gleich, unter 
denen der Name oder die Firma des Ausstellers in seinem Auf trag 
unterschrieben oder mit seinem Wissen oder Willen durch Stempel
aufdruck oder in irgend einer andern Art mechanisch hergestellt isio. 

Ergibt sich die Einigung iiber ein Geschiift aua einem Brief·· 
wechsel oder einem Austausche sonstiger Mitteilungen, so wird ill 
der Regel ein Stempel hierfiir nicht erhoben. In einem aoloheu 
FaIle tritt aber die Verpflichtung zur Entrichtung des betrefffmdel'l 
Stempels dann ein, wenn nach der Verkehrssitte iiber da.a O(+-
schaft ein formlicher schriftlicher Vertrag erriohtet zu werden 
pflegt, diese Errichtung indessen nicht stattgefunden ha.t Ilnd VOJl 

den Beteiligten beabsichtigt ist, durch den Briefwechsel oder den 
Austausch der sonstigen schriftlichen Mitteilungen die Allfnahw(" 
eines solchen Vertrags zu ersetzen. 

Der Stempelsteuer unterliegen auch die von Inliindern oder 
von Auslandern im Ausland errichteten Urkunden iiber GeschMte; 
die im Inlande befindlichen Gegenstande betreffen oder dj(~ im 
Inlande zu erfiillen sind. 

Die Stempelpflichtigkeit einer Urkunde richtel. ~inh na\lh.. 
ihrem Inhalte. 

Urkunden iiber Gegenstande, deren Wert nach Geld g~8ehatzt 
werden kann, sind von der Stempelsteuer im allgem.einen hef'reit, 
wenn dieser Wert 150 Mark nich.t iibersteigt; desgleichen Ur
kunden wegen offentlicher Abgaben und Leistungen an den 1~'i8lq'J8 

des Deutschen Reichs oder PreuBischen Staats und einige al1der~ 
Der § 5 des Stempelgesetzes gibt die personIichen dtempe.l· 

steuer-Befreiungen an. So sind z. B. von der Steuer befreit: der 
Konig, del' Fiskus des Deutschen Reichs, des PreuBischen Rt.a.ats, 
deutsche Kirchen, offentliche Schulen und Universitaten uew. 

Die· Ermittelung eines Wertes eines GegenstaudeR ~um 
Zwecke der Berechnung del' Stempelsteuer ist auf den gemeinen 
Wert desselben zur Zeit del' Beurkundung des Geschaft;f'l Z11 I'iehteu. 
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Bei Ueldforderungen ist del' aus del' Urkunde ersichtliche Geld
hetl'ag, bei Kurs habenden Wertpapieren der Tageskurs als Wert 
ammgeben. Del' Wert einer Grunddienstbarkeit wirdo nach dem 
W fl'l'·/j des Gmndstiicks bestimmt. Bei immerwahrenden N utzungen 
lind lJeistJungen ist das Fiinfundzwanzigfache, bei Nutzungen 
und l,eistungen von unbestimmter Dauer das ZwoIfeinhalbfache 
deB einjahrigen Betrages als Wert anzugeben. Del' Wert von 
Notzungen odeI' Leistungen auf Lebenszeit bestimmt sich nach 
"em z. Z. ihres Anfanges erreichtcn Lebensalter del' betr. Person. 

D-i{, Steuerpflichtigen sind ZUl' Erteilung del' von den 
l.oJlbehorden odeI' sonst verpftichteten Behorden odeI' Beamten 
.~dol'cle:rten Auskunft iiber den Wert des Gegenstandes verpftichtet. 
Gegen N ichtbefolgung sind Ordnungsstrafen bis zum Gesamtbetrage 
'fon flO Mark festgesetzt. 

'I':ragen die Beh6rden odeI' Beamten Bedenken, die Angaben 
.te.t Steuel'pflichtigen als richtig anzunehmen, und findet eine 
jl:inigung mit den letzteren nicht statt, so sind die Behorden odeI' 
Beamten befugt, unter Zuziehung Sachverstandiger, bei deren Aus
wahl et;waige Vorschlage del' Steuerpftichtigen mit zu beriick
aicMigen sind, die fiir die Berechnung del' Steuer erforderlichen 
Gl'undh1,gen zu ermitteln und danach die Steuer zu erheben. Die 
({os·ten del' Ermittelung fallen dem SteuerpBichtigen zur Last, 
weno del' ermittelte Wert den von dem Steuerpflichtigen ange
gebenen Wert urn 10 v. H. odeI' mehr iibersteigt. 

Wi.rd. von dem Steuerpftichtigen gegen die Entscheidung del" Zoll
htlhol'de del' Rechtsweg beschritten, so bleibt die Zahlung des streitig 
gebHebenen Stempels bis zur Rechtskraft des UrteiIs ausgesetzt. 

Bei Notariatsverhandlungen iet der Stempel zu del' Urschrift 
:l.U verwenden. Die erste Ausfertigung ist stempelirei, wenn 
.tie .1\ usfertigung als erste bezeichnet und auf derselben be
I'eheinigt ist, welcher Stempel zu del' Urschrift verwendet worden ist. 

Ubei' die Verpflichtung zur Zahlung del' Stempelsteuer 
btlstimmt § 12 folgendes: 

Zu.t' Zahlung del' Stempelsteuer sind verpftichtet: 
a) bei den von Beh6rden und Beamten, einschlieBlich del' Notare, 

».ufgenommenen Verhandlungen oder erteilten Ausfertigungen, 
Abschl'iften, Bescheinigungen, Ausziigen und Genehmigungen 
alii'll' Art diejenigen, auf deren Veranlassung· die Schriftstiicke 
aufgenommen oder erteilt sind. 

b) be; elnseitigen Verpftichtungen und ErkJarungen diejenigen, die 
(H~J Bchriftstiicke ausgestellt haben. 

I)) bei Vertragen, einschlieBlich Punktationen, aIle Teilnehmer, iu
NI)WtliJ del' Tarif nicht abweichende Bestimmungen enthiUt. 
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Von mehreren zur Zahlung der Stempelsteuer verpllichteten 
Personen haftet jede einzelne als Gesamtschuldner. 

Vber die Haftbarkeit der Stempelsteuer bestimmt § 13 u.a.: 
FUr die Entrichtung der Stempelsteuer haften unter Vorbe~ 

halt des Riickgriffs gegen die eigentlich Verpllichteten: 
Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, ein
getragene Gesellschaften mit beschriinkter Haftung fiir die 
Stempel, welchen die von ihren Vorstanden oder Geschii.fts
fiihrern in ihrem Auftrag oder Namen errichteten Verhandlungen 
unterliegen, 
jeder Inhaber oder Vorzeiger einer mit dem gesetzlichen Stempel 
nicht oder nicht ausreichend versehenen Urkunde, welcher ein 
rechtliches Interesse an dem Gegenstande derselben hat. 

Die Stempelpflicht wird erfiillt durch Niederschreiben der 
stempelpflichtigen Erklarung auf gestempeltes Papier, durch Ver
wendung von Stempelmarken, durch Einreichung der stempel~ 

pflichtigen Urkunde und Einzahlung des erforderlichen Geldbetrags 
bei einer zur Entwertung von Stempelzeichen gebuchten Amtsstelle 
und durch Barzahlung der Stempelabgabe bei den Gerichtskosten. 

Die Versteuerung muB bei Pacht- und Mietsvertragen 
iiber unbewegliche Sachen innerhalb der in der Tarifstelle "Pacht- und 
Mietsvertrage" angegeben Frist, bei Gesellschaftsvertragen, die der 
Eintragung in das Handels- oder Genossenschaftsregister bediirfen, 
vor der Eintragung in das Register, spatestens aber binnen 
2 Wochen nach dem Tage der Errichtung bewirkt sein. Auf Zu
widerhandlungen der Verpflichtung zur Errichtung der Stempel
steuer sind Strafen bis zum zehnfachen Betrage des hinterzogenen 
Stempels festgesetzt. 

Die U mwanndlung einer Geldstrafe, zu deren Zahlung der 
Verpflichtete unvermogend ist, in eine Freiheitsstrafe, findet nicht 
statt. Die Strafverfolgung von Zuwiderhandlungen gegen die Vor~ 
schriften des Steuergesetzes verjahrt in 5 Jahren. 

In dem Stempeltarif, der dem Gesetz beigefiigt ist, sind die
jenigen Urkunden mit Angabe des Stempelsatzes angefiihrt, welche 
stempelpflichtig sind. Es seien hier nur die wichtigsten erwii.hnt: 
Beglaubigte Abschriften. 
Abtretung von Rechten. 
Aftermiet- oder Afterpachtvertrage. 
Auflassungen. 
Versteigerungen. 
Ausfertigungen von Schriftstiicken 

der Behorden und Beamten. 
AU8ziige aus den Akten in vielen 

Fallen, wenn sie auf Ansuohen von 
Privatpersonen gefertigt sind. 

BiirgBchaften. 
Ehevertrage. 
Erbvertrage. 
FamiIienstiftungen. 
FideikommiBstiftungen. 
Gesellschaftsvertrage (1/, bis 11/9 v. H. 

bei offenen Handelsgesellschaften 
l/eo v. H.). 

Gewerbelegitimationskarten. 
Jagdscheine. 
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Kauf- und TIIoU8Chvertrage. 
Konsolidationen von Bergwerkseigen-

tum. 
Kuxe. 
Leibrenten und Rentenvertrage. 
Lieferungsvertrage. 
N otariatBurkunden. 
Paoht- und Mietsvertriige. 
Passe. 
Proteste. 
Bestimmte Protokolle. 
Schiedsspriiche. 

Schuldversohreibungen. 
Sicherstellung von Rechten. 
Stllondeserhohung (Landesherrliche 

Gnadenenreise). 
Testamente. 
Sohenkungsversprechen. 
Vergleiche. 
Verleihung von Bergwerkseigentum. 
Versicherungsvertrage. 
Vollmaohten, Ermiichtigungen und 

Auftrage. 

Gegen zu hohe Besteuerung ist das Beschwerdeverfahren zulassig. 

Die Erbschaftssteuer. 
DaB Erbsohaftssteuergesetz vom 3. Juni 1906. 

Das Erbschaftssteuergesetz ist Reichsgesetz. Es bezieht sich 
auf erbrechtlichen und ahnlichen Erwerb. Steuerptlichtig ist der 
Erwerber. Die Rohe der Besteuerung richtet sich einmal den Be
ziehungen des Erwerbers zum Erblasser und ferner aus steuer
rechtlichen Grunden nach der Bereicherung. Angegliedert ist der 
Erbschaftssteuer zur Verhutung von Umgehung eine gleichartige 
Schenkungssteuer. 

Die wichtigsten Bestimmungen aus diesem Gesetze seien im 
N achstehenden wortlich aufgefuhrt: 

§ 1. Der Gegenstand der Erbschaltssteuer ist der Erwerb von Tode. 
wegen. Ais Erwerb von Todes wegen gilt auBer demjenigen, was durch 
Erbfolge, duroh Vermachtnis oder als Ptlichtteil erworben wird: 
1. ein Erwerb, auf welchen die fiir Vermiichtnisse geltenden Vorschriften des 

biirgerlichen Rechtes Anwendung finden, sowie dasjenige, was durch eine 
nach den Vorschriften des biirgerlichen Rechtes als Verfiigung von Todes 
wegen zu beurteilende Schenkung erworben wird; 

2. ein Erwerb, welcher infolge der Vollziehung einer durch Verfiigung von 
Todes wegen angeordneten Aufl!l.ge oder infolge der Bewirkung einer Lei
stung, von welcher der Erblasser einen Erwerb von Todes wegen abhangig 
gemacht hat, oder, sofern der Erwerb der GeJlehmigung einer Behorde 
bedarf, infolge der Vollziehung einer Anordnung dieser Behorde erlangt wird. 

Mit diesem wie mit den folgenden Paragraphen solI aIles das 
getroffen werden, was als erbrechtlicher Erwerb, als Vorausempfang 
darauf oder als Ersatz dafiir anzusehen ist. Ob es sich um einen 
steuerptlichtigen Erwerb handelt, ist nach dem Rechte zu beur
teilen, auf dem der Erwerb beruht. Die Steuerpflicht eines Er
werbes von Todes wegen entsteht im allgemeinen mit dem Erwerbe 
des Rechtes bei Erbschaften, Vermiichtnissen, Schenkungen von 
Todes wegen, bei Ptlichtteilen mit dem Anfall, welcher in der 
Regel mit dem Erbfall zusammentrifft. 

§ 2. Ais Enrerb Ton Todes wegen ist au8erdem anzusehen: 
1. Was durch Rechtsgeschiift unter Lebenden mit der Bestimmung zugewendet 

wird, daB es auf den Ptlichtteil angerechnet werden soli; 
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2. was als Abfindung fiir einen Erbverzicht oder fUr die Aus8chlagung einer 
Erbschaft oder eines Vermachtnisses gewahrt wird. 

Die SteuerpfIicht tritt beim Erbfall mit Riickwirkung auf die 
Zeit des Rechtserwerbs ein. Bei del' Ausschlagung einer Erbschaft 
werdenhinsichtlich del' Steuerberechtigung nul' wirksame Aus
schlagungen beriicksichtigt. Wenn del' Erbe die Erbschaft ange
nommen hat, insbesondere dadurch, daB er sie nicht rechtsgiiltig 
ausgeschlagen und die Versaumung del' Ausschlagungsfrist nicht 
wirksam angefoohten hat, so hat er sie zu versteuern, auch welln 
er hinterher Verzioht leistet. 

Naoh § 3 gilt auch als Erwerb von Todes wegen jeder Ver
mogensvorteil, weloher auf Grund eines von dem Erblasser ge
sohlossenen Vertrages unter Lebenden von einem Dritten mit de,l1 
Tode des Erblassers unmittelbar erworben wird. Durch diese Be
stimmung wird bezweokt, daB Vermogensvorteile aus Vertragen 
zugunsten eines Dritten, welche sonst als Schenkung steuerpflichtig 
waren, dem Erwerb von Todes wegen gleichzustellen ist, wenn del' 
Erwerb nicht zu Lebzeiten des Erblassers erfolgt, sondern einer 
Fiirsorge iiber seine Lebenszeit hinaus die Entstehung verdankt, 
Hierbei geniigt es, wenn das Recht beim Tode des Erblassers be
griindet ist, auch wenn der endgiiltige Erwerb erst spater erfolgt. 

Nach § 4 ist als Erwel'b von 'l'odes wegen auch ein Erwerh 
anzusehen, auf welohen die fiir den PHichtteilsanspruch geltenden 
Vorsohriften des biirgerlichen Rechtes Anwendung finden. 

§ 5. Bewegl1ches Vermogen ist der Erbschaftssteuer unterworfen, wenn 
derjenige, aus dessen Vermogen der Erwerb anfallt (Erblasser), zur Zeit seines 
Todes oder, sofern der Erwerb bei seinen Lebzeiten anfallt, zur Zeit des An
falls an den Erwerber ein Deutscher war und zugleich einem Bundesstaat 
angehOrte. Soweit sich das Vermogen im Auslande befindet, wird auf Antrag 
die in dem auswiirtigen Staate erweislich gezahlte Abgabe auf die ErbschaftE
steuer angerechnet; soweit es sich in einem deutschen Schutzgebiete befindet, 
unterliegt es der Erbschaftssteuer nicht, wenn der Erblasser zu der bezeich
neten Zeit seinen Wohnsitz oder in Erma.ngelung eines Wohnsitzes seinen 
gewohnlichen Aufenthalt in diesem Schutzgebiet.e bat. 

Bewegliches Vel'mogen sind aIle Sachen und Vermogensrechte 
mit Ausnahme von Grundstiicken und ihllen gleichBtehenden Be
l'eohtigungen. 

Von dem Vermogen eines auslandischen Erblassers wird die 
Steuer erhoben, wenn er zur Zeit seines Todes oder, sofern del' 
Erwerh bei seinen Lebzeiten anfallt, zur Zeit des Anfalls an den 
Erwerber seinen W ohnsitz oder in Ermangelung eines Wohnsitzes 
seinen gewohnlichen Aufellthalt in einem Bundesstaate hatte, je
doch nur insoweit, als sich das Vermogell im Inlande befilldet. 
Das im Inlande befindliche Vermogen eines auslandischen Erblassers 
unt,erliegt der Steuer, wenn es einem Erwerber anf1tlIt, del' zur Zeit 
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des Anfalls im Inlande seinen Wohnsitz oder seinen gewohnlich('u 
Aufenthalt hat. Hiel'von gibt es einige Ausnahmen. 

Von inlandischen Grundstiicken wird die Erbschaftssteuer ohne 
Untel'schied erhoben, ob del' Erblasser Deutscher oder Auslander 
war und ob er im Inlande seinen Wohnsitz oder gewohnlichen 
Aufenthalthatte oder nicht-. Den Grundstiicken stehen Berechti
gungen gleich, fill' welehe die sieh auf Grundstiicke beziehenden 
Vorsehriften gelten (§ 7). 

Sehulden und Lasten, welehe nul' auf einem steuerfreien ode!" 
nul' auf einem steuerpfliehtigen Teile del' Masse haften, kommen 
behufs del' Berechnung der Steuer bei demjenigen Teile in Abzug, 
auf welchem sie haften. Sehulden und Lasten sind aHe NaehlaH· 
verbindlichkeiten und Beschwerungen eines einzelnen Erwerbes. 
namentlich aueh Verbindlichkeiten aus Pflichtteilsrechten, Vermacht
nissen und Auflagen. Unter Lasten sind namentlich offentJiche 
Lasten eines Grundstiicks und privatrechtliche dingliche Lasten 
verstanden, z. B. Erbbaurechte, Grunddienstbarkeiten, Nie6brauche 
an Sachen odeI' Rechten, beschrankte personliche Dienstbarkeiten, 
Vorkaufsrechte, Grund- und Rentenschulden, fiir Hypotheken usw. 

Die Hohe del' Erbschaftssteuer ist im § 10 geregelt, wahrend 
del' § 11 angibt, wer von del' Erbschaftssteuer befreit ist. Die
selben lauten: 

§ 10. 
Betrag der Erbscbaftssteuer. 

Die Erbschaftssteuer betriigt: 
I. vier vom Hundert 

1. fUr leibliche Eltern, 
2. flir voll- und ha.lbbiirtige Geschwister Bowie fiir Ahkommlinge ersten 

Gra.des von Geschwistern; 
II. sechs vom Hundert 

1. fiir GroBeltern und entfemtere Voreltern, 
2. fiir Schwieger- und Stiefeltern, 
3. fiir Schwieger- und Stiefkinder, 
4. fiir Abkommlinge zweiten Grades von Geschwistem, 
5. flir uneheliche, von dem Vater anerkannte Kinder und deren Ab

kommlinge, 
6. fiir an Kindesstatt angenommene Personen und deren Abkomrnlinge, 

soweit sich auf diese die Annahrne an Kindesstatt erstrecken; 
III. wht vom Hundert 

1. fUr Geschwister der Eltem, 
2. fiir Verschwagerte irn zweiten Grade der Seitenlinie; 

IV. zehn vom Hundert in den iibrigell Fallen, soweit es sich nicht urn ein!'\! 
Erwerb der irn § 12 bezeichneten Art handelt. 
trbersteigt der Wert des Erwerbes den Betrag von 

20000 Mark, so wird das P/to fache, 
iibersteigt er den Betra.g von 

30000 Mark, 
50000 " 
75000 

Fa wird das 12/'0 fache, 
" 13/]0 " 
-, 1·/,0 ~ 
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100000 Mark, ao wird das 16/ 10 fache, 
150000 " n " "1"/10 " 
200000 " n " n 1'/10 " 
300000 n " " n 18/ 10 " 
400000 " n " ,,19/ 10 n 
500000 " n " n 2 ..,. 
600000 II II II II 21/10 " 
700000 II II " II 29/ 10 D 

800000 " II " " 281I0 " 
900000 "" II 24/10 " 

1 000000 II " " " 261I0 " 
der im Absatz 1 bestimmten Satze erhoben. 

Die im Absatz 2 geregelte Steigerung beginnt bei den Steuerpflichtigen 
der I. Klasse erst, wenn der Wert deB Erwerbes den Betrag von 50000 Mark 
iibersteigt, mit dem im Absatz 2 fiir diesen Wert bestimmten Satze. 

tJbersteigt der Wert des Erwerbes eine der im Absatz 2 bezeichneten 
Wertgrenzen, so wird der Unterschiedsbetrag zwischen dem Bach Abaatz 2 
anzuwendenden hoheren Satze und demjenigen der vorangehenden Wertklasse 
nur insoweit erhoben, als er aus die Halfte des die Wertgrenze iibersteigen. 
den Betrages des Erwerbes gedeckt werden kann. 

§ 11. 

Befreiung von der Erbschaftssteuer. 
Von der Erbschaftssteuer befreit bleiben: 

1. ein Erwerb von nicht mehr als 500 Mark; 
2. ein Erwerb in GemaBheit des § 1969 des Biirgerliehen Gesetzbuehes; 
3. die Befreiung von einer Schuld, sofern der Erblasser sie mit Riicksicht 

auf die Notlage des Schuldners &ngeordnet hat und eine Notlage auch 
dureh den Erbfall im wesentlichen nicht beseitigt wird, Boweit nieht die 
Steuer aus der Halfte eines neben der erlassenen Forderung dem Bedachten 
zukommenden Anfalls gedeckt werden kann; 

4. ein Erwerb, der anfaUt: 
a) ehelichen Kindem und solchen Kindern, welchen die rechtliche SteUung 

ehelicher Kinder zukommt - jedoch mit AusschluB der an Kindes· 
statt angenommenen Kinder - sowie eingekindschafteten Kindem, 

b) unehelichen Kindem aus dem Vermiigen der Mutter oder der miitter-
lichen Voreltern, 

c) Abkommlinge der zu a, b bezeichneten Kinder, 
d) Ehegatten, 
e) den im § 10 I. 1, II. 1, 5, 6 aufgefiihrten Personen, sofem der Wert des 

Erwerbes den Betrag von 10000 Mark nieht iibersteigt, 
f) den im § 10 I. 2, II. 2, 3 bezeichneten Personen, sofern er in Klei· 

dungsstiicken, Betten, Wasche, Haus- und Kiiehengerat besteht, diese 
Gegenstande nicht zum Gewerbebetrieb oder zum Verkaufe bestimmt 
waren und der Wert des Erwerbes dieser Art den Betrag von 5000 Mark 
nicht iibersteigt; auf den Abzug der Sehulden und Lasten von dem 
Werte der bezeichneten Gegenstande finden die Vorschriften des § 9 
entsprechende Anwendung, 

g) leiblichen Eltem, GroBeltern und entfemteren Voreltern, soweit der Er
werb in Saohen besteht, die sie ihren Abkommlingen durch Schenkung 
oder tJbergabevertrag zugewandt hatten, 

h) Personen, die in einem Dienst- oder Arbeitsverhaltnis zum Erblasser 
gestanden haben, sofern der Wert des Erwerbes den Betrag von 
3000 Mark nicht iibersteigt. 

5. ein Erwerb, der anfaUt Familienstiftungen auf Grund eines in einer Ver
fiigung von Todes wegen bestehenden Stiftungsgeschafts. 
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• Von der Entrichtung der Erbschaftssteuer sind der Lapdes
fiirst und die Landesfiirstin befreit. 

Dienen Grundstiicke dauernd Land- oder forstwirtscha.ftlichen 
Zwecken und bilden sie einschlieBlich der dazu gehOrenden, den
selben Zwecken dienenden Gebaude und des ZubehOrs den Gegen
stand des Erwerbes, so wird ein Viertel des auf diesen Teil des 
Erwerbes entfallenden, nach den Vorschriften dieses Gesetzes berech
neten Steuerbetrages nicht erhoben (§ 15). 

Hierfiir gibt es bestimmte Einschriinkungen und Erweite
rungen. Zur Ermittelung des Betrages der Masse wird der Wert 
zur Zeit des AnfaHs zugrunde gelegt. Bei Grundstiicken wird 
der Ertragswert zugrunde gelegt. Als Ertragswert gilt das 
Fiinfundzwanzigfache des reinen Ertrages, dem die Grundstiicke 
nach ihrer bisherigen wirtschaftlichen Bestimmung bei ordnungs
miiBiger Bewirtschaftung nachhaltig gewiihren konnen. 

Vber die Berechnung bei Nutzungen oder Leistungen 
gibt der § 17 Aufkliirung. Derselbe lautet: 

§ 17. Bei Nutzungen oder Leistungen, die entweder ausdriicklich oder 
durch anderweitige die Dauer begrenzende Umstiinde auf bestimmte Zeit be
schrii.nkt sind, ist der Gesamtwert unter Abrechnung der Zwischenzinsen durch 
Zusammenzii.hlen der einzelnen Jahreswerte zu berechnen. Der Gesamtwert 
darf den zum gesetzlichen Zinssatze kapitalisierten Jahreswert nicht iiber
steigen. Bei immerwii.hrenden Nutzungen wird das Fiinfundzwanzigfache des 
einjahrigen Betrags, bei Nutzungen von unbestimmter Dauer, Bofem nicht die 
Vorschriften der §§ 18, 19 Anwendung finden, das ZwOlfeinhalbfache des ein
jahrigen Betrags als Wert angenommen. 

Immerwahrende Nutzungen sind solche, deren Aufhoren nach 
dem gewohnlichen Laufe der Dinge fiir absehbare Zeit nicht zu 
erwarten ist, namentlich solche, die durch den Wechsel in der 
Person des Berechtigten und Verpflichteten nicht beriihrt werden, 
z. B. dauernde Grunddienstbarkeiten, Reallasten, Auflagen. 

Der Wert von Leibrenten oder andern auf die Lebenszeit 
einer Person beschrii.nkten Nutzungen wird nach dem Lebensalter 
der Person berechnet, mit deren Tode das Bezugsrechterlischt 
(§ 18). Fiir die Berechnung gibt der § 18 eine genaue Tabelle. 

§ 19 regelt die Besteuerung, wenn die Dauer der Nutzungen 
von der Lebenszeit tnehrerer Personen abhii.ngt. 

Der einjii.hrige Betrag der N utzung eines Geldbetrages ist, 
wenn er nicht anderweit feststeht, zu vier vom Hundert anzu
nehmen. 

Hiingt der Erwerb von dem Eintritt einer aufschiebenden oder 
auflosenden Bedingung ab, so geIten dariiber besondere Vor
schriften (§ 21). Ungewisse oder unsichere Rechte und andere zur 
sofortigen Wertermittelung nicht geeignete GegensHinde kommen 
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mit iru'ell mutmaBlichem Werle in Ansatz, den der 8teuerpdj(;hti~c, 
in Vorschlag zu bringen hat. 

Wird die nicht tatsachlich zu erlegende Steuer erhoben, H) 

kann jeder Zeit eine Ausgleichung durch Nacherhebung oder 1';1'
stattung der Steuer erfolgen. 

Die Versteuerung eines Vermogens, dessen Nutzungen t·inem 
andern als dem Steuerpflichtigen zusteht, kann auf Verlangen d(,:>\ 

Steuerpflichtigen bis zum Erloschen des Nutzungsrechtes ausgespt"f; 
werden. 

Die Erbschaftssteuer wird von dem Betrage bel'echllet, l'm 

welchen del' Erwerber durch den Anfall bereichert worden if!:. 

Die Kosten del' Beerdigung des Erblassers und del' fii.r die Leicbfm· 
feiel'lichkeiten und fiir ein angemessenes Grabdenkmal entstandenpl1) 
~ie gel'ichtlichen Kosten der Regelung 'des Nachlasses und do" 
fiil' die Masse gefiihrten Rechtstreite konnen in Abzug gebrl}cht 
werden. 

Die Erbschaftssteuer ist von dem Erwerber zu entrichten, 
Neben dem Erwerber oder dem mit der Zuwendung Beschwert0'il 
haftet del' Erbe in Hohe des Wertes des aus der Erbschaft Emp
fangenen fiir die Steuer als Gesamtschuldner (§ 31). 

Gesetzliche Vertreter sowie Bevollmachtigte der Steuerpflichtigen, 
Testamentsvollstrecker, NachlaBpfleger und Verwalter von FamilielJ
stiftungen haften personlich fUr die Steuer, wenn sie die Erbscha Ft, 
cinzelne Erbteile, Vermachtnisse, Schenkungen usw. vor del' He
l'ichtigung oder Sicherstellung del' darauf entfallenden Erbschafts·· 
steuer ausantworten und die Beitreibung von den Steuerpflichtig()~ 
erfolgen kann. 

§ 33. »Fiir die Erhebung der Erbschaftssteuer ist del' Bundesstsy,t w· 
stiindig, in welchcm der ErblllSser zur Zeit seines Todes oder, sofem dt'1' 

Erwerb bei seinen Lebzeiten anfiillt, zur Zeit des Anfalls an den Erwerbc 
seinen Wohnsitz gehabt hat. Ratte der Erblasser in mehreren Bundesstaaten 
einen W ohnsitz, so ist der Staat zustiindig, in welchem der Wohnsitz lieg!. 
an clem er siGh zuletzt aufgehalten hat. 

Soweit die Steuer von einem Grundstiicke (§ 7 Abs. 1) zu entrieht("11 
iet, ist del' Bundesstaat zustandig, in welchem sieh das Gnmdstllek J,t" 
findet. U 

Die Zustandigkeit der Bundesstaaten ist wegen ihrer Bet,eiJi· 
gung an der Erbschaftssteuereinnahme und wegen der Befugni.j 
zur Erhebung von Zuschlagen wichtig: 

Die Verwaltung des Erbschaftssteuerwesens wil'd durchr Oi0 

~~I'bschaftssteueram ter gefiihrt. 

§ 36 regelt die 'Anmeldung des Erwerbers. § 37 gibt Auf
klarung, wie die Erbschaftssteuererklarung, falls eine solche vow 
Erbschaftssteuemmt verlangt wird, aufzusetzen ist. Die BEcstim-



Die Erbschaftssteuer. 36r; 

Iwmg6H diesel' beiden Paragraphen gelten auch fUr Testaments
vollstreeker, N aehlaBpflegel' und gesetzliehe Vertreter der Er
werber. Sind mehrere Personen zur Erstattung der Anmeldung 
verpflieht.et, so kommt die von einem Verpfliehteten bewirkte An
rneldung auch den iibrigen dann zustatten, wenn del' diesen ange
f.n,IJene Erwerb daraus erkennbar ist. 

§ 36. 
n·Jeder, dem ein steuerpflichtiger Erwerb von Todes wegen (§§ 1 bis 4) 

anfallt, ist verpflichtet, ihn binnen elner Frist von drel Monaten oder, wenn 
N sich bei dem Beginne der Frist im Ausland aufhiilt, binnen einer Frillt 
lion sechs Monaten nach erlangter Kenntnis von dem Anfalle dem zustan
(I igen Erbschaftssteueramte ilchriftlich anzumelden. 

Einer Anmeldung bedarf es nicht, wenn der Erwerb auf einer VOll 

"hl.'m deutschen Gericht oder einem deutschen Notar eroffneten Verfugung 
\,')1) Todes wegen beruht." 

§ 37. 
nAuf Verlangen des Erbschaftssteueramts und innerhalb einer von 

dieHem zu bestimmenden Frist hat der zur Anmeldung eines Erwerbes von 
'J'Od08 wegen Verpflichtete dem·-Amte eine Erbschaftssteuererklarung einzu
rdl1hen. Die Frist muB mindestens einen Monat betragen. Die Erklarung 
mull ein vollstandiges Verzeichnis der zu der steuerpflichtigen Masse ge
ni:irenden Gegenstande unter Angabe ihres Wertes und der in Abzug zu 
hriilgenden Verbindlichkeiten oder Lasten sowie eine Darlegung der fur die 
Steuel'pfiicht in Betracht kommenden VerhiHtnisse enthalten. 

Fur die Erkliirung kann ein besonderes Muster vorgeschrieben werden. 
Die Erbschaftssteuererkliirung ist unter der Versicherung zu erstatten, 

(1,.",.1 die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht sind." 

,leder, dem ein Erwerb von Todes wegen anfii.llt, ist zul' EI'
teiIung der von Erbschaftssteueramte geforderten A uskunft iiber 
die den Erwerb betreffenden tatsachlichen Verhaltnisse insoweit 
verpflichtet, als diese fUr die Festsetzung del' Steuer erheblich 
Find. Auf Verlangen miissen dem Erbschaftssteueramte die sich 
auf den Erwerb beziehenden Urkunden zur Einsicht vorgelegt 
::vel'den. Das Erbschaftssteueramt kann die Verpflichteten durch 
OrdIlungsstrafen zur Auskunft anhalten und gegebenenfalls die 
erforderlichen MaBregel auf Kosten der Saumigen t.reffen. Die 
ein:?:elne Ordnungsstrafc darf den Bedarf von 300 Mark nicht iiber
i'telgen. 

An die Stelle Geschaftsunfahiger oder in der Gesohaftsfahig
keit beschrankter sowie juristischer Personen treten beziiglioh der 
i\ul-1kunft. die gesetzlichen Vertreter. Auskunft kann von dem Er
werher oder seinem gesetzlichen Vertreter, jedoch nur iiber Ver
hii.l-r,nisse gefordert werden, welohe den Erwerb, d. h. den eigenen 
F~rwerh betreffen, von Testamentsvollstreckern und NachlaBpflegern 
nul' iibel' die das verwaltete Vermogen betreffende Verhaltnisse. 
Bei Vermachtnissen, Auflagen und Pflichtteilen ist auBer dem Er
werber del' Beschwerte, in del' Regel also del' Erbe, zur Auskunft 
y,,'rpflichtet. 
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Trii.gt das Erbschaftssteueramt Bedenken, die Wertangabe als 
richtig anzunehmen, so kann es die Angaben ganz oder teilweise 
beanstanden und fordert den Steuerpflichtigen zur GegenerkHi.rung 
auf. Erfolgt keine Gegenerklii.rung und entsprechende Einigung, 
80 ist das Erbschaftssteueramt befugt, selbstandig den Wert zu 
ermitteln und darnach die Steuer zu erheben .. tl'bersteigt der er
mittelte Wert den von dem Steuerpflichtigen angegebenen Betrag 
um mehr als ein Drittel, so fallen die Kosten der Wertermittelung 
dem Steuerpflichtigen zur Last. 

Auf Antrag kann die oberste LandesfinanzbehOrde von der ge
nauen Ermittelung der Werte absehen und einen Pauschbetra:g fiir 
die Erbschaftssteuer annehmen. 

tl'ber die Erbschaftssteuer gibt das Erbschaftssteueramt einen 
Erbschaftssteuerbescheid mit der Anweisung zur Entrichtung der 
Steuer innerhalb einer zu bestimmenden Frist, jedoch nicht unter 
einem Monat. Durch die Verzogerung der Auseinandersetzung der 
Erben darf die Entrichtung der Steuer nicht aufgehalten werden. 
soweit diese aus dem NachlaB entnommen werden kann. 

Gegen den Steuerbescheid ist die Beschwerde binnen einer 
Frist von 2 Monaten bei dem Erbschaftssteueramt zulii.ssig. Es 
geniigt auch die Einlegung der Beschwerde bei der Oberbehorde. 
Gegen die Entscheidung der letzteren ist weitere Beschwerde bei 
derselben, gegebenenfalls bei der oberstenFinanzbehorde zuHi,ssig. 
Diese weitere Beschwerde muB binnen einer Frist von 2 Monaten 
seit der Zustellung eingereicht werden. 

§ 47 regelt die Stundung und lautet: 
nIn den Fallen, in denen die sofortige Einziehung der Steuer mit er

hebliohen Harten fiir die Steuerptlichtigen verbunden sein wiirde, ist die 
Steuer, notigenfalls gegen Sioherheitsleistung, zu stunden, auch die Ent
riohtung in Teilbetragen zu gestatten. 

Soweit der Erwerb aus Grundstiioken besteht, ist. dem Steuerpflioh
tigen, notigenfalls gegen ausreiohende Sioherfing,' naoh MaBgabe des von ihm 
zu stellenden Antrags die Abfiihrung der Steuer in hOchstens zehn Jahres
beitragen zu gestatten, sofern nioht seine Vermogensverhaltnisse eine mit so
fortiger Einziehung der Steuer verbundene Harte aussohlieBen. Die Stun
dungsbewilligung kann zuriickgenommen werden, wenn die Voraussetzungen 
der Stundung wegfallen. Als ausreiohende Sioherheitsleistung gilt die Ein
tragung einer Sioherungshypothek fiir die Steuerforderung auf die bezeioh
neten Grundstiioke, sofern der Hypothek andere Reohte als die zur Zeit des 
Anfalls bestehenden nioht vorgehen. Soweit die Bestellung einer Hypothek 
an einem Grundstiick in der Art zulassig ist, daB Befriedigung aus dem 
Grundstiicke lediglioh im Wege der Zwangsverwaltung gesucht werden mull,. 
geniigt die Bestellung einer solohen Hypothek." 

rst der Steuerpflichtige ein Deutscher, so ist zum Zwecke der 
Einziehung der Erbschaftssteuer die Zwangsversteigerung eines 
Grundstiicks ohue seine Zustimmung nicht zulassig. 

Die Nichterfiillung aller obigen Vorschriften sind vom Gesetz-
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geber mit schweren Strafen belegt. Wird die Anmeldung zur 
Erbschaftssteuer oder die Erkliirung zu derselben nicht innerhalb 
der vorgeschriebenen Frist erfiillt, so unterliegt der Verpfiichtete 
einer Geldstrafe im zwei bis vierfachen Betrage der Erbschaftssteuer, 
und wenn der Betrag der Steuer nicht ermittelt werden kann, 
einer Geldstrafe bis zu 20000 Mark. 1st anzunehmen, daB die 
rechtzeitige Erfiillung der Verpflichtung nicht in der Absicht der 
Steuerhinterziehung unterlassen worden ist, so tritt eine Ordnungs
strafe bis zu 150 Mark ein. Die Einziehung der Steuer erfolgt un
abhangig von der Bestrafung. 

Die gleichen Strafen werden verwirkt, wenn ein Verpfiichteter 
zu einem steuerpfiichtigen Erwerbe gehorenden Gegenstand wissent
lich verschweigt, oder sonst iiber Tatsachen, welche die Steuer
pfiichtigkeit, die Hohe des Steuersatzes oder des Steuerbetrages 
bestimmen, wissentlich unrichtige Angaben macht. Berichtigt der 
Verpfiichtete vor erfolgter Strafanzeige oder vor Einleitung einer 
Untersuchung aus freien Stiicken seine Angaben, so findet eine 
Bestrafung nicht statt. Die Umwandlung einer nicht beizutreiben
den Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe findet nicht statt. Das Ver
fahren in Erbschaftssteuerangelegenheiten ist kosten-, gebiihren
und stempelfrei. Der Anspruch der Staatskasse auf die Erbschafts
steuer verjahrt in 10 Jahren. 

Dber Sehenkungen unter Lebenden bestimmt § 55: 
Schenkungen unter Lebenden unterliegen der gIeichen Steuer wie der 

Erwerb von Todes wegen mit der MaBgabe, daB an Stelle der VerhiiJtnisse 
des ErbIassers und des Erwerbers die VerhiiItnisse des Schenkers und des 
Beschenkten beriicksichtigt werden. 

Als ein Erwerb durch Schenkung gilt auch ein Erwerb, der infoIge der 
Vollziehung der einer Schenkung beigefiigten Auflage oder infoIge der Be
wirkung einer Leistung, von welcher der Schenker eine Schenkung abhangig 
gemacht hat, oder, sofern die Schenkung der Genehmigung einer Behorde 
unterIiegt, infoIge der Vollziehung einer Anordnung dieser Behorde er
langt wird. 

Einer Schenkung unter Lebenden steht gleich das in einem Stiftungs
geschiift unter Lebenden von dem Stifter zugesicherte und auf die Stiftung 
iibergegangene Vermogen. 

Die Schenkungssteuer trifft aIle rechtsgiiltigen Schenkungen. 
Steuerpfliehtig ist der Besehenkte. Gegenstand der Steuer ist die 
Bereicherung durch die Schenkung. Dber den Begriff der Schen
kung vergl. BGB. S. 122. 

Fiir die Erhebung und VerwaItung der Steuer geIten im all
gemeinen die Vorschriften iiber die Erbschaftssteuer. 

Eine Befreiung von der Steuer findet auGer in den Fallen des 
§ 11 nach § 56 statt: 

Bei Schenkungen an Bediirftige zum Zwecke ihres UnterhaIts oder ihrer 
A usbiIdnng oder bei dem schenkungsweise erfolgten ErIasse von Forderunger , 

die durch Gewahrung von MitteIn fiir soIche Zwecke begriindet sind, Bowie 
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dann ein, wenn durch die Schenkung einer sittlichen Pllioht oder einer auf 
den Anstand zu nehmenden Riioksicht entsprochen wird. Eine Befreiung 
tritt ferner ein bei Schenkung beweglicher Sachen im Werte von nioht mehr 
als 3000 Mark an Personen der im § 10 I-III bezeichneten Art, Bofern die 
Sachen dem personlichen Gebrauche des Beschenkten oder seiner Familien
angehorigen zu dienen bestimmt sind. 1m iibrigen wiirde die SteuerpHicht 
nicht dadurch ausgeschloBsen, daB die Schenkung zur Belohnung oder unter 
einer Auflage gemacht oder in die Form eines lastigen Vertrags gekleidet wird. 

Die Anmeldung der Schenkung (§ 36) badarf es nicht, wenn die Schen
kung gericbtlich oder notariell beurkundet ist. 

Die entrichtete Steuer ist zu erstatten, Boweit das Geschenk wegen eines 
auf Gesetz beruhenden Riickforderungsrechts hat herausgegeben werden miis
sen, ferner wenn die Hera.usgabe nach MaBgabe des § 528 Abs. 1 Satz 2 des 
BGB. angewendet worden iet odeI' wenn der Schenker die Erfiillung des 
schenkweise erteilten Versprechens auf Grund des § 519 des BGB. verwei
gcrt. bat. 

Fiir die nach den V orschriften des Erbschaftssteuergesetzes zu 
entrichtenden Steuern ist del' Rechtsweg zulii.ssig; nul' fiir die Stun
dung ist die SteuerbehOrde zustandig. Die Klage muB binnen einer 
Frist von 6 Monaten erhoben werden. Die Frist beginnt mit del' 
Zahlung oder Stundung der Steuer. Kann jedoch die ganzliche 
oder teilweise Erstattung del' gezahiten, odeI' die ganzliche oder 
teilweise Niederschlagung der gestundeten Steuer wegen eines nach
traglich eingetretenen Ereignisses verlangt werden, so beginnt die 
Frist, erst mit dem Eintritte dieses Ereignisses. 

Die Handelsvm'tra.ge. 

Ein Handelsvertrag ist ein Vertrag zwischen zwei odeI' 
mehreren handels-politisch selbstandigen Staaten, durch welchen 
libel' den Austausch der beiderseitigen Erzeugnisse, insbesondere fiir 
den HandeIs- und Schiffsverkehr der beiderseitigen Angeh6rigen be
stimmte Vorschriften getroffen werden. Der Handelsvertrag bedarf 
zu seinem Abschlusse der Mitwirkung der politischen Machtfaktoren. 
Dem AbschluB eines Handelsvert.rages Hegt hii.ufig eine rein poli
tische Veranlassung zugrunde. Handelsvertrage k6nnen auch von 
mehreren Staaten gleichzeitig miteinander abgeschlossen werden. 
Durch den AbschluB eines Handelsvertrages gibt derjenige Vertrags
gegner, del' Zugestandnisse macht, Reehte auf, welche er vorher beaaE. 
Beruht der Handelsvertrag auf Gegenseitigkeit, so erhalt er andere 
Vorteile. Die Handelsvertrage iiben eine tiefe Einwirkung auf 
das wirtschaftliche Leben derjenigen Staaten aus, die sie abschlieBen. 
VoBherg-Rekow erklart das Wesen des Handelsvertrages wie foIgt: 

"Der Handelsvertrag ist eines del' zahlreichen, ja eines der 
hauptsachlichen Kampfmittel zur Eriangung und Behauptung einer 
Stellung auf dem Weltmarkte. Wer Industrieerzeugnisse verkaufen 
rouE, urn fUr den Erlos sein Brod zu finden, wird das Bestreben 
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zeigen, den Markt fUr seine Erzeugnisse so zu festigen und auszu
dehnen, daB er ihn mit einer gewissen Sicherheit fiir eine gewisse 
Zeit beherrscht und nicht gezwungen ist, in Sorge und Pein /tus 
der Hand in den Mund zu leben. Der Handelsvertrag gibt gewisse 
Grundlagen fiir das Handelsgeschii.ft und sichert diese Grundlage 
gerneinhin fiir eine Reihe von Jahren. Er setzt Ein- und Aus
fuhrtarife fest, die sich im Laufe der Vertragsdauer nicht andern 
konnen, die also in die Warenberechnung aufzunehmen sind. Er 
sichert vor willkiirlichen Beschlagnahmen oder Zuriickweisungen an 
der Grenze. Er steUt ein gewisses Kundenverhaltnis fest, auf 
Grund dessen sich leichter Beziehungen ankniipfen und festhalten 
lassen. Er wirkt regelnd und ausgleichend auf den Preis stand der 
Waren, indem er die Zollgrenzen schwacht und das Nebeneinander 
auf dem Weltmarkte zu einem dichteren gestaltet. Er gibt damit 
gleichzeitig einen Ansporn fiir die Giite und W ohlfeilheit der Er
zeugnisse; denn er schiitzt eine gewisse Arbeit und gibt daneben 
andere starkere Erzeugnisse fremden Wettbewerbs preis. Durch den 
Ausgleich, den er zwischen den Eigentiimlichkeiten der ErzeugnisE'e 
der vertragschlie.llenden Staaten anbahnt, wirkt er gleichzeitig be
ruhigend auf rein politische Momente und Stromungen. Kurz, der 
Vertrag bringt diejenigen V orteile und Forderungen, die sich aus 
einem naheren Verkehr verschiedenartiger Elemente befruchtend 
herleiten, und er nimmt diejenigen Nacht,eile hinweg, die sich aus 
der Isolierung fast iiberall ergeben miissen. Der FleiB und Wage
mut des Kaufmanns geht gewohnlich voran. Durch ihn werden 
die ersten Beziehungen gekniipft und die Moglichkeit des Absatzes 
angebahnt. Der Handelsvertrag folgt nach, urn diese AnHinge aus
zubauen und zu befestigen." 

Durch Einfiihrung der Meistbegiinstigung (vgl. Abs. Mei8t
begiinstigung S. 376) wurde ein mildernder EinBu.ll auf die Tarif
gegensatze in fast der ganzen Welt ausgeiibt. Eine starke Ver
schiebung wurde dadurch herbeigefiihrt, daB England am 15. Mai 
1905 den Vertrag kiindigte, der andern Landern auch in den Kolo
nien Englands das Recht der Meistbegiinstigung gewahrte. 

Die Initiative in der Handelsvertragspolitik steht in Deutsch
land dem Kaiser als dem Oberhaupte des Reiches 7.U. DAm Rundes
rate wird der Vertrag vorgelegt, sobald die Einzelheiten desselben 
festgesetzt sind, urn dann von den gesetzgebenden Korperschaften 
beraten ! und genehmigt zu werden. Die Handelsvertrage werden 
meist auf eine bestirnrnte Zeitdauer abgeschlossen. Sie lassen 
sich in 3 Gruppen teilen: 

1. Tarifvertdige,d.h. solche Vertrage, dCl'en wpsentlieher Inhalt 
sich auf die Vereinbarung tiber die gegenseitigen Zollsatze erstr'.'(·kt .. 

BIll m. Uechtsknnde. 
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2. Meistbegiinstigungsvertrii.ge, d. h. solche Vertrii.ge, in 
welcher jeder der vertragschlieBenden Teile dem andern die Zu
sicherung gibt, ihm beziiglich der Ein- und Ausfuhr und der Zoll
sii.tze in keinem Falle ungiinstiger zu behandeln als irgend einen 
Dritten (n!lgative Erklii.rung) und zwar so, daB die einem Dritten 
bewilligten Vergiinstigungen jeweilig jeder der Vertragsparteien 
ohne weiteres und ohne daB es dieserhalb einer besonderen Er
klii.rung oder Abmachung bedad, zusteht (positive Erklarung). 

3. Tarifvertrage mit Meistbegiinstigung, d. h. Vertrage, 
die inhaltlich die unter 1 und 2 genannten Vertragsarten in sich 
vereinigen. 

AuBerdem enthalten die meisten neuzeitigen Handelsvertrage 
noch Vereinbarungen iiber folgende Punkte: 

1. Freie Bewegung und rechtliche Gleichstellung der 
Angehorigen des einen wie des andern Staates im Gebiete des 
fremden Staates (Aufenthalt, Niederlassung, Besteuerung, Rechts
schutz). 

2. Ausfuhr- und Durchfuhrzolle; Einfuhr- und Ausfuhr-
verbote, Durchfuhrverbote. 

3. Ausfuhrpramien, Diiferentialzolle, Behandlung. 
4. Schutz des gewerblichen Eigentums. 
5. Schiffahrtsverhii.ltnisse,Hafenabgaben,Tonnengelderusw. 

Der Schutzzoll wird durch bestimmte Zolle auf gewisse Waren 
allgemein festgelegt im sog. Generaltarif eines jeden Staates. 1m 
Gegensatz zum Schutzzoll steht der Freihandel. Das einzige Land, 
das sich heute noch zum Freihandel bekennt, ist England. Deutsch
land ist in normalen Zeiten auf die Einfuhr bestimmter Rohmate
rialien und Waren angewiesen. Es muB daher Handelsvertrage 
mit andern Landern schlieBen, wenn seine Bewohner vorteilhaft 
und ohne Entbehrungen leben sollen. Der gegenwartige europaische 
Krieg hat aber gelehrt, wie auBerordentlich abhangig auch die an
dern Lander von einer Reihe deutscher Erzeugnisse sind. Der 
Austausch der Waren hat im Krie,ge vielfach nur auf Gegenseitigkeit 
im Austausch der jeweiligen Erzeugnisse des einen oder andern 
Landes stattgefunden und hat den unwiderlegbaren Beweis erbracht, 
daB Handelsvertrage nur mit Gegenseitigkeit abgeschlossen werden 
sollten. Er hat aber auch gezeigt, wie dringend notwendig es ist, 
daB Landwirtschaft und Industrie Hand in Hand gehen. VoBberg
Rekow sagt in seinem Werke: Die Politik der Handelsvertrage von 
1898 weitblickend mit Recht: "Starken wir also Landwirtschaft 
und Exportindustrie nebeneinander; aber hiiten wir uns vor einer 
Politik, welche die eine auf Kosten der andern begiinstigt. Wer 
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zwei Arme hat, sich damit Verdienst zu schaiten, der :eigt iibles 
Cngeschick, wenn €or den einen mit dem andern festld.lt, anstatt 
wit beiden frisch zuzugreifen." 

Stellt ein Land nur einen Tarif auf, del' gleichmaBig fiir aIle 
Vertragsgegner im Ausland ohne Ausnahme in Anwendung ge
bracht wird, so bezeichnet man diesen als Einheitstarif. Zoll
ermaBigungen, die irgend einem Lande bewilligt werden, tre!1en 
ebenso wie Zollerhohungen aueh die andern Lander. Durch die 
Erhohungen einzelner Tarife wird der Vertragsgegner meistens ge
wohnlich zur Wiedervergeltung, Retorsion, gezwungen. Es entsteht 
der Retorsionszoll; er ist ein Kampfzoll. Wird die Ware cines 
Staates ungerecht oder ungunstiger behandelt als diejenige anderer 
Staaten. so kann sie nach dem Grundsatze del' Retorsion mit einem 
Zollzuschlage belegt werden. Auch kann diese Retorsion sich gegen 
die gesamte Einfuhr solcher Staaten richten. Das Mittel der Re
torsion ist zweischneidig und bedarf del' sorgfiiJtigsten Abwagung. 
Je groBer ein Staat ist, je unabhangiger er von der Einfuhr aus
landischer Waren ist, um so wirksamer ist das Mittel del' Retorsion. 

GemiW § 6 des deutschen Zolltarifgesetzes vom 15. Juli 
1879 nach der Fassung vom 24. Mai 1885 und den spateren Ab
andel'ungen ist die Befugnis der Retorsion in die Tarifpolitik des 
Deutschen Reiches eingefiihrt. Derselbe lautet: 

"Zollpfiichtige'Waren, welche aus Staaten hel'stamrnen, welche 
deutsche Schiffe oder deutsche Waren ungtinstiger behandeln als 
diejenigen anderer Staa.ten, konnen, sofern nicht Vertragsbestim
mungen entgegenstehen, mit einem Zuschlage bis zu 100 v. H. des 
Betrages der tarifmi:i.Bigen Eingangsabgabe belegt werden. Tarif
m1iBig zollfreie Waren konnen unter der gleichen Voraussetzung der 
Entrichtung eines Zolles in Hohe bis zu 20 v. H. des Wertes unter
\Vorfen werden. Die Erhebung eines solchen Zuschlags oder Zolles 
;vird nach erfolgter Zustimmung des Bundesrates durch Kaiserliuhe 
Verordnung angeordnet. Diese Anordnung ist dem Reichstage so
'ort, odeI' wenn derselbe nicht versammelt ist, bei seinem nach
,ten Zusammentritte mltzuteilen. Dieselbe ist auBer Kraft zu 
letzen, wenn del' Reichsstag die Zustimmung nicht erteilt." 

Von dem Einheitstarife verschieden ist del' sogenannte aut ()
:10 me Tadf. Derselbe entsteht, wenn man eillen schutzzollnerischen 
rarif aufstellt, bei dem lediglich die Riicksicht auf das eigene 
[,and beobachtet wird, ohne yom Auslande hierbei Notiz zu nehmen. 

1m Gegensatz zu dem System des Einheitstarifes steht das
lenige des Generaltarifes und del' Konventionaltarife. Stellt ein 
3taat neben seinem selbstandigen Tarife aIle dicjenigen Vergiinsti
~ungen oder Abweichungen in einem besonderen Tarife zusammen, 

24* 
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die er durch Verabredung oder Vertrag Einzelstaaten bewilligt, so 
nennt man diesen den Konventionaltarif im Gegensatz zu dem 
urspriinglichen allgemeinen, dem Generaltarif. 

Einzelne Lander haben Tarife zusammengestellt, aus denen 
hervorgeht, zu welchen auBersten Zollsatzen sie bei AbschluB wei
terer Vertrage namentlich Meistbegiinstigungsvertrage bereit sind. 
Dieser Tarif enthalt das MindestmaB - Minimum - des An
spruches. Man nennt ihn desha,lb Minimalhrif. 1m Gegensatz 
zu ihm heiBt der allgemeine urspriingliche Tarif der Maximaltarif. 

Der deutsche Zolltarif von 1879 enthalt 43 Positionen, 
dic alphabetisch geordnet sind. Innerhalb jeder Gruppe sind die 
RohstofIe und Halbfabrikate der groberen und dann die der fei
neren Erzeugnisse vorangestellt. Zur Erleichterung der Anwendung 
des Zolltarifes ist ein amtliches Warenverzeichnis in alphabetischer 
Reihenfolge vom Bundesrat aufgestellt. Der neue deutsche Zol1-
tarif vom 26. Dez. 1902 ist sachlich-systematisch geordnet. 

Meistens behalten sich die Staaten fUr bestimmte Gegenstande 
die Zulassung von Einfuhrverboten vor. Vielfach Hegen sie in 
gesundheitlichen oder sicherheitspolizeilichen Griinden. Die Einfuhr 
von SprengstofIen ist nach dem Gesetz vom 9. Juli 1884 von 
polizeilicher Genehmigung abhangig. 

Ausfuhrverbote werden in den Vertragen vorbehalten fiir 
Kriegsmaterial, Pferde, Hunde, fUr Altertumssachen usw. 

Durchfuhrverbote kommen selten vor. § 6 des Zollvereins
gesetzes vom 1. Juli 1869, erweitert durch Gesetz vom 11. De
zember 1871, bestimmt, daB von der Durchfuhr Abgaben - Durch
fuhrzolle ~ nicht erhoben werden sollen. 

A usfuhrzolle bestehen heute mit verschwindenden Ausnahmen 
nicht mehr. 

Wenn auch die Staat en einerseits bemiiht sind, die Durchfuhr 
von Waren in ihren Landern nach Moglichkeit zu heben, so trefIen 
sie doch andererseits auch wiederum MaBregeln, um den fremden 
Zwischenhandel von ihren Landern und ihren Hafen fernzu
halten. Ais Mittel hierzu wird der sog. Differential- oder Unter
scheidungszoll benutzt. Der DifIerentialzoll ist ein Zoll, der je 
nach dem Ursprunge und der Art der Einfuhr und der Ausfubr 
von den iibrigen Zollen unterschieden ist. Er kann Mher oder 
niedriger sein als die iiblichen Satze der Tarife. Er kommt zur 
Anwendung, urn die unmittelbare Einfuhr zum Nachteile oder auf 
Kosten der mittelbaren Einfuhr zu begiinstigen oder zu beheben, 
d. h. um den fremden Zwischenhandel zu verdrangen. Infolge
dessen ist er ala eine AbwehrmaBregel oder KampfmaBregel gegen 
daa Aualand zu betrachten und gleicht den Retorsionazollen mit 
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dem Unterschied, daB letztere nur als Erwiderung auf einen vorher 
erfolgten Angriff aufzufassen sind. Durch die Herrschaft der Meist
begiinstigungsklausel hat die unterschiedliche Behandlung in den 
Durchfuhrzollen nachgelassen. Eine der haufigsten MaBregeln des 
Differentialzolles ist der Flaggenzoll, die sog. "Surtaxe de Pa
villon" . Danach wird jedes Schiff fremder Flagge bei der Ankunft 
in einem Hafen mit einem Tonnengelde belegt, von dessen Zah~ 
lung die Schiffe inlandischer Flagge befreit bleiben. In Frankreich 
besteht auBerdem noch die Surtaxe d'entrepot, d. h. ein Zoll
zuschlag fiir diejenigen Waren, die auf dem Umwege iiber ein 
fremdes Land zur Einfuhr kommen. 

Von Bedeutung fiir die Vertragspolitik ist ferner der Umstand, 
ob die Grundlage fiir den Zoll bei den Vertragsparteien die gleiche 
ist oder nicht. Man unterscheidet Wertzolle und spezifische Zolle. 
Die Wert z 0 11 e werden nach Prozenten des Warenwertes erhoben, 
die spezifischen Zol1e dagegen in festen Satzen fiir bestimmte 
MaB- oder Gewichtseinheiten. Heute bestehen hauptsachlich noch 
die Gewichtszo11e. In Deutschland ist die Verzollung nach dem 
Gewichte die Regel, und zwar nach dem Bruttogewichte laut Tarif 
und bei Waren, fiir welche der Zoll 6 Mark fiir 100 Kilo nicht iiber
steigt, im iibrigen nach dem Nettogewichte. Dber die Festsetzung 
des N ettogewichts und die Berechnung der Tara sind besondere 
Vorschriften erlassen. Ein MaBzoll kommt in Deutschland haupt
sachlich nur noch bei Bau- und Nutzholz vor. ein Stiickzoll in 
wenigen Fallen. 

Weiter sind zu erwahnen der Veredelungsverkehr, der Grenz
verkehr und das Zollkartell. 

Unter Veredelungsverkehr versteht man denjenigen Waren
verkehr mit dem Auslande, der zwecks Veredelung oder Ausbes
serung und mit der Bestimmung der Wiederausfuhr im vervoll
kommneten Zustande stattfindet. Wegen der Vorteile, die er bietet, 
hat man zu seiner Forderung fiir ihn als Grundlage die Zollfrei
he it eingefiihrt. Wird die eingefiihrte Ware im Inlande veredelt 
und in ihre Heimat zuriickgefiihrt, so liegt aktiver Verkehr vor. 
Werden heimische odor auslandische aber verzollte Waren ins Aus
land gefiihrt, dort veredelt und wieder zuriick gebracht, so liegt 
passiver Verkehr vor. Werden die Waren nach ihrer Veredelung 
nicht wieder in das Land ihres Ursprungs zuriickgebracht, sondern 
im veredelten Zustande in ein drittes Land ausgefiihrt, so bezeichnet 
man dies als Durchgangs-Transitverkehr. Deutschland lallt alIe 
il Arten dieses Veredelungsverkehrs zu. 

Unter den Veredelungsverkehr fielen urspriinglich nur Erzeug-
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nisse odeI' Rohstoffe und Halbfabrikate del' Textilindustrie. Er ist 
jedoch im LauIe del' Jahre bedeutend ausgedehnt,. 

Bei del' Veredelung ist die Frage del' Festhaltung del' lden
t it at der eingefiihrten GegenBtande von Wichtigkeit. Deutschland 
verlangt den unbedingten Nachweis der ldentitat. Haufig wird 
vom Einfiihrenden eine Kaution gefordert. Auch hat die Wieder
einfuhr und Wiederausfuhr zum Zwecke del' leichteren Feststellung 
del' ldentitat binnen einer bestimmten, nicht zu lang bemessenen 
Frist zu erfolgen. Unter dem Grenzverkehr versteht man eine 
Reihe von Erleichterungen, die Nachbarlander fUr den Verkehr 
del' Anwohner ihrer Grenzen untereinander festsetzen. Gewohnlich 
wird derselbe in einem Grenzbezirk auf je 10 km Entfernung von 
der Grenze festgesetzt und bezieht sich auf die ortlichen Bediirf
nisse dieses Bezirks. Oft ist er auch nUl' auf die personlichen 
Bediirfnisse del' Anwohner oder auf die gewerbsmaBigen Bediirf
nisse derselben ausgedehnt. 

Ein vorziigliches Beispiel fUr eine vertragsmaBige Regelung des 
Grenzverkehrs ist im Handelsvertrag zwischen Deutschland 
und der Schweiz vom 23. Mai 1881 enthalten. Daselbst heiBt es: 

"Um die Bewirtechaftung der an den Grenzen liegenden Giiter und Wal
der zu erleichtern, sind von allen Eingangs- und Ausgangsabgaben befreit, 

Getreide in Garben oder in Ahren, dio Roherzeugnisse der Wiilder, Holz 
und Kohlon, Siimereien, Stangen, RebstfJckell, Tiere und Werkzeuge jeder Art, 
die zur Bewirtschaftung der innerhalb einos Umkreises von 10 km auf beiden 
Seiten del' Grenze liegenden Guter dienen. Gleiche Befreiung genieBen samt
liche Erzeugllisse des Ackcrbaues und der Viehzucht eines einzelnen von del' 
Zollgrenze zwisohen beiden Gebieten durchschnittenen Landgutes, bei del' Bl'
fOrderung zu den Wohn- und Wirtschaftsgebiiuden aUB den durch die Zoll
grenze davon getrennten TeiJen. 

Von Eingangs- und Au~gangsabgaben sind ferner befreit, 
1. Vieh, das zur Arbeit aus dem cincn Gebiete in das andere voriiber

gehend gebracht wird und von der Arbeit aus letzterem in das erstcre zuriick
kommt; desgl. landwirtschaftliche Maschinen und Gerate, die zur voriiber
gehenden Benutzung aus dem einen in das andere Gobiet gebracht und nach 
erfolgter Benutzung in das erstere zuriiekgefiihrt werden. 

2. Holz, Getreide und andere landwirtschaftliche Gegenstiinde, die im 
gewohnlichen kleinen Grenzverkehr zum Schneiden, Mahlen uew. aus dem 
einen Gebiete in das andere gebracht und geschnitten, gemahlen usw. in daB 
erstere Gebiot zuriickgebracht werden. 

3. Waren und Gegenstiinde, die im gewohnlichen kleinen Grenzvorkehr 
entweder zur Veredelung oder zur handwerksmiiBigen Verarbeitung oder Aus
beBserung aus dom einen Gebiete in das andere aus- und nachher veredelt, 
verarbeitet oder a11sgebessert wieder eingehen. 

4. Die selbstverfertigten Erzeugnisse der Handwerker, die von diesen 
aus dem einen Gebiete auf die benachbarten Miirkte des andern gebracht 
werden und a.la unverkauft zuriickkommen, mit AusschluB von Gegenstiinden 
der Verzehrung." 

Zollkartelle werden oft von benachbarten Staaten auf gegen
seitigen Schutz ihrer Grenzen, insbesondere gegen den Schmuggel 
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geschlossen. Durch dieselben werden gegenseitige Auskunft und 
Rechtshilfe versprochen. 

Von sonstigen Merkmalen und von Vereinbarungen in den 
Handelsvertragen sind noch einzelne Besonderheiten und Ab
machungen zu besprechen. 

A.usfuhrvergiitungen. Wird das Rohmaterial eines Fabrikates 
im Inlande durch eine Steuer belegt, so wird an der Grenze der 
Betrag dieser Steuer zuriickgezahlt, sobald das betreffende Erzeug
nis zur Ausfuhr kommt. So wird beispielsweise die innere Steuer 
auf Bier, Zucker, die schon wahrend des Herstellungsverfahrens 
erhoben wird, bei der Ausfuhr des fertigen Erzeugnisses zuriick
vergiitet. Ebenso wie die innere Steuer kann auch der Zoll zuriick
vergiitet werden, der auf einem yom Auslande bezogenen Rohstoff 
bezahlt ist, sobald das fertige Erzeugnis zur Ausfuhr kommt, das 
diesen Rohstoff enthalt. Hierdurch wird die heimische Ausfuhr
industrie wettbewerbsfahiger. Auch hier spielt der Nachweis der 
Identitat eine Rolle. Die Ausfuhrvergiitung wird vielfach als A us
fuhr- oder Exportpramie bezeichnet. In den Handelsvertragen 
spielen die Ausfuhrpramien meistens nur eine negative Rolle, indem 
man sie gegenseit.ig verbietet oder auch versteckte Pramien zu 
verhindern sich verpfiichtet. 

Durch die Handelsvertrage wird ausgeschlossen, daB ein Staat 
im Zustande der Feindseligkeit mit einem andern die Erzeug
nisse des Auslandes auBer mit dem gebrauchlichen Zollsatze mit 
einer besonderen inneren Steuer belegt. Meistens wird auch in 
den Handelsvertragen zugesichert: "daB unter keinen Umstanden. 
weder in Friedens- noch in Krieg8zeiten auf das Eigentum einefl 
Angehorigen des andern Teils eine hohere oder Jastigere Taxe, 
Gebiihr, Auflage oder Abgabe gelegt werden dad, als auf das' 
gleiche Eigentum eines Angehorigen des Landes selbst oder eines 
Angehorigen der meistbegiinstigsten Nation." 

Auch findet sich vielfach in dEm Handelsvertragen die Ab
machung, daB solche Gegenstande, die in dem einen der Vertrags
Jander gar nicht erzeugt werden, in dem andern keinerlei Verbrauchs
abgabe oder Steuer unterworfen werden diirfen. 

Die Freihafengebiete und Zollausschliisse gelten im 
allgemeinen als in die Vertrage eingeschlossen. Sie genieBen die 
Bevorzugung des Stammlandes. 

Von auBerordentlicher Wichtigkeit sind bei dem internationalen 
Verkehr die Abmachungen, die in den Handelsvertragen iiber die 
Handhabung der Verkehrsmittel, der Eisenbahnell, del' 
Kraftfahrzeuge und der Schiffe getroffell werden. 
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Daneben sind als besonders wichtig die Bestimmungen zu er
wahnen, die iiber den Muster- und Markenschutz, iiber Patente 
und den Gewerbetrieb der Auslander getroffen werden, soweit 
sie nicht in besonderen Gesetzen im internationalen Verkehr ge
regelt sind. 

Die ~Ieistbegiinstigullgsklausel. 

In den meisten Handelsvertragen ist eine Meistbegiiustigungs
klausel (MBKl) vorgesehen. Mit der Ausdehnung des internatio
nalen Verkehrs wuchs die Zahl der Zoll- und Handelsvertrage. 
J eder einzelne Staat wurde in ein N etz von zahlreichen und 
mannigfachen Vertragen verwickelt, welche einer steten Aufmerk
samkeit sowie haufiger Erganzungen oder Erneuerungen bedurften. 
Um nun jederzeit mit dem in Wettbewerb tretenden Staat en 
gleichen Schritt zu halt en und sich von diesennicht iiberfliigeln 
zu lassen, ferner, um sich in jedem EinzelfalIe neue und lang
wierige Unterhandlungen zu sparen, kamen die Staaten auf den 
Gedanken, in ihre Vertrage eine Klausel aufzunehmen. Durch 
diese lieB sich ein Staat von dem andern Staate die Zusicherung 
geben, daB auch ihm aIle einem Dritten, vielleicht benachbarten 
Staate, zugestandenen und in Zukunft zuzugestehenden Handels
bedingungen gewiihrt werden. Es wurde dem ersten Staate fiir 
Gegenwart und Zukunft Behandlung gemaB der am meist begiin
stigsten Nation zugesagt. 

Man unterscheidet die bedingte und die unbedingte Meist
begiinstigung. Die unbedingte ist in eine positive, die bedingte 
in eine negative Form gekleidet. Die bedingte verlangt vom 
andern Vertragsteil bei Gewahrung der MBKL eine Gegenleistung. 
Dieser Gedanke der Gegenseitigkeit bei Gewahrung von Meist
b~giinstigung ist im Laufe des letzten Jahrhunderts ganz besonders 
von den Vereinigten Staaten von Amerika gepflegt worden. PreuBen 
hat im Jahre 1828 mit den Vereinigten Staat en die Meistbegiin
stigung vereinbart. 

Je groBer die Zahl der Anhiinger der Gegenseitigkeitsklausel 
hei der Meistbegiinstigung wurde, desto mehr verfehlte sie ihren 
Zweck, so daB England alImahlich zum Freihandel iiberging. Ihm 
folgten eine groBe Reihe europaischer Staaten; heute ist England 
noch das einzige Land, das am Freihandel festgehalten hat. 
Gerade Ende des vorigen und Anfang des jetzigen Jahrhunderts 
sind wieder Handelsvertrage von den meisten Kulturstaaten au
geschlossen worden, die die unbedingte MBKl. enthalten. 

Wie den vOlkerrechtlichen Vertriigen an sich die Haupteigen-
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schaft der privatrechtlichen Vertrage fehIt, namlich die Klagbarkeit 
der darin eingegangenen Verpflichtungen, so ist es auch mit der 
MBKl. Auch die Entscheidung durch den Haager Schiedsgerichts
hof wird bei Boswilligkeit einer Partei hieran nichts andern. Die 
MBKl. begriindet ein Schuldverhaltnis und ist nach den Regeln 
des Obligationrechtes zu beurteilen. Ihr Gegensatz ist die Be
handlung des andern Vertragsgegners gleich dem jetzt oder kiinftig 
meist begiinstigten Staate. 

Oft behalten sich mehrere selbstandige Staat en, welche durch 
Stammverwandtschaft oder infolge ihrer N achbarschaft an einer 
Grenze in nahere Beriihrung miteinander stehen in ihren Handels
und Meistbegiinstigungsvertragen mit dritten Staaten das Recht 
vor, Begiinstigungen und Freiheiten, die sie Rich untereinander 
gewahren, von den Wirkungen der MBKl. auszuschlieBen. Auf 
diese Weise entstehen Meistbegiinstigungsverhaltnisse ('rster und 
zweiter Ordnung. 

Die MBKl. betrifIt in der Ha.uptsache Handel und Schiffahrt. 
Unter dem Worte "Handel" ist hierbei im weitesten Umfange ailes 
zu verstehen, was mit dem Handel im eigentlichen Sinne, d. h. 
dem auf Gelderwerb gerichteten Giiteraustausch zu tun hat. Dies 
bezieht sich hauptsachlich auf den international en Handelsverkehr. 
Hierzu gehOren z. B. die Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr von Erzeug
nissen der Industrie und der Landwirtschaft und anderen Waren, 
ferner das Zollwesen und die Behandlung der Handel treibenden 
Personen. 

Ein gutes Beispiel einer MBKI. findet sich im Vertrage 
zwischen Portugal und Schweden-N orwegen yom 31. De
zember 1895. Dieselbe lautet: 

"Die Angehorigen eines jeden der beiden vertragsschlieBenden 
Teile sollen in dem Gebiet des andern in bezug auf Handel und 
Industrie dieselben Begiinstigungen genieBen, .welche den Ange
horigen irgend einer anderen Macht jetzt oder kiinftig gewahrt 
werden, und diirfen keinen anderen oder hoheren allgemeinen oder 
ortlichen Steuern, Beschrankungen oder Verpflichtungen unterworfen 
werden, als denjenigen, welche den AngehOrigen der meistbegiinstig
sten Nation auferlegt werden". 

Zum richtigen Verstandnis der MBKI. ist auf die neuere Zoll
politik der Staat en zu verweisen. In den meisten Staaten besteht 
ein im Wege der Gesetzgebung des betreffenden Landes aufgestellter 
Zolltarif, welcher die Ein-, Ausfuhr und Durchgangsabgaben fiir die 
Gegenstande des Handels im einzelnen nach ihrer Hohe und der 
Art der Abschatzung festlegt. Dieser "Generaltarif" wird ohne 
irgend welche Einschrankung gegeniiber Staat en angewandt, mit 
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dencn Handelsvertragsbeziehungen niuht bestehen. Aui del' Grund
lage dieses Generaltarifs schlieBen dann die Machte mit andern 
Staaten Handelsvertrage, in denen meistens gegenseitig die Zolle 
auf einzelne Handelsartikel herabgesetzt oder auch ganz beseitigt 
werden. Auf Grund zahlreicher Meistbegiinstigungsvertrage kommen 
dann die Vorteile eines solchen Vertrages ohne weiteres auch den 
iibrigen Staat en gemaB del' MBKl. zugute. Auf diese Weise ent
steht neben dem Generaltarif ein wesentlich giinstigerer Tarif, del' 
sogenannte "Konventionaltarif". welcher die durch Vertrage 
festgelegten Zolle enthalt. 

Praktisch sind in neuester Zeit bis zum Ausbruch des Krieges 
beinahe samtliche Staaten del' Erde an dem General- odeI' Kon
ventionaltarif eines Landes beteiJigt. Die Forderung del' MBKl., 
den Vertragsgegner nicht schlechter zu behandeln als aIle anderen 
Staaten, ist daher so selbstverstandlich geworden, daB in neuon 
Vortragen die MBKI. nUl' in positiveI' Form vorkommt. 

Besonders wichtig ist es, das Vertragsverhaltnis zwischen 
Deutsehland und den Vereinigten Staaten gerade mit Riieksieht 
auf die kommenden Zeiten zu beleuohten. Die Grundlage unserer 
Vel'trage bildet del' bereits erwiihnte 1828 zwischen PreuBen und 
den Vereinigten Staatcn geschlossene Vertrag. Diesel' enthiilt in 
Artikel 5 die negative. in Artikel 9 die positive MBKl. und zwar 
letztere in bedingter Porm. }1~ine Vereinbarung, daB diesel' preu
Bisch-amerikanio;che Vert rag auf das ganze Reichsgebiet nach 
Gri.indung des Deutschen Reiches ausgedehnt werden solIe, ist nie
mals getrofien worden. Das Gleiche gilt auch von den auBerdem 
bestehenden fast gleichlautenden Vertriigen del' Vereinigten Staaten 
mit den Hansastiidten von 1827 und mit Hannover von 1840. 
Von deutscher Seite ist derVertrag von 1828 stets als Grundlage 
des Verkehrs mit Amerika angesehell worden, und die amerikani
schen V crtl'~ige mit den deutschen Einzelstaaten sind stillsehweigend 
als fiir das Reich geltend betrachtet worden. Strittig ist nur, ob 
die bedingte odeI' unbedingte Meistbegiinstigung zu gelten hat. In 
DeutsehlaIld vertrat man im Gegensatz zu Amerika die Ansicht, 
daD wir mit den Vereinigten Staaten nul' unbedingte M eistbegiin
stigungen vcreinbart hatten. 

Am 10. Juli 1900 wurde zwisohen dem Deutschen Reieh und 
den Vereinigten Staaten ein Abkommen getroffen, wonaeh Amerika 
dem deutschen Handel die in Sektion III des Dingley- Vertrages 
vorgesehenen ZollermaDigungen einraumte, wahrend wir den Ameri
kanern als Entgelt dafiir unsere niedrigsten Zolle zugestanden. 
Das Handelsabkommen ist von deutseher Seite zum 1. Marz 1906 
gekiindigt, dann abel' auf Grund gegenseitiger Vereinbarungen bis 
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30. Juni 1907 verlangert worden. Ein neues Abkommen vom 
22. April 1907, das den 1900 geschaffenen Zustand erneuerte, ist 
seitens Amerika am 7. August 1909 zum 7. Februar 1910 gekiin
digt und seitdem nicht mehr erneuert worden. Es besteht daher 
jetzt del' unhaltbare Zustand, daB Deutschland den Amerikanern 
volle Meistbegiinstigung gewahrt, wahrend unsere Einfuhr in 
Amerika auBerordentlich hohen Zollen unterworfen und weit davon 
entfernt ist, gleich der meistbegiinstigten Nation behandelt zu 
werden. Ais einzige schwache Grundlage in unsern Handels
beziehungen zu den Vereinigten Staaten besteht wieder der preu
Bisch-amerikanische Vertrag von 1828. 

Unsere gesamte Industrie hat das groI3te Interesse, nicht nur 
zum Schutze seiner eigenen Waren und seines Absatzes innerhalh 
Deutschlands, sondern vor allem bei einem regen Austausch von 
Waren nach Amerika dafii.r zu sorgen, daB hier beim Eintritt 
normaler Zeiten von der Regierung alle Schritte unternommen 
werden, urn volle Gegenseitigkeit zu erwirken. 

Auszug aDS dem Pre6gesetz. 
Vom 7. Mai 1874. 

Auf jeder Druckschrift muB der Name und Wohnort des 
Druckers und, wenn sie fiir den Buchhandel und sonst zur Ver
breitung bestimmt sind, der Name und Wohnort des Verlegers 
oder beim Selbstvertriebe der Druckschrift der Name des Verfassers 
oder Herausgebers genannt sein. An Stelle des N amens des Drucker" 
oder Verlegers geniigt die Angabe der in das Handelsregister ein
getragenen Firma. 

Zeitungen und Zeitschriften, welche in monatlichen oder kiirzeren, 
wenn auch unregelmaBigen Fristen erscheinen (periodische Zeit
schriften), miissen auf jeder Nummer, jedem Stiick oder Hefte, den 
Namen und Wohnort des verantwortlichen Redakteurs enthalten. 
Die Benennung mehrerer Personen als verantwortliche Redakteure 
ist nur dann zulassig, wenn aus Form und Inhalt der Benennung 
mit Bestimmtheit zu ersehen ist, fiir welchen Teil der Druckschrift 
jede der benannten Personen die Redaktion besorgt. 

Von jeder Nummer (Heft, Stiick) einer periodischen Druckschrift 
mull der Verleger, sobald die Austeilung oder Versendung beginnt, 
ein Exemplar gegen eine ihm sofort zu erteilende Bescheinigung 
an die Polizeibehi:irde des Aufgabeorts unentgeltlich abliefern. Auf 
Druckschriften, welche ausschlieBlich Zwecken der Wissenschaft, del' 
Kunst, des Gewerbes und der Industrie dienen, findet diese Vor
schrift keine Allwendung. 
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Der beriihmte § 11 des PreBgesetzes lautet: 
"Der verantwortliche Redakteur ciner periodischen Druckschrift iet VCf

pfiichtet, eine Berichtigung der in letzterer mitgeteilten Tatsachen auf Ver
langen einer beteiligten offentlichen Behorde oder Privatperson ohne Ein· 
8chaltungen oder Weglassungen aufzunehmen, sofern die Berichtigung von dem 
Einsender unterzeichnet ist, keinen strafharen Inhalt hat und sich auf tat
sachliche Angaben bcschrankt. 

Der Abdruck mnO in der nach Empfang der Einsendung nachstfolgenden, 
fiir den Druck nicht bereits abgeschlossenen Nummer und zwar in aemselben 
Teile der Druckschrift und mit derselben Schrift wie der Abdruck des zu 
herichtigenden Artikels geschehen. 

Die Aufnahme erfolgt kostenfrei, soweit nicht die Entgegnung den Ranm 
der zu berichtigenden Mitteilung iiberBchreitet; fUr die iiber dieses MaS hin
ausgehenden Zeilen sind die iiblichen Einriickungsgebiihren zu entrichten." 

Zuwiderhandlungen gegen die obigen Vorschriften werden bis 
150 Mark oder mit Haft bestraft. Bei VerstoB gegen den § 11 
tritt die Verfolgung nur auf Antrag ein. 

Beziiglich PreBvergehen vgl. S. 275. 

Eine Beschlagnahme von Druckschriften ohne richterliehe An
ordnung kann stattfinden, wenn gegen obige Vorschriften verstoBen 
wird. Uber die Bestatigung oder Aufhebung der vorlaufigen Be
sehlagnahme hat daB zustandige Gerieht zu entseheiden. 

Auszug aus dem Vereinsgesetz. 
Vom 19. April 1908. 

AIle Reiehsangeh6rigen haben das Recht, zu Zwecken, die 
den Strafgesetzen nicht zuwider laufen, Vereine zu bilden und sich 
zu versammeln. Dieses Recht unterliegt polizeilich nur den in 
diesem Gesetz und anderen Reichsgesetzen enthaltenen Beschran
kungen. Es herrscht also der Grundsatz der Vereins- und Ver
samml ungsfreiheit. Das Gesetz gewahrt diese Freiheit aus
driicklich nur den Reiehsangehorigen. Den A uslandern steht ein 
gesetzlich erzwingbares Vereins- oder Versammlungsreeht nieht zu; 
andererseits ist es ihnen aueh nicht untersagt, unter sich Vereine 
zu bilden und sieh zu versammeln. J edoch hat die Polizei hier 
die weitgehendeten Reehte. 

Eine Bestimmung der Begriffe "Verein" und ,. Versammlung" hat 
das Gesetz nicht gegeben. Das Reichsgerieht bezeichnet als Verein 
jede dauernde Vereinigung mehrerer natiirlicher Personen zur Ver
folgung bestimmter gemeinschaftlicher Zwecke unter einer Leitung. 
Versamml ung sind Zusammenkiinfte einer Mehrzahl von Personen 
zur Verhandlung oder BeschluBfassung iiber eine gemeinschaftliche 
Angelegenheit. 

Ein Verein, dessen Zweek den Strafgesetzen zuwiderlauft, kann 
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a ufgelOst werden. Die endgiiltige A uflosung eines Vel'eins wird 
offentlich bekannt gemacht. 

J eder Verein, del' e'ine Einwirkung auf politische Angelegell
heiten bezweckt (politischer Verein) muE einen Vorstand und 
eine Satzung haben. Del' Vorstand ist verpflichtet, binnen zwei 
Wochen nach Griindung des Vereins die Satzungen sowie das Ver
zeichnis del' Mitglieder des Vorstandes del' fUr den Sitz des Ver
eins zustandigen PolizeibehOrde einzureichen. Ebenso ist jede Ande
rung del' Satzung sowie jede Anderung in del' Zusammensetzung 
des Vorstandes binnen zwei W ochen anzuzeigen. 

Politisehe Angelegenheiten iill Sinne diesel' Bestimmung 
sind solche, welche Verfassung, Verwaltung, den Staat, Gesetzgebung 
des Staates, die staatlichel1 Rechte del' Burger und die internatio
nalen Beziehungen del' Staaten in sich begreifen. 

Personenmehrheiten, welche vorubergehend zur Vorbereitung 
von Wahlen zusammentreten, gelten nicht als politische Vereine. 

WeI' eine offentliche Versammlung zur Erorterung politischer 
Angelegenheiten (politische Versammlung) veranstalten will, hat 
hiervon mindestens 24 Sunden VOl' dem Beginne del' Versammlung 
unter Angabe des Ortes und del' Zeit hei der PolizeibehOrde An
zeige zu erstatten. t)ber die Anzeige ist von del' Polizeibehorde 
sofort eine kostenfreie Bescheinigung zu erteilen. Unter einer 
Offentlichen Versammiung wird jede Versammiung verstandell, 
zu welcher del' Zutritt jedem gestattet ist. N i c h t 0 ff en t Ii c h 
ist sie, wenn die Teilnahme an ihr nul' einem individuell begrenzten 
Personenkreis zusteht. Ob sic im offentlichen odeI' Privatraume 
abgehalten wird, ist fiir die Frage del' Offentlichkeit unerheblich. 
Erhebung eines Eintrittsgeldes schlieBt die Offentlichkeit einer 
Versammlung nicM aus. Andererseits macht die Zulassung von 
Gasten eine Vereinsversammlung nicht ohne weiteres zu einer offent
lichen. Wann eine offentliche Versammlung vorliegt, ist im ein
zelnen Fane unter Wii.rdigung del' tatsachlichen VeI'hiUtnisse zu 
entscheiden. 

Die Anzeige muB mindestens 24 Stunden VOl' Beginn del' 
Versammiung bei der Polizeibehorde eingegangen sein; es geniigt 
nicht, daB sie spatestens 24 Stunden vorher an die Polizeibehorde 
abgesandt worden ist. Die Anzeige muB auBer del" Angabe, daB 
es sich um eine offentliche Versammlung zur Erorterung politischer 
Angelegenheiten handelt, auch den Ort und die Zeit del'Versamm
lung, auBerdem den Namen, Wohnort und Wohnung des Veran
stalters enthalten. 

Del' Ort muB so bestimmt angegeben werden, daB die Polizei 
priifen kann, ob del' fiir die Abhaltung del' Versammlung gewahlte 
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Raum den Erfordernissen der offentlichen Sicherheit und Ordnnng 
geniigt. 

, Die Versagung der Bescheinigung kann durch die nach den 
Landesgesetzen gegen eine Anordnung der Polizeibehorde zulassigen 
Rechtsmittel angefochten werden. Die Unterlassung der vor
geschriebenen Anzeige bildet an sich keinen Grund zur Auflosung 
der Versammlung. 

Einer Anzeige bedarf es nicht fiir Versammlungen, welche of£ent
lich bekannt ·gemacht worden sind. Das Gleiche gilt fiir Ver
sammlungen der Gewerbetreibenden, gewerblichen Gehilfen, Gesellen, 
Fabrikarbeiter, Besitzer und Arbeiter von Bergwerken, Salinen, 
Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen Briichen und 
Gruben zur Erorterung von Verabredungen und Vereinigungen zum 
Behufe der Erlangung giinstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, 
insbesondere mittels Einstellung der Arbeit oder bei Entlassung 
der Arbeiter. 

Offentliche Versammlungen unter freiem Himmel und 
A ufziige auf offentlichen StraBen oder Platzen bediirfen der Ge
nehmigung der PolizeibehOrde und sind 24 Stunden vorher von 
den Veranstaltern anzuzeigen, und ist hierfiir die Genehmigung 
nachzusuchen. 

Jede ofIentliche politische Versammlung muG einen Leiter 
haben. Der Leiter oder der Veranstalter hat fur Ruhe und 
Ordnung in der Versammlung zu sorgen. Er ist befugt, die Ver
sammlung flir aufgelost zu erklaren. Niemand darf in einer ofIent
lichen Versammlung oder in einem Aufzuge auf ofIentlichen StraBen 
oder Platzen bewaffnet erscheinen, es sei denn, daB er vermoge 
ofIentlichen Berufs zum WafIentragen berechtigt oder zum Erscheinen 
mit WafIen behordlich ermachtigt ist. 

Gleichgiiltig ist es, ob die Waffe auBerlich sichtbar getragen 
wird oder nicht. 

Die Verhandlungen in offentlichen Versammlungen sind in 
deutscher Sprache zu fiihren, ausgenommen auf international en 
Kongressen. Die Zulassigkeit weitercr Ausnahmen regelt die Landes
gesetzgebung. 

Beauftragte, welche die Polizeibehorde in eine ofIentliche Ver
sammlung entsendet, haben sich unter Kundgebung ihrer Eigen
schaft dem Leiter oder dem Veranstalter der Versammlung zu 
erkennen zu geben. Dem Beauftragten muB ein angemessener 
Platz angewiesen sein. Die Polizeibeh6rde darf nicht mehr als 
zwei Beauftragte entsenden. 

Die Beauftragten der PolizeibehOrde sind befugt, unter Angabe 
des Grundes die Versammlung fur aufge16st zu erklaren, 
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1. wenn in den Fallen des § 12 Abs. 3 die Bescheinigung iiber die 
ordnungsma3ige Anzeige nicht vorgelegt werden kann; 

2. wenn die Genehmigung nicht erteilt is (§ 7); 
3. wenn die Zulassung der Beauftragten der Polizeibehorde (§ 13 

Abs. 1) verweigert wird; 
4. wenn Bewaffnete, die unbefugt in der Versammlung anwesend 

sind, nicht entfernt werden (§ 11); 
5. wenn in der Vertsammlung Antrage oder Vorschlage erortert 

werden, die eine Aufforderung oder Anreizung zu Verbrechen 
oder nicht nur auf Antrag zu verfolgende Vergehen enthalten; 

o. wenn Rednern, die sich verbotswidrig einer nichtdeutschen 
Sprache bedienen (§ 12), auf Aufforderung der Beauftragten der 
Polizeibehorde von dem Leiter oder Veranstalter der Versamm
lung das Wort nicht entzogen wird. 

1st eine Versammlung fiir aufgelost erklart worden, so hat 
die PolizeibehOrde dem Leiter der Versammlung die mit Tatsachen 
zu belegenden Griinde der Auflosung schriftlieh mitzuteilen, falls er 
dies binnen drei Tagen beantragt. 

Die Anfechtung der Auflosung einer Versammlung kann 
im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens oder im Wege des Re
kurses naeh MaBgabe der Vorschriften der Gewerbeordnung <1,n
gefochten werden. 

Sobald eine Versammlung fiir aufgelost erklii.rt ist. sind aHe 
Anwesenden verpfliehtet, sieh sofort zu entfernen. 

Personen, welehe das 18. J ahr nieh t vollendet haben, diirfen 
nieht Mitglieder von politisehen Vereinen sein und weder in den 
Versammlungen soleher Vereine, sofern es sieh nieht urn Vemn
staltungen zu geselligen Zweeken handelt. noeh in offentliehen po
litisehen Versammlungen anwesend sein. 

Auf VerstoBe gegen die Vorsehriften des Vereinsgesetzes sind 
Geldstrafen bis zu 300 Mark, im Unvermogensfalle Haft angedroht. 

1m iibrigen sei auf den Absehnitt "Die Vereine" §§ 21-79 
BGB. S.83ff. verwiesen. 

Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der 
Literatur und der Tonkunst. 

(19. Juli 1901; 22. Mai 1910.) 

Die Urheber von Schriftwerken und solchen Vortragcn 
Jder Reden, welehe dem Zwecke der Erbauung, der Belehrung oder 
der Unterhaltung dienen, und die Urheber von solehen Abbil
dungen wissenschaftlieher oder technischer Art, welehe nicht ihrem 
Hauptzwecke nach als Kunstwerke zu betraehten sind, werden ge-
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schiitzt. Zu den Abbildungen gehoren auch klassische Darstellungen. 
Unter Schriftwerk wird ein in Schriftzeichen niedergelegter Gedanken
ausdruck verstanden, welcher ein Erzeugnis individueller geistiger 
Tatigkeit ist. Abbildungen konnen Urheberrechtschutz nur bean
spruchen, wenn sie ebenfalls dem AusfiuB eigener geistiger Tatig
keit des Urhebers darstellen. Eine der selbstandigen Bearbeitung 
entbehrende Darstellung, allgemein bekannter und deshalb als Ge
meingut der gesamten Industrie zu bezeichnender Gegenstande ge
nieBt keinen Schutz (RGSt. 15, 407.) Schutzfahig sind deshalb auch 
die in einem Preisbuch beigegebenen Abbildungen, wE'lche dem Leser 
das Verstandnis erleichtern und die beschriebenen Apparate und 
Maschinen anschaulicher machen soIl en, und bei denen die Indivi
dualitat der Geistestatigkeit darin besteht, daB die Apparate und 
Mnschinen in einer besonderen Form dargestellt werden, die be
stimmt und geeignet ist, die Eigenart des einzelnen Gegenstandes 
deutlich erkennen zu lassen (RGSt. 39, 103). Dagegen fallen nicht 
unter das Gesetz Abbildungen in Preisbiichern, welche nichts weiter 
enthalten, als eine der individuellen Formgebung ermangelnde Dar
steHung von Gegenstanden, urn die auBere Erscheinung der im 
Text beschriebenen Waren dem Publiknm vorzufiihren (RG. 70, 266). 
Zum Begriff der Abbildungen technischer Art ist erforderlich, daB 
dieselben ihrer inneren Natur nach del' Technik angehoren und daB 
sic einen Gedanken aus dem Reiche der Technik zum Zwecke der 
Anleitung oder Unterweisung verkorpern (RG. 70, 266; RGSt. 39, 
229). Der Urheberrechtsschutz wird fiir Abbildungen in Preisver
zeichnissen nicht etwa dadurch ausgeschlossen, daB die Verofient
lie hung nur geschaftlichen Zwecken dient. insbesondere die Kanf
lust anregen solI (RGSt. 34, 431). 

Urheber eines Werkes ist dessen Verfasser. Bei einer Dber
setzung gilt der Vbersetzer, hei einer sonstigen Bearbeitung der 
Bearbeiter als Urheber. 

Besteht ein Werk aus den getrennten Beitragen mehrerer 
(Sammelwerk), so wird fiir das Werk als Ganzes der Herausgeber 
als Urheber angesehen. 1st ein solcher nicht genannt, so gilt der 
Verleger als Herausgeber. 

Haben mehrere ein Werk gemeinsam in der Weise verfaBt, 
daB ihre Arbeiten sich nicht trennen lassen, so besteht unter ihnen 
als Urhebern eine Gemeinschaft nach Bruchteilen im Sinne des BGB. 

Das Recht des Urhebers geht auf die Erben iiber; es kann 
beschrankt oder unbeschrankt auf andere iibertragen werden . 

. Del' Urheber hat die ausschlieBliche Befugnis, das Werk zu 
vervielHiltigen und gewerbsmaBig zu verbreiten. So lange nicht 
d'1s Werk erschienen ist, ist der Urheber ausschlie13lich befugt, 
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Lsselbe offentligh vorzutragen; so lange nicht der wesentliche In
tIt des Werkes offentlich mitgeteilt ist, ist er allein zu einer 
lIchen Mitteilung berechtigt. Diese Rechte beziehen sich auch auf 
.e Vbersetzung in eine andere Sprache. 

Vbertdigt der Urheber sein Urheberrecht, so steht ihm, falls 
cht ausdriicklich das Gegenteil vereinbart ist, auch die Vber
ltzung in eine andere Sprache ausschlieBlich zu. 

Eine Verviel£altigung ohne Einwilligung des Berechtigten:ist 
lzulassig. Eine Vervielfaltigung zum personlichen Gebrauch, d. h. 
1m privaten Gebrauch ist zulassig, wenn sie nicht den Zweck hat, 
IS dem Werke eine Einnahme zu erzielen. 

Zulassig ist der A bdruck einzelner Artikel aus Zeitungen in 
ldern Zeitungen, soweit die Artikel nicht mit einem Vorbehalt 
~r Rechte versehen ist. Bei dem Abdruck in die Quelle deutlich 
lzugeben. 

Der Abdruck von Ausarbeitungen wissenschaftlichen, tech
schen oder unterhaltenden Inhalts ist unzulassig, auch wenn ein 
orbehalt der Rechte fehlt. Eine Ausarbeitung wissenschaftlichen 
lhalts liegt dann vor, wenn der Gegenstand sich zur wissenschaft
Jhen Bearbeitung eignet und der Inhalt nach der Art und Weise 
~r gegebenen Erorterungen die Bestimmung bekundet, einem 
issensqhaftlichen Zweck, in erster Linie dem Zweck der Belehrung 
I dienen (RGSt. 22, 56; 36, 195). Das Gleiche gilt beziiglich einer 
usarbeitung technischen Inhalts. 

ZuEissig ist die Vervielfaltigung, wenn einzelne Stell en oder 
.einere Teile eines Schriftwerkes, eines Vortrags oder einer Rede 
10h der Veroffentlichung in einer selbstandigen literarischen Ar
lit angefiihrt werden, oder wenn einzelne Aufsatze von geringem 
mfang in eine selbstandige wissenschaftliche Arbeit aufgenommen 
erden, jedoch ist in sol chen Fallen die Quelle deutlich anzugeben. 
egelmaBig wird der Name des Verfassers und der Titel des 
T erkes anzugeben sein. 

Der Schutz des Urheberrechts endet, wenn seit dem Tode 
lS Urhebers 30 Jahre und auBerdem seit der ersten Veroffent
;hung des Werkes 10 Jahre abgelaufen sind. Steht das Urheber
:cht an einem Werke mehreren gemeinschaftlich zu, so bestimmt 
Gh im allgemeinen der Ablauf der Schutzfrist nach dem Tode 
lS Letztlebenden. 1st der wahre Name des Urhebers nicht bei 
lr ersten Veroffentlichung angegeben worden, so endigt der Schutz 
it dem Ablauf von 30 Jahren. 

Die Schutzfristen beginnen mit dem Ablaufe des Kalender
hres, in welchem der Urheber gestorben oder das Werk ver
fentlicht worden ist. 

B I \1 m. Rechtskunde. 25 
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Wer vorsatzlich oder £ahrlassig unter Verletzung der aus
schlieBlichen Befugnis des Urhebers ein Werk vervielfaltigt, ge
werbsmaBig verbreitet oder den wesentlichen Inhalt eines Werkes 
offentlich mitteilt, ist dem Berechtigten zum Ersatze des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet. Die Schadensersatzpflicht er
streckt sich nur auf den entstandenen Vermogensschaden. Tragt 
jemand vorsatzlich oder fahrlassig unter Verletzung der ausschlieB
lichen Befugnis des Urhebers ein Werk offentlich vor, so ist er 
ebenfalls dem Berechtigten zum Ersatze des daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet. 

Der VerstoB gegen die obigen gesetzlichen Bestimmungen 
iiber Vervielfaltigung, gewerbsmaBige Verbreitung, unbefugte Mit
teilung des wesentlichen Inhalts, wird mit Geldstrafe bis zu 
3000 Mark geahndet. Auf Verlangen des Berechtigten kann neben 
der Strafe auch auf eine an ihn zu erlegende BuB e bis zum Be
trage von 6000 Mark erkannt werden. Die widerrechtlich her
gestellten oder verbreiteten Exemplare und die zur widerrechtlichen 
Vervielfaltigung ausschlieBlich bestimmten Vorrichtungen, wie For
men, Platten, Steine usw. unterliegen der Vernichtung. Der Be
rechtigte kann statt der Vernichtung verlangen, daB ihm das Recht 
zuerkannt wird, die Exemplare und Vorrichtungen ganz oder teil
weise gegen eine angemessene, hochstens dem Betrage der Her
stellungskosten gleichkommende Vergiitung zu iibernehmen. 

Wer es unterlaBt, die benutzte Quelle anzugeben, wird mit 
Geldstrafe bis zu 150 Mark bestraft. In allen Fallen tritt die 
Strafverfolgung nur auf Antrag ein. Die Zuriicknahme des An
trags ist zulassig. 

Der Anspruch auf Schadensersatz und die Strafverfolgung 
wegen Nachdrucks, wegen widerrechtlicher Verbreitung, Verviel
faltigung, Mitteilung des wesentlichen Inhalts usw. verjahren in 
3 Jahren. 

Den Schutz des Urheberrechtsgesetzes genieBen die Reichs
angehorigen fiir aHe ihre Werke, gleichviel ob diese erschienen 
sind oder nicht. Nicht Reichsangehorige genieBen den Schutz flir 
ihre Werke oder Vbersetzungen, die im Inland erscheinen, sofern 
nicht das Werk oder die Vbersetzung von ihm an einem friiheren 
Tage im Ausland erschienen ist. 

Wird der wahre Name des Urhebers eines Werkes binnen der 
dreiBigjahrigen Frist zur Eintragung in die Eintragsrolle angemel
det, so genieBt derselbe vollen Urheberschutz. Die Rolle wird bei 
dem Stadtrate zu Leipzig gefiihrt. Der Stadtrat bewirkt die 
Eintragungen, ohne die Berechtigung des Antragstellers oder die 
H,ichtigkeit der zur Eintragung angemeldeten Tatsachen zu priifen. 
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Die Einsicht der Eintragsrolle ist jedem gestattet. Aus der 
Rolle konnen Ausziige gefordert werden; die Ausziige sind auf Ver
la,ngen zu beglaubigen. Die Eintragungen werden im Deutschen 
Reichsanzeiger bekannt gemacht. 

Berner frbereinkunft zurn Schutze von Werken der 
Literatur und Kunst. 

Am 13. November 1908 wurde zwischen den meisten Kultur
staaten (die Vereinigten Staaten von Amerika und die Staaten von 
Mittel- und Siidamerika haben sich nicht an der Dbereinkunft be
teiligt) einen Verb and zum Schutze des Urheberrechts an Werken 
der Literatur und Kunst gebildet. Darnach genieBen die einem 
der Verbandlander angehorigen Urheber sow.ohl fUr die nichtver
offentlichten als fUr die in einem Verbandlande zum erst en Male 
veroffentlichten Werke in allen Verbandslandern mit Ausnahme 
des Ursprungslandes des Werkes diejenigen Rechte, welche die 
einschlagigen Gesetze den inlandischen Urhebern gegenwartig ein
raumen oder in Zukunft einraumen werden, sowie die in dieser 
Ubereinkunft besonders festgesetzten Rechte. Als Ursprungs
la,nd des Werkes wird angesehen: FUr die nicht veroffentlichten 
Werke das Heimatland des Urhebers, fiir die veroffentlichten Werke 
dasjenige Land, in welchem die erste Veroffentlichung erfolgt ist. 

1m Ursprungslande kann der Schutz immer nur nach MaBgabe 
der inlandischen Gesetzgebung verlangt werden. 

Die keinem der Verbandlander angeh6rigen Urheber, welche ihre 
\Verke zum ersten Male in einem dieser Lander ver6ffentlichen, 
genieBen in diesem Lande die gleichen Rechte wie die inlandischen 
Urheber und in den andern Verbandslandern diejenigen Rechte, 
welche die Dbereinkunft gewahrt. 

Die Dauer des Schutzes umfaBt das Leben des Urhebers und 
irn allgemeinen 50 Jahre nach seinem Tode. 

Gesetz iiber den Verkehr mit Kraftfahrzeugen 
vom 3. l\'[ai 1909. 

Bei der Wichtigkeit, welche das Kraftfahrzeug im heutigen Ve,'
J,ehr nicht nur zur PersonenbefOrderung, sondern auch zur Lasten
befOrderung angenommen hat, ist die Kenntnis der Bestimmungen 
iiber Personenkraftfahrzeuge und Lastkraftwagen von groBter Be
deutung. 

Fur den Verkehr mit Kraftfahrzeugell sind die Haftpflichtvor
sehriften am 1. Juni 1909, das iibrige Gesetz erst am 1. April 1910 
in Kraft getreten. Die Ausfiihrungsverordnungen des Bundesrats 

25* 
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sind am 3. Februar 1910 und beziiglich des internationalen Ver
kehrs am 21. April 1910 getroffen. 

Seit Bestehen der Gesetze sind auBerdem eine Reihe wichtiger 
Reichsgerichtsentscheidungen getroffen, deren hauptsachlichste mit
besprochen werden. 

Verkehrsvorschriften. 
§ 1. 

"Kraftfahrzeuge, die auf offentlichen Wegen oder Pliitzen in Betrieb ge
setzt werden solI en, mussen von der zustandigen Behorde im Verkehre zuge
lassen sein. 

Ale Kraftfahrzeuge im Sinne dieses Geeetzes gelten Wagen oder l!'ahr
rader, welche durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise ge
bunden zu sein." 

Offentlich sind aIle Wege und Platze, welche tatsachlich dem 
Verkehr des Publikums freigegeben sind, gleichviel ob der Weg im 
Privateigentum steht und der Eigentiimer das Recht hat, den 
Weg einZuziehen. Selbstverstandlich unterliegt die Benutzung der 
offentlichen Wege durch Kraftfahrzeuge auch den allgemeinen 
polizeilichen Vorschriften. Die PolizeibehOrden konnen Hochst
geschwindigkeiten festsetzen und den Kraftwagenverkehr auf be
stimmten . StraBen, Platzen und Briicken ausschlieBen oder be
schranken, wenn dies der Zustand der Wege oder die Eigenart 
des Verkehrs erfordert. 

In Betrieb gesetzt wird ein Kraftfahrzeug, indem es seiner 
Bestimmung gemaB in Gebrauch genommen, also zum Fahren mit 
eigener Kraft benutzt wird. Der Zweck der Ingebrauchnahme 
ist gleichguItig. Probefahrten, welche die Fabrik zur Prufung oder 
Vorfiihrung vornimmt, Fahrten zur Vberfuhrung des Fahrzeuges 
in den Verkaufs-, Ausstellungsraum oder zum Kaufer fallen auch 
darunter, wenn dabei offentlighe StraBen mit eigener Kraft be
fahren werden. Fur das schwebende Zulassungsverfahren sind er
leichternde Bestimmungen getroffen. 

Vber den Antrag auf Zulassung eines Kraftfahrzeuges ent
scheiden die hOhere Verwaltungsbehorde, in PreuBen die Regie
rungsprasidenten, in Berlin der Polizeiprasident, in Bayern die 
Distriktsverwaltungsbehorden, in Munchen die Polizeidirektion, in 
Sachsen die Kreishauptmannschaften, in Dresden die Polizei
direktion, in Leipzig, Chemnitz, Zwickau und Plauen die Polizei
amter, in Baden die Bezirksamter und in Hessen die Kreis
amter. 

§ 2. 
" Wer auf offentlichen Wegen oder Pliitzen ein Kraftfahrzeug fuhren 

will, bedarf der Erlaubnis der zustii.ndigen Behorden. Die Erlaubnis gilt fiir 



Gesetz iiber den Verkehr mit Kraftfahrzeugen. 389 

das ganze Reich. Sie ist zu erteilen, wenn der Nachsuchende seine Be
fahigung durch eine Priifung dargetan hat und nicht Tatsachen vorliegen, 
die die Annahme rechtfertigen, daB er zum Fiihren von Kraftfahrzeugen un
geeignet ist. 

Den Nachweis der Erlaubnis hat der Fiihrer durch eine Bescheinigung 
- den Fiihrerschein - zu erbringen." 

Das Fuhren eines Kraftfahrzeuges begreift die gesamte 
Bedienung der maschinellen Einrichtung des Fahrzeuges wahrend 
des Betriebes in sich. Fuhrer ist, wer diese Tatigkeiten unter 
eigener Verantwortung ausubt. Del' Fuhrer darf Warnungssignale 
mit der auBerhalb del' Ortschaften zugelassenen Fanfarentrompete 
unter eigener Verantwortung einem andern uberlassen. 

Del' Fuhrer darf keine korperlichen Mangel haben, die seine 
Fahigkeit, ein Kraftfahrzeug sichel' zu fiihren, beeintrachtigen 
konnen, besonders keine Mangel des Seh- und Horvermogens. Er 
JUuB ferner im voUen Besitz seiner Geisteskrafte sein. Insbesondere 
sind Kaltbliitigkeit und Fahigkeit zu raschem EntschluB unerla13-
liche Forderungen, die man an einen Kraftwagenfiihrer namentlich 
im groBstadtischen Verkehr stellen muB (RG. 22. Januar 1912 
JW 385,5). Minderjahrige unter 18 Jahren sind grundsatzlich nicht 
zugelassen. 

Dbt jemand zum Zwecke del' Ablegung del' Priifung sich 
in der Fiihrung von Kraftfahrzeugen auf ofIentlichen Wegen, so 
ist die Begleitung eines mit Fiihrerschein versehenen Fiihrers not
wen dig. 

Werden Tatsachen festgestell t, welche die Annahme recht
fertigen, daB eine Person zum Fiihren von Kraftfahrzeugen unge
eignet ist, so kann ihr die Fa h r e rIa u b n i s dauernd oder fUr 
bestimmte Zeit durch die zustandige Verwaltungsbehorde ent
zogen werden. Die Entziehung ist fiir das ganze Reich wirksl1m. 

Haftpfticht. 
§ 7. 

n Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs ein Mensch getotet, der 
Korper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache bescha
digt, so ist der Halter des Fahrzeugs verpfiichtet, dem Verletzten den daraus 
entstehenden Schaden zu erlietzen. 

Die Ersatzpfiicht ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch ein unab
wendbares Ereignis verursacht wird, das weder auf einem Fehler in der Be
sehafl'enheit des Fahrzeugs, noch auf einem Versagen seiner Verrichtungen 
beruht. AlB unabwendbar gilt ein Ereignis insbesondere dann, wenn es auf 
das Verhalten des Verletzten oder eines nicht bei dem Betriebe beschiiftigten 
Dritten oder eines Tieres zuriickzufiihren ist und sowohl der Halter als der 
I<~iihrer des Fahrzeugs jede nach dem Umstanden gebotene Sorgfalt beob
Hehtet hat. 

Wird das Fahrzeug ohne Wissen und Willen des Fahrzeughalters von 
einem andern in Betrieb gesetzt, so ist dieser an Stelle des Halters zum Er
satze des Sehadens verpfiichtet." 
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Der Dnfall mull sich bei dem Betriebe ereignet haben, d. h. 
er muB im auBeren, 6rtlichen und zeitlichen Zusammenhang 
stehen und einen inneren, ursachlichen Zusnmmenhang haben. 
Der ursachliche Zusammenhang kann ein unmittelbarer oder mittel
barer sein. Der Nachweis des ursachlichen Zusammen
hanges liegt dem Geschadigten ob. 

Das Reichsgericht hebt iiber den Begriff des Halters einef< 
Kraftfahrzeuges 2 Merkmale hervor: 

1. Halter ist, wer das Kraftfahrzeug fiir eigene Rechnung in 
Gebrauch hat. 

2. Zum Halterbegriff geh6rt ferner die umfassende Verfiigungs
gewalt iiber das Fahrzeug, wie ein solcher Gebrauch voraussetzt. 
Fiir die Haltereigenschaft kommt es lediglich auf tatsachliche Be
ziehung zum Fahrzeug an. Welche Rechte dem Halter daran zu
stehen, und ob ibm iiberhaupt Rechte damn zustehen, ist belang
los. Der Dieb ist ebenso Halter, wie der rechtmaBige Besitzer, 
welcher das Fahrzeug zu eigener Benutzung erworben hat und zu 
seiner Verfiigung halt. Beim Kauf geht die Haltereigenschaft 
regelmaBig mit der Vbergabe des Fahrzeuges auf den Kaufer iiber. 

Bei Miete und Leihe des Kraftfahrzeugs kommt es auf die 
Umstande an, wer als Halter anzusehen ist. Mietet jemand einen 
Kraftwagen und steUt or das Fahrzeug in eine eigene odeI' ge
mietete Garage ein, sorgt er auch sonst fiir das Fahrzeug, bezahlt 
er den Fiihrer oder dergleichen, so ist del' Mieter als Halter an
zusehen. Bei voriibergehender Vberlassung zu einer oder mehreren 
im voraus bestimmten Fahrten, behalt del' t~erlasser trotz Un
entgeltlichkeit die Eigenschaft des Halters. Sie geht nur dann 
auf den Entleiher iiber, wenn dieser das Fahrzeug zu freiem, 
selbstandigem Gebrauch geliehen erhiilt. (RG. 20. November 1905.; 
JW. 1906, 62,14). Bei Probefahrten sieht das Reichsgericht 
den Fabrikanten als Halter an. Bei Probefahrten des Fabrikanten, 
welchem das Fahrzeug zur Reparatur iiberlassen war, tragt nicht 
dieser, sondern sein Auftraggeber die Betriebsgefahr als Halter 
(RG. 1. Mai 1912, Bd. 79 S. 314, JW. 808, 31). 

Beim Ersatz des Schad ens umfaBt der zu ersetzende 
Schaden auch den entgangenen Gewinn. Bei ganzlicher Vernich
tung der Sache ist Schadloshaltung dafiir zu leisten, daB der Be
rechtigte die Sache in del' Zwischenzeit hat entbehren miissen. 

Die in § 7 angegebene notwendige Sorgfalt bezieht sich in 
erster Linie auch auf die Anstellung eines Kraftwagenfiihrers. 
Es geniigt nicht, daB er den Fiihrerschein besitzt und daB die Er
kundigungen seine Niichternheit und Zuverlassigkeit in friiheren 
Stellungen ergebell. Der Halter mull sich auch iibcrzeugen, ob 
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~r Fiihrer die notwendige Kaltbliitigkeit und Fahigkeit zu raschem 
tltschluB besitzt. Nimmt er Angstlichkeit wahr, so muB er be
ndere Vorsicht walten lassen. Eine einmalige Probefahrt ge
igt nicht. Auf einen als zuverlassig erprobten Fuhrer darf sich 
doch der Halter im allgemeinen verlassen; wenn er aber wahl'
mmt, daB der Fuhrer unvorsichtig, insbesondere zu schnell fahrt, 
ler wenn er Veranlassung hat, sich um den Weg zu bekummern, 
eil dessen besondere Gefahrlichkeit dem Fuhrer nicht bekannt ist, 
Lnn muB er auch einschreiten, wenn der Fuhrer des Wagens den 
erkehr gefahrdet (RG. vom 2. Januar 1911, 7. November 1910, 

November 1910, 26. November 1910, 4. Dezember 1913). Unter 
mstanden, z. B. wenn er die N elgung seines Fuhrers zu schnellem 
o.d rucksichtslosem Fahren kennt, hat er daruber hinaus auch 
le Pflicht, den Fuhrer an gefahrlichen Stellen zu beaufsichtigen 
W. 22. Okt.. 1914). Der Halter muB die fur den Kraftwagel1-
ihrer bestimmten Polizeiverordl1ungen kennen, um seiner 
ufsichtspflicht zu genugen (15. Marz 1909). 

§ 8. 
"Die Vorsohriften des § 7 finden keine Anwendung: 

Wenn zur Zeit des Unfalls der Verletzte oder die besohiidigte Saohe durch 
das Fahrzeug befiirdert wurde oder der Verletzte bei dem Betriebe des 
Fahrzeuges tiitig war. 
Wenn der Dnfall durch ein Fahrzeug verursacht wurde, daB nur zur Be
fiirderung von Lasten dient und auf ebener Bahn eine auf 20 Kilometer 
begrenzte Gesohwindigkeit in der Stunde nioht iibersteigen kann." 

Hierdureh werden die besonderen Gefahren unterBehieden, welehe 
er Kraftwagen besonders durch groBe Schnelligkeit in sieh birgt. 

§ 9. 
"Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Verletzten 

litgewirkt, so finden die Vorschriften des § 254 BGB. mit der MaBgabe An
'endung, daB im FaIle der Besohiidigung einer Sache das Verschulden des
migen, welcher die tatsiichliche Gewalt iiber die Sache ausiibt, dem Vel'
Jhulden des Verletzten gleichsteht." 

Ein gewisser Schutz gegenuber dieser Bestimmung ist die Ent
cheidung des OLG. Dresden vom 9. Dez. 1886. Dieselbe lautei: 

"Wer sich auf einem offentlichen Platz oder einer offentlichcn 
;traBe· bewegt, hat die Pflicht, die aus dem dort btattfindenden 
Terkehr fUr ihn entstehenden Gefahren, soweit er das vermag. 
Lurch eigene Aufmerksamkeit von sich abzuwenden." An sich ist 
Ler StraBendamm auch fUr den FuBgangerverkehr da. Wer ihn 
~um Weiterschreiten benutzt, muB abel' mit besonderer Sorgfalt 
Jmschau halten (RG. 7. Dez. 1908). Unter Umstanden wird schon 
Larin, daB jemand in gefahrlicher Lage sich der zu seiner Sicher-
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heit bestimmten Vorrichtungen, z. B. des Biirgersteiges nicht be
dient, ein Verschulden gesehen (RG. 25. Juni 1906). Jeder FuB
ganger hat namentlich in der Dunkelheit die Pflicht, auf Fuhr
werke sein Augenmerk zu richten, deren Nahen er vernimmt, da
mit er ihnen in geeigneter Weise ausweiche (RG. 11. April 1906). 
Auf Horsignale darf er sich nicht unbedingt verlassen (RG. 7. Dez. 
1908). Beim tlberschreiten des Fahrdamms muB der FuBganger 
auf nahende Fuhrwerke Riicksicht nehmen und Umschau halten 
(RG. 30.1. 1905; 3.6.1907; usw.). Wer kurz vor einem Kraft
fahrzeug noch vorbeizulaufen versucht, handelt in der Regel grob
fahrlassig. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn jemand hinter 
einem Hindernisse, z. B. einem Mobelwagen, einem haltenden StraBen
bahnwagen, denjenigen Teil der Fahrbahn betritt, nach welchem 
ihm bis dahin der freie Ausblick versperrt war. Er muB vor
sichtig Umschau halten, urn so mehr als auch die Fiihrer der Fuhr
werke auf sein plOtzliches Hervortreten nicht gefaBt sein konnen 
(RG. 22.6. 1903; 14. 4. 1904; 3. 6. 1905). 

Ein VerstoB gegen die polizeiliche StraBenordnung, insbesondere 
uber den Verkehr mit Fuhrwerken und Fahrradern auf offentlichen 
StraBen bedeutet regelmaBig ein Verschulden. Es konnen abcr 
besondere Umstande vorliegen, die ausnahmsweise die Nichtbeach
tung der Polizeivorschriften entschuldigen oder sogar geboten e1'
scheinen lassen. Das Verschulden kann auch in einer Unterlassung 
bestehen, insbesondere bei Abwendung des Schadens nach dem 
Unfall. Der Verletzte hat also die Pfiicht, alles zu tun, urn 
den Schaden nicht groBer werden zu lassen. Er muB sich in 
die Behandlung eines Arztes begeben und dessen Anordnungen 
befolgen. 

Die Beweispflicht fiir die Behauptung, daB ein Mitwirken 
des Verschulden des Verletzten vorliegt, liegt dem Haftpfiichtigen 
ob. Die schuldhafte Handlung oder Unterlassung des Verletzten 
muB mit dem Schad en in ursachlichem Zusammenhange stehen. 
1m iibrigen vergleiche BGB. S. 104 und 135 ff. 

1m FaIle der Totung (§ 10) sind die Vorschriften des BGB. 
(§ 844 BGB.) und § 3 des Haftpfiichtgesetzes heranzuziehen. 

§ 11 des vorliegenden Gesetzes bestimmt, daB im FaIle der 
Verletzung des Korpers oder der Gesundheit Schadensersatz durch 
Ersatz der Kosten der Heilung sowie des Vermogensnachteils zu 
leisten ist, welchen der Verletzte dadurch erleidet, daB seine Erwerbs
fahigkeit zeitweise oder dauernd aufgehoben oder gemindert oder 
eine Vermehrung seiner Bediirfnisse eingetreten ist. 
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§ 12. 
~Der Ersatzpflichtige haftet: 

1. im FaIle der Totung oder Verletzung eines Menschen nur bis zu einem 
Kapitalbetrage von fiinfzigtausend Mark oder bis zu einem Rentenbetrage 
von jahrlich dreitausend Mark; 

2. im FaIle der Totung oder Verletzung mehrerer Menschen durch dassel be 
Ereignis, unbeschadet der in Nr. 1 bestimmten Grenze nur bis zu eincm 
Kapitalbetrage von insgesamt einhundertfiinfzigtausend Mark oder bis zu 
einem Rentenbetrage von insgesamt neuntausend Mark; 

3. im FaIle der Sachbeschadigung, auch wenn durch dasselbe Ereignis 
mehrere Sachen beschadigt werden, nur bis zum Betrage von zehntausend 
lfark. 

tlbersteigen die Entschadigungen, die mehreren auf Grund desselben 
Ereignisses nach Abs. 1 Nr. 1, 3 zu leisten sind, insgesamt die in Nr. 2, 3 
bezeichneten Hochstbetrage, so verringern sich die einzelnen Entschiidi
gungen in dem Verhaltnis, in welchem ihr Gesamtbetrag zu dem Hochst
betrage steht." 

Hiernach sind also die Entschadigungssummen begrenzt. 
Nach § 13 ist der Schadensersatz wegen Aufhebung oder Min

derung der Erwerbsfahigkeit und wegen Vermehrung der Bediirf
nisse des Verletzten fiir die Zukunft durch Entrichtung einer Geld
rente zu leisten. 

Die Anspriiche auf Schadensersatz aus den §§ 7-13 ver
jahren in 2 Jahren von dem Zeitpunkt an gerechnet, in welchem 
der Ersatzbereehtigte von dem Schaden und von der Person des 
Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt, ohne Riieksicht auf rliese Kenntnis 
in 30 Jahren von dem Unfall an. Jedoch geht er seiner Rechte 
verlustig, wenn die Unfallanzeige nicht spatestens innerhalb zweier 
Monate an den Ersatzpflichtigen erfolgt. 

Durch das vorliegende Gesetz bleiben die reichsgesetzlichen 
Vorschriften unberiihrt, nach denen der Fahrzeughalter fiir 
den durch das Fahrzeug verursaehten Schaden in weiterem Umfallg 
haftet oder verantwortlich ist. 

Bei Ti:itung eines Menschen, Verletzung desselqen oder Schadi
gung seiner Gesundheit oder bei Beschadigung einer Sache ist auch 
der Fiihrer des Kraftfahrzeuges zum E.rsatze des Schadens 
verpflichtet. 

Als letzte Instanz bei biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten ent
scheidet das Reichsgericht. Fiir Klagen aus dem vorliegenden 
Gesetz ist auch das Gericht zustandig, in dessen Bezirk das scha
digende Ereignis stattgefunden hat. 

Strafvorschriften. 
§ 21. 

" Wer den zur Erhaltung der Ordnung und Sicherheit auf den offentlichen 
Wegen oder Platzen erlassenen polizeilichen Anordnungen iiber den Verkehr 
des Kraftfahrzeuges zuwider handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 150 Mark 
oder mit Haft bestraft." 
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Nach § 22 wird der Fuhrer eines Kraftfahrzeuges, der nach 
einem U nfalle es unternimmt, sich der Feststellung des Fahrzeuges 
und seiner Person d ureh die Flu c h t zu entziehen, mit Geldstrafe 
bis zu 300 Mark oder mit Gefangnis bis zu 2 Monaten bestraft. 
Er bleibt jedoch straflos, wenn er spatestens am nachstfolgenden 
Tage nach dem Unfall Anzeige bei einer inlandischen Polizeibeh6rde 
erstattet und die FeststeUung des Fahrzeuges und seiner Person 
bewirkt. - VerlaBt der Fuhrer des Kraftfahrzeuges eine bei dem 
Unfall verletzte Person vorsatzlich in hilfloser Lage,. so 
wird er mit Gefangnis bis zu 6 Monaten bestraft. Sind milderndc 
Umstande vorhanden, so kann auf Geldstrafe bis 300 Mark erkannt 
werden. 

Fuhrt jemand auf 6ffentlichen Wegen oder PIatzen ein Kraft
fahrzeug, das nicht von del' zustandigen Beh6rde zum Verkehre 
zugelassen ist, so wird er mit Geldstrafe bis zu 300 Mark odeI' 
mit Gefangnis bis zu 2 Monaten bestraft. Die gleiche Strafe trifft 
den Halter eines solchen Fahrzeuges, wenn er vorsatzlich oder fahr
lassig des sen Gebrauch auf 6ffentlichen Wegen gestattet. 

Die §§ 24 und 25 seien zweckmaBig w6rtlich wegen ihrer 
Bedeutung im Verkehr angefiihrt: 

§ 24. 
Mit Geldstrafe bis zu 300 Mark oder mit Gefangnis bis zu zwei Monaten 

wird bestraft: 
1. wer ein Kraftfahrzeug fiihrt, ohne einen Fiihrerschein zu besitzen; 
2. wer ein Kraftfahrzeug fiihrt, obwohl ihm die Fahrerlaubnis entzogen ist; 
3. wer nicht seinen Fiihrerschein der Behiirde, die ihm die Fahrerlaubnis ent

zogen hat, auf ihr Verlangen abliefert. 
Die gleiche Strafe trifft den Halter des Kraftfahrzeugs, wenn er vor

satzlich oder fahrliissig eine Person zur Fiihrung des Fahrzeugs bestellt oder 
ermachtigt, die sich nicht durch einen Fiihrerschein ausweisen kann oder der 
die Fahrerlaubnis entzogen ist." • 

§ 25. 
n Wer in rechtswidriger Absicht 

1. ein Kraftfahrzcug, fUr welches von der Polizeibehorde ein Kennzeichen 
nicht ausgegeben oder zugelassen worden ist, mit einem Zeichen versieht .. 
welches geeignet ist, den Anschein der polizeilich angeordneten oder zu
gelassenen Kennzeichnung hervorzurufen; 

2. ein Kraftfahrzeug mit einer andern als der polizeilich fUr das Fahrzeug 
ausgegebenen oder zugelassenen Kennzeichnung versieht; 

3. das an einelll Kraftfahrzeuge gemiiB polizeilicher Anordnung angebrachte 
Kennzeichen verandert, beseitigt, verdeckt oder sonst in seiner Erkennbar
keit beeintrachtigt, wird, sofern nicht nach den Vorschriften des Straf
gesetzbuches eine hahere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 500 Mark 
o der mit Gciallgnis bis zu 3 Monaten bestraft. 

Die gleiche Strafe trifft Personen, welche auf iiffentlichen Wegen oder 
Platzen von einem Kraftfahrzeuge Gebrauch machen, von dem sie wissen, daB 
die Kennzeichnung in der im Abs. 1 unter Nr. 1-3 bezeichneten Art gefalscht, 
verfalscht oder unterdriickt worden ist." 
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Bekanntmachung betreffend die Regelung des 
Verkehrs mit Kraftfahrzeugen. 

Vom 3. Februar 1910. 

Die Kraftfahrzeuge miissen verkehrssicher und insbesondere 
so gebaut, eingerichtet und ausgeriistet sein, daB Feuer- und Ex
plosionsgefahr sowie jede vermeidbare Belastigung von Personen 
und Gefahrdung von Fuhrwerken durch Gerausch, Rauch, Dampf 
oder iiblen Geruch ausgeschlossen ist. Die Radkranze diirfen keine 
Unebenheiten besitzen, die geeignet sind, die Fahrbahn zu be
schiidigen. 

Jedes Fahrzeug muB mit einer zuverlassigen Lenkvorrich
tung, mit zwei voneinander unabhangigen Bremseinrichtungen, 
gegebenenfalls mit einer Vorrichtung zur Verhinderung unbeabsich
tigter Riickwartsbewegungen, mit einer tieftonenden Hupe, nach 
eingetretener Dunkelheit und bei starkem Nebel mit mindestens 
z ... vei Laternen und mit einer Vorrichtung versehen sein, die ver
hindert, daB das Fahrzeug von Unbefugten in Betrieb gesetzt 
werden kann. trbermaBig stark wirkende Scheinwerfer diirfen nicht 
verwendet werden. Jedes Kraftfahrzeug muB mit der Firma, weiche 
das Fahrgestell hergestellt hat, del' Fabriknummer, der Anzahl del' 
Pferdestarken versehen sein und muB das Eigengewieht des be
triebsfertigen Fahrzeugs ergeben. 

J edes Kraftfahrzeug muB mit einem von der h6heren Ver
waltungsbehorde zuzuteilenden K en nz e i chen aus einem odeI' mehre
ren Buchstaben zur Bezeichnung des Bundesstaats und mit del' 
Erkennungsnummer versehen sein, unter der das Fahrzeug in 
die polizeiliche Liste eingetragen ist. Das Kennzeichen ist an del' 
Voderseite und an der Riickseite des Fahrzeugs anzubringen. 
Die Kennzeichen miissen mit dem Dienststempel del' Polizei
behorde versehen sein. Sie diirfen nicht zum Umklappen ein
gerichtet sein und miissen stets in lesbarem Zustand erhalten werden. 
Wahrend del' Dunkelheit und bei starkem Nebel ist das hintere 
Kennzeichen deutlieh erkennbar zu beleuehten. 

Pfliehten des Fuhrers. Del' Fiihrer hat den Fiihrerschein so
wie die Bescheinigung iiber die Zulassung des Kraftfahrzeugs bei 
del' Benutzung des Fahrzeugs auf offentlichen Wegen und Platzen 
bei sieh zu fiihren und auf Verlangen dem zustandigen Beamten 
vorzuzeigen. Er ist fUr ordnungsmaBige Kennzeichen und Beleuch
tung verantwortlich, ferner dafiir, daB die zuHissige Belastung 
nicht iiberschritten wird, und daB das Fahrzeug sich in verkehrs
sicherem Zustande befindet; er hat sich vor del' Fahrt davon zu 
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iiberzeugen. Er dad von dem Fahrzeug nicht absteigen, solange 
es in Bewegung ist und darf sich von ihm nicht entfernen, solange 
die Maschine oder der Motor lauft. Entfernt er sich, so muB er 
dafiir sorgen, daB ein Unbefugter das Fahrzeug nicht in Betrieb 
setzen kann. Fiir vermeidbare Entwicklung von Gerausch, Rauch 
oder iiblen Geruch hat er zu sorgen. Das Offnen vorhandener 
Auspuffklappen ist verboten. Die Fahrgeschwindigkeit ist 
so einzurichten, daB UnfaHe und Verkehrsstorung vermieden werden. 

Innerhalb geschlossener Ortsteile darf die Fahrgeschwindigkeit 
von 15 km in der Stunde nicht iiberschritten werden, bei Kraft
fahrzeugen von mehr als 5,5 Tonnen Gesamtgewicht von 12 km. 

Bei StraBenkreuzungen, bei scharfen StraBenkriimmungen, bei 
Eisenbahniibergangen usw. ist so langsam und vorsichtig zu fahren, 
daB das Fahrzeug sofort zum Halten gebracht werden kann. 

Der Fiihrer hat entgegenkommende, zu iiberholende, in der 
Fahrtrichtung stehende oder die Fahrtrichtung kreuzende Menschen, 
sowie die Fiihrer von Fuhrwerken, Reiter, Radfahrer usw. nament
an uniibersichtIichen Stellen durch deutlich horbares Warnungs
zeichen recbtzeitig auf das Nahen dcs Kraftfahrzeuges aufmerksam 
zu machen. Das Abgeben von Warnungszeichen ist sofort einzu
stellen, wenn Pferde oder andere Tiere dadurch unruhig oder scheu 
werden. Das Abgeben langgezogener Warnungssignale, die Ahnlich
keit mit Feuersignalen haben, sowie die Verwendung anderer Signal
instrumente ist nicht statthaft. 

Merkt der Fiihrer, daB ein Pferd oder ein anderes Tier VOl' 

dem Kraftfahrzeuge scheut oder daB sonst durch das Vorbeifahren 
mit dem Kraftfahrzeuge Menschen oder Tiere in Gefahr gebracht 
werden, so hat er langsam zu fahren, erforderlichenfalls anzuhalten 
und die Maschine oder den Motor auBer Tatigkeit zu setzen. 

1m iibrigen: Rechts ausweichen, links iiberholen. 
Sollen Anhangewagen mitgefiihrt werden, so geniigt die An

zeige bei der hOheren Verwaltungsbehorde; jedoch ist die Erlaubnis 
von der Befolgung bestimmter Vorschriften abhangig. 

Die PolizeibehOrde kann jederzeit auf Kosten des Eigentiimers 
eine Untersuchung dariiber veranlassen, ob ein Kraftfahrzeug den 
nach MaBgabe dieser Verordnung zu stellenden Anforderungen ent
spricht. Geniigt es dies en nicht, so kann seine AusschlieBung ver
fiigt werdcn. Geniigt eine Person zum Fiihren von Kraftfahrzeugen 
infolge Feststellung neuer Tatsachen nicht, so kann ihr die Fahr
erlaubnis zeitweilig oder dauernd entzogen werden. 

Ais vorlaufig zum Verkehr auf offentlichen Wegen und Platzen 
zugelassen geiten Kraftfahrzeuge wahrend der durch den amt
lichen Sachverstandigen vorzunehmenden technischen Priifung. 
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Vber die Prufung von Kraftfahrzeugen sind besondere 
Vorschriften erlassen. 

Dem Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zum Fuhren 
von Kraftfahrzeugen ist beizufugen: 
1. ein Geburtsschein; 
2. eine unaufgezogene Photographie; 
3. ein Zeugnis eines beamteten Arztes; 
4. ein Nachweis daruber, mit Angabe der Dauer der praktischen 

Ausbildung, daB der Bewerber den Fahrdienst bei einer durch die 
zustandige VerwaltungsbehOrde zur Ausbildung von Fuhrern er
machtigten Person oder Stelle erlernt hat. 

Ergibt der Bericht des Sachverstandigen, daB der Antragsteller 
die Prufung bestanden hat, so erhalt der Prufling den Fuhrerschein 
fiir die betreffende Betriebsart und Klasse von Fahrzeugen. 

Internationales Abkommen tiber den Verkehr mit 
Kraftfahrzeugen. 
Vom 11. Oktober 1909. 

Hier gelten im allgemeinen die gleichen Vorschriften. An Be
sonderheiten ist folgendes zu erwahnen: 

Fur den internationalen Verkehr werden internationale Fahrt
ausweisE} nach bestimmten Muster und Angaben ausgestellt. Diese 
Ausweise sind vomZeitpunktihrerAusstellungan einJahr gultig. 
Sie gewahren freie Zulassung zum Verkehr in allen andern Vertrags
staaten. 

Zum Obertritt von ehiem Lande in das andere ist augenfii1lig 
an der Ruokseite auBer dem heimatlichen Kennzeichen mit einer 
Nummer, ein Unterscheidungszeichen anzubringen, das seine Staats
zugehorigkeit ergibt. Vber Abmessungen des Zeichens usw. be
stehen bestimmte Vorschriften. 

"Ober Ausweichen bei Begegnung und "Obe;holung muss en sich 
die Fuhrer von Kraftfahrzeugen auf das strengste nach den Ge
brauchen der Gegend richten, in der sie sich befinden. 

Fur den Antrag auf einen internationalen Fahrtausweis 
an die hohere VerwaltungsbehOrde des Wohn- oder Aufenthaltsorts 
des Antragstellers sind folgende Angaben beizufiigen: 
1. die Zulassungsbescheinigung fiir das Kraftfahrzeug sowie die 

Angaben uber die Anzahl der Zylinder des Motors, .die Form 
und Farbe der Aufbauten (Karosserie) und die Gesamtzahl der 
Platze des Fahrzeugs; 

2. der Fuhrerschein fur jede Person, welche das Fahrzeug im inter
nationalen Verkehre fiihren soIl, und deren Photographie (unauf
gezogen, Brustbild in GroBe von etwa 41/ 2 cm im Quadrat). 
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Pflichten als Schoffe und Geschworener. 
Gerichtsverfassungsgesetz vom 20. Mai 1898. 

I. Schoffen. 
Das Amt emes Sehoffen ist ein Ehrenamt. Dassel be kann nur 

von einem Deutsehen versehen werden. 
Unfiihig zu dem Amte eines Seh6ffen sind: 

1. Personen, welehe die Befahigung infolge strafgeriehtlieher Ur
teile verloren haben; 

2. Personen, gegen welehe das Hauptverfahren wegen eines Verbre
ehens odeI' Vergehens erofinet ist, das die Aberkennung der 
burgerliehen Ehrenreehte oder der Fahigkeit zur Bekleidung 
offentlieher A.mter zur Folge haben kann; 

3. Person en, die infolge geriehtlieher Anordnung in der Verfugung 
uber ihr Vermogen besehrankt sind. 

Zu dem Amte eines Seh6ffen sollen nieht berufen werden: 
1. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Urliste das dreiBigste 

Lebensjahr noeh nieht vollendet haben; 
2. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Urliste den Wohnsitz 

in del' Gemeinde noeh nieht zwei volle Jahre haben; 
3. Personen, die fUr s'ieh oder ihre Familie Armenunterstutzung 

aus offentliehen Mitteln empfangen oder in den letzten drei 
Jahren, von Aufstellung der Urliste zuruckgerechnet, erripfangen 
haben; 

4. Personen, die wegen geistiger oder korperlicher Gebrechen zu 
dem Amte nicht geeignet sind; 

5. Dienstboten. 
Zu dem Amte eines Schoffen sollen ferner nicht berufen werden: 

1. Minister; 
2. Mitglieder der Senate der freien Hansastadte; 
3. Reichsbeamte, dle jederzeit einstweilig in den Ruhestand ver

setzt werden konnen; 
4. Staatsbeamte, die auf Grund der Landesgesetze jederzeit einst-

weilig in den Ruhestand versetzt werden konnen; 
5. Richterliche Beamte und Beamte der Staatsanwaltschaft; 
o. Gerichtliche und polizeiliche Vollstreckungsbeamte; 
7. Religionsdiener; 
8. V olkssch ullehrer; 
9. Dem aktiven Heere oder der aktiven Marine angeh6rende Mili

tarpersonen. 
Die Landesgesetze konnen auBer den vorbezeichneten Beamten 

h6here Verwaltungsbeamte bezeichnen, die zu dem Amte eines 
Sch6ffen nicht berufen werden soIl en. 
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Die Berufung zum Amte eines SchOffen diirfen ablehnen: 
1. Mitglieder einer deutschen gesetzgebenden Versammlung; 
2. Personen, die im letzten Geschaftsjahre die Verpfiichtung eines 

Geschworenen oder an wenigstens 5 Sitzungstagen die Verpflich
tung eines Schoffen erfiillt haben; 

3. Arzte; 
4. Apotheker, die keine Gehilfen haben; 
5. Personen, welche das fiinfundsechzigste Lebensjahr zur Zeit der 

Aufstellung der Urliste vollendet haben oder dasselbe bis zum 
Ablaufe des Geschiiftsjahres vollenden wiirden; 

6. Personen, die glaubhaft machen, daB sie den mit der Ausiibung 
des Amts verbundenen Aufwand zu tragen nicht vermogen. 

Der Vorsteher einer jeden Gemeinde oder eines landesgesetz
Hch der Gemeinde gleichstehenden Verbandes hat alljahrlich ein 
Verzeichnis der in der Gemeinde wohnhaften Personen, die zu dem 
Schoffenamte berufen werden konnen, aufzustellen (Urliste). 

Die Urliste ist in der Gemeinde eine Woche lang zu jeder
manns Ansicht auszulegen. Der Zeitpunkt der Auslegung ist vor
her offentlich bekannt zu machen. Gegen die Richtigkeit oder Voll
standigkeit der Urliste kann innerhalb der einwochigen Frist schrift
lich oder zu Protokoli Einspruch erhoben werden. 

Der Gemeindevorsteher sendet die Urliste nebst den erhobenen 
Einsprachen und den ihm erforderlich erscheinenden Bemerkungen 
an den Amtsrichter des Bczirks. Wird nach Absendung der Ur
liste die Berichtigung derselben erforderlich, so hat der Gemeinde
vorsteher hiervon dem Amtsrichter Anzeige zu machen. Der Amts
richter steUt die Urlisten des Bezirks zusammen und bereitet den 
BeschluB iiber die Einsprachen gegen dieselben vor. Er hat die 
Beachtung der Vorschriften des § 36 Abs. 2 zu priifen und die Ab
steHung etwaiger Mangel zu veranlassen. 

Bei demAmtsgerichte tritt alljahrlich ein AusschuB zusammen. 
Der AusschuB besteht aus dem Amtsrichter als Vorsitzendem und 
einem von der Landesregierung zu bestimmenden Staatsverwaltungs
beamten sowie sieben Vertrauensmannern als Beisitzern. Die Ver
trauensmanner werden aus den Einwohnern des Amtsgerichtsbezirks 
gewahlt. Die Wahl erfolgt nach naherer Bestimmung der Landes
gesetze durch Vertretungen der Kreise, Amter, Gemeinden oder 
dergleichen Verbande; wenn solche Vertretungen nicht vorhanden 
sind, durch den Amtsrichter. Letzterer hat die Vertrauensmanner 
vornehmlich aus den Vorstehern der vorbezeichneten Verbande zu 
wahlen. Zur BeschluBfahigkeit des Ausschusses geniigt die An
wesenheit des Vorsitzenden, des Staatsverwaltungsbeamten und 
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dreier Vertrauensmanner. Der AusschuB faBt seine Beschliisse nach 
der absoluten Mehrheit der Stimmen. Bei Stimmengleichheit ent
scheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der AusschuB entscheidet 
iiber die gegen die Urliste erhobenen Einsprachen. Die Entschei
dungen sind zu Protokoll zu vermerken. Beschwerde findet 
nicht statt. 

Aus der berichtigten Urliste wahlt der AusschuB fiir das 
nachste Geschaftsjahr: 

1. Die erforderliche Zahl von Schoffen; 
2. die erforderliche Zahl derjenigen Personen, die in der von dem 

Ausschusse festzusetzenden Reihenfolge an die Stelle wegfallen
den Schoffen treten (Hilfsschoffen). Die Wahl ist auf Personen zu 
richten, die am Sitze des Amtsgerichts oder in dessen nachster 
Umgebung wohnen. 

Die fiir jedes Amtsgericht erforderIiche Zahl von Hauptschoffen 
und HilfsschOffen wird durch die Landesjustizverwaltung bestimmt. 
Die Bestimmung der Zahl der HauptschOffen erfolgt in der Art, 
daB voraussichtIich jeder hOchstens zu 5 ordentlichen Sitzungstagen 
im Jahre herangezogen wird. Die Namen der erwahlten Haupt
schoffen und Hilfsschoffen werden bei jedem Amtsgerichte in ge
sonderte Verzeichnisse aufgenommen (J ahreslisten). Die Tage 
der ordentlichen Sitzungen des Schoffengerichts werden fur das 
ganze Jahr im voraus festgestellt. Die Reihenfolge, in welcher die 
Hauptschoffen an den ordentIichen Sitzungen des Jahres teilnehmen, 
wird durch Auslosung in offentlicher Sitzung des Amtsgerichts be
stimmt. Das Los zieht der Amtsrichter. Dber .die Auslosung wird 
von dem Gerichtsschreiber ein Protokoll aufgenommen. Der Amts
richter setzt die Schoffen von ihrer Auslosung und von den Sitzungs
tagen, an den en sie in Tatigkeit zu treten haben, unter Hinweis auf 
die gesetzlichen Folgen des Ausbleibens in Kenntnis. In gleicher 
Weise werden die im Laufe des Geschaftsjahres einzuberufenden 
SchOffen benachrichtigt. 

Eine Anderung in der bestimmten Reihenfolge kann auf uber
einstimmenden Antrag der beteiligten Schoffen von dem Amts
richter bewilligt werden, sofern die in den betreffenden Sitzungen 
zu verhandelnden Sachen noch nicht bestimmt sind. Der Antrag 
und die Bewilligung sind aktenkundig zu machen. Wenn die Ge
schafte die Anberaumung auBerordentIicher Sitzungen erforderIich 
machen, so werden die einzuberufenden Schoffen vor dem Sitzungs
tage ausgelost. Erscheint dies wegen Dringlichkeit untunIich, so 
erfolgt die Auslosung durch den Amtsrichter ledigIich aus der Zahl 
der am Sitze des Gerichts wohnenden Hilfsschoffen. Die Umstande, 
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welche den Amtsrichter hierzu veranlaBt haben, sind aktenkundig zu 
Machen. Wird zu den einzelnen Sitzungen die Zuziehung anderer 
als der zunachst berufenen Schoffen erforderlich, so erfolgt dieselbe 
aus der Zahl der HilfsschOffen nach der Reihenfolge der Jahres
liste. Wiirde durch die Berufung der letzteren eine Vertagung 
der Verhandlung oder eine erhebliche Verzogerung ihres Beginnes 
notwendig, so sind die nicht am Sitze des Gerichts wohnenden 
Hilfsschoffen zu iibergehen. 

Erstreckt sich die Dauer einer Sitzung iiber die Zeit hinaus, 
fiir die der Schoffe zunachst einberufen ist, so hat er bis zur Be
endigung der Sitzung seine Amtstatigkeit fortzusetzen. Die Be
eidigung der Schoffen erfolgt bei ihrer ersten Dienstleistung in 
offentlicher Sitzung. Sie gilt fiir die Dauer des Geschaftsjahres. 

Ablehnungsgriinde sind nur zu beriicksichtigen, wenn sie 
innerhalb einer W oche von demselben geltend gemacht werden, 
naohdem der beteiligte SchOffe von seiner Einberufung in Kenntnis 
gesetzt worden ist. Fallt ihre Entstehung oder Bekanntwerdung in 
eine spatere Zeit, so ist die Frist erst von diesem Zeitpunkte an 
zu bereohnen. Der Amtsrichter entscheidet tiber das Gesuch naoh 
Anhorung der Staatsanwaltschaft. Beschwerde findet nioht statt. 
Der Amtsrichter kann einen Schoffen auf dessen Antrag wegen 
eingetretener Hinderungsgriinde von der Dienstleistung an be
stimmten Sitzungstagen entbinden. Die Entbindung des Schoffen 
von der Dienstleistung kann davon abhangig gemacht werden, 
daB ein anderer fUr das Dienstjahr bestimmter SchOffe fiir ihn ein
tritt. Der Antrag und die Bewilligung sind aktenkundig zu Machen. 
Die Sch6ffen und die Vertrauensmanner des Ausschusses erhalten 
Vergiitung der Reisekosten. Schoffen und Vertrauensmannerdes 
Ausschusses, die ohne geniigende Entschuldigung zu den Sitzungen 
nicl1t rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegenheiten in an
derer Weise sich entziehen, sind zu einer Ordnungsstrafe von 
fiinf bis eintausend Mark, sowie in die verursachten Kosten zu ver
urteilen. Die Verurteilung wird durch den Amtsrichter nach An
hOrung der Staatsanwaltschaft ausgesproohen. Erfolgt naohtraglich 
geniigende Entschuldigung, so kann die Verurteilung ganz oder 
teilweise zuriickgenommen werden. Gegen die Entscheidung findet 
Beschwerde von seiten des Verurteilten nach den Vorsohriften del' 
Strafprozeflordnung statt. 

Bis zu welchem Tage die Urlisten aufzustellen und dem Amts
richter einzureichen sind, der Ausschufl zu berufen und die Aus
losung der Sch6ffen zu bewirken ist, wird durch die Landesjustiz
verwaltung bestimmt. Insoweit das Gesetz nicht Ausnahmen be
stimmt, iiben die SchOffen wahrend der Hauptverhandlung das 
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Richteramt im vollen Umfange und mit gleichem Stimmrechte wie 
die Amtsrichter aus und nehmen auch an denjenigen, im Laufe 
einer Hauptverhandlung zu erlassenden Entscheidungen teil, die in 
keiner Beziehung zu der Urteilsfallung stehen, und die auch ohne 
vorgangige miindliche Verhandlung erlassen werden konnen. 

ll. Geschworene. 
Das Amt des Geschworenen ist ein Ehrenamt. Dasselbe kann 

nur von einem Deutschen versehen werden. Die Urliste fiir die 
Auswahl der SchOffen dient zugleich als Urliste fiir die Auswahl 
der Geschworenen. Die Vorschriften iiber die Berufung zum Schoffen
amte finden auch auf das Geschworenenamt Anwendung. Die Zahl 
der fiir jedes Schwurgericht erforderlicheu Geschworenen und die 
Verteilung dieser Zahl auf die einzelnen Amtsgerichtsbezirke wird 
durch die Landesjustizverwaltung bestimmt. 

Der alljahrlich bei dem Amtsgerichte fiir die Wahl der SchOffen 
zusammentretende Ausschu13 hat gleichzeitig diejenigen Personen 
aus der Urliste auszuwahlen, die er zu Geschworenen fiir das 
nachste Geschaftsjahr vorschlagt. Die Vorschlage sind nach dem 
dreifachen Betrage der auf den Amtsgerichtsbezirk verteilten Zahl 
der Geschworenen zu bemessen. Die Namen der zu Geschworenen 
vorgeschlagenen Personen werden in ein Verzeichnis aufgenommen 
(Vorschlagsliste). Die Vorschlagsliste wird nebst den Einsprachen, 
die sich auf die in dieselbe aufgenommenen Person en beziehen, 
dem Prasidenten des Landgerichts iibersandt. Der Prasident be
stimmt eine Sitzung des Landgerichts, an der 5 Mitglieder mit 
Einschlu13 des Prasidenten und der Direktoren teilnehmen. Das 
Landgericht entscheidet endgiiltig iiber die Einsprachen und wahlt 
sodann aus der Vorschlagsliste die fiir das Schwurgericht bestimmte 
Zahl von Hauptgeschworenen und Hilfsgeschworenen. Ais Hilfs
geschworene sind solche Personen zu wahlen, die an dem SitzUItgs
orte des Schwurgerichts oder in dessen nachster Umgebung wohnen. 
Die Namen der Haupt- und Hilfsgeschworenen werden in geson
derte Jahreslisten aufgenommen. 

Spatestens 2 W ochen vor Beginn der Sitzungen des Schwur
gerichts werden in offentlicher Sitzung des Landgerichts, an der 
der Prasident und 2 Mitglieder teilnehmen, in Gegenwart der Staats
anwaltschaft 30 Hauptgeschworene ausgelost. Das Los wird von 
dem Prasidenten gezogen. Auf Geschworene, die in einer friiheren 
Sitzungsperiode desselben Geschaftsjahres ihre Verpflichtung erfiillt 
haben, erstreckt die Auslosung sich nur dann, wenn dies von ihnen 
beantragt wird. Vber die Auslosung wird von dem Gerichtsschreiher 
ein Pro~okoll aufgenommen. Die in der Spruchliste verzeichneten 



Ptlichten als Schoffe und Geschworener. 403 

Geschworenen werden auf Anordnung des fiir das Schwurgericht 
ernannten Vorsitzenden zur Eroffnungssitzung des Schwurgerichts 
unter Hinweis auf die gesetzlichen Folgen des Ausbleibens geladen. 
Zwischen der Zustellung der Ladung und der Eroffnungssitzung 
solI tunlichst die Frist von einer Woche, jedoch mindestens von 
3 Tagen liegen. 

nber die von Geschworenen geltend gemachten Ablehnungs
und Hinderungsgriinde erfolgt die Entscheidung nach Anhorung 
der Staatsanwaltschaft durch die richterlichen Mitglieder und, so
lange das Schwurgericht nicht zusammengetreten ist, durch den 
ernannten Vorsitzenden des Schwurgerichts. Beschwerde findet nicht 
statt. An Stelle der wegfallenden Geschworenen hat der Vorsitzende, 
wenn es noch geschehen kann, aus der Jahresliste durch Auslosung 
andere Geschworene auf die Spruchliste zu bringen und deren La
dung anzuordnen. iller die Auslosung wird von dem Gerichts
schreiber ein Protokoll aufgenommen. 

Erstreckt sich eine Sitzungsperiode des Schwurgerichts liber 
den Endtermin des Geschaftsjahres hinaus, so bleiben die Geschwo
renen, die zu derselben einberufen sind, bis zum Schlusse der 
Sitzungen zur Mitwirkung verpfiichtet. Die Verglitung liber 
Reisekosten wie liber unentschuldigtes Fehlen bei Schoffen finden 
auch auf Geschworene Anwendung. Niemand soIl fiir dasselbe Ge
schaftsjahr als Geschworener und als Schoffe bestimmt wer
den. 1st dies dennoch geschehen, oder ist jemand fUr dasselbe 
Geschaftsjahr in mehreren Bezirken zu diesen Amtern bestimmt 
worden, so hat der Einberufene dasjenige Amt zu iibernehmen, zu 
dem er zuerst einberufen wird. Die Strafkammer des Landgerichts 
kann bestimmen, daB einzelne Sitzungen des Schwurgerichts nicht 
am Sitze des Landgerichts, sondern an einem andern Orte inner
halb des Schwurgerichtsbezirks abzuhalten seien. In diesem Fane 
wird fUr diese Sitzungen von dem Landgerichte eine besondere 
Liste von Hilfsgeschworenen gebildet. Die Landesjustizverwaltung 
kann bestimmen, daB die Bezirke mehrerer Landgerichte zu einem 
Schwurgerichtsbezirke zusammengelegt und die Sitzungen des Schwur
gerichts bei einem der Landgerichte abgehalten werden. 

26* 



Zweiter Abschnitt. 

Die Rechtsverhaltnisse des Ingenienrs. 

Die Gewerbeordnung unterscheidet niedere und hohere tech
nische Angestellte. Ais hOhere technische Angestellte werden. be
zeichnet: Maschinentechniker, Bautechniker, Chemiker, Zeichner, Be
triebsbeamte und ahnliche Angestellte. Das Dienstverhaltnis dieser 
von Gewerbeunternehmern gegen feste Bezuge beschaftigte Personen 
ist fur das Handelsgewerbe fest geregelt. 

Ais Handelsgewerbe gilt jeder Gewerbebetrieb von bestimmten, 
im § 1 der GO. bezeichneten Arten von Geschaften. Hierzu gehOren 
u. a.: 

1. die Anschaffung und Wei tervera uBerung von beweg
lichen Sachen (Waren) ohne Unterschied, ob die Waren unver
andert oder nach einer Bearbeitung oder Verarbeitung weiter ver
auBert werden; 

2. die "Obernahme der Bearbeitung oder Verarbeitung von 
Waren fur andere, sofern der Betrieb uber den Umfang des 
Handwerks hinausgeht. 

Danach unterliegen diejenigen Gewerbebetriebe, in denen In
genieure und Techniker ihre Tatigkeit ausuben konnen, den obigen 
Bestimmungen der Gewerbeordnung. Ein gewerbliches Unter
nehmen, das nach Art und Umfang einen in kaufmannischer Weise 
eingerichteten Geschaftsbetrieb erfordert, gilt als Handelsgewerbe im 
Sinne des Gesetzes, wenn die Firma des Unternehmers in das Handels
register eingetragen worden ist. Derjenige, welcher das Handels
gewerbe betreibt, ist im gesetzlichen Sinne Kaufmann (§§ 1-3 HGB). 

Der Dienstvertrag. 
Das Anstellungsverhaltnis wird regelmaBig durch einen Dienst

vertrag geordnet. Diesel' bedarf nicht del' Schriftform. 
Durch den Vertrag verpflichtet sich der Angestellte zur Leistung 

des versprochenen Dienstes, der Arbeitgeber zur Gewahrung der ver
einbarten Vergutung (§ 611 BGB.). Wird die Hohe der Vergiitung 
nicht bestimmt, so gilt das ubliche Gehalt als vereinbart (§ 612 BGB.). 
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Das Gehalt ist in Reichswahrung zu zahlen. Der Unternehmer 
darf dem Angestellten keine Waren kreditieren, doch darf er Lebens
mittel fur den Betrag der Anschaffungskosten, Wohnung und Land
llutzung gegen die ortsubliche Miete und Pachtpreise, Feuerung und 
Beleuchtung, regelmaJ3ige BekOstigung, Arzneien und arztliche Hilfe 
fur den Betrag der durchschnittlichell Selbstkosten bei der Gehalts
zahlung in Anrechnung bringen (§ 115 GO.). Alle entgegellstehellden 
Vereinbarungell sind nichtig. 

Das Gehalt ist nach der Leistung der Dienste zu entrichten. 1st 
das Gehalt nach Zeitabschnitten bemessen, so ist dasselbe nach dem 
Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten (§ 614 BGB.). 

Zur Abnahme der Dienste ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet 
(§ 433 BGB.). 

Hat der Angestellte rechtswidrig seinen Posten verlassen, so kann 
der Dienstherr als Entschadigung fur den Tag des Vertragsbruches 
und jeden folgenden Tag der vertragsma6igen oder gesetzmaBigen 
Arbeitszeit, hOchstens aber fur eine Woche, den Betrag des ortsub
lichen Tagelohns fordern. Diese Forderung ist an den Nachweis eines 
Schadens nicht gebunden. Durch die Geltendmachung wird.der An
spruch auf Erfullung des Vertrages und auf weiteren Schadensersatz 
ausgeschlossen. Dasselbe Recht steht dem Angestellten gegen den 
Arbeitgeber zu, wenn er von diesem vor rechtma6iger Beendigung 
des Arbeitsverhaltnisses entlassen worden ist (§ 124 BGB.). 

Verleitet ein Arbeitgeber einen Angestellten dazu, vor der recht
IDaBigen Beendigung des Arbeitsverhaltnisses die Arbeit zu verlassen, 
~o ist er dem friiheren Arbeitgeber fur den entstehenden Schaden als 
Selbstschuldner mit haftbar. In gleicher Weise haftet der Arbeit
geber, welcher einen Angestellten annimmt, von dem er weiB, daB 
derselbe einem anderen Arbeitgeber zur Arbeit noch verpflichtet ist. 
Und ebenso haftet ein Arbeitgeber, der einen Angestellten in 
dieser Zeit in der Beschaftigung behalt, sofern nicht seit der unrecht
maBigen Losung des Arbeitsverhaltnisses bereits 14 Tage verflossen 
sind (§ 124 b GO.). 

Das Dienstverhaltnis kann, wenn nicht etwas anderes verabredet 
ist, von jedem Teile mit Ablauf jedes Kalendervierteljahres mit vor
ber erklarter sechswocbentlicher Kundigung aufgehoben werden 
(§ 133a GO.). Wird durch Vertrag eine kurzere oder langere Kundi
gungsfrist bedungen, so darf sie nicht weniger als einen Monat be
tragen und muB fUr beide Teile gleich sein. Dies gilt auch, wenn das 
Dienstverhaltnis fUr bestimmte Zeit mit der Vereinbarung eingegangen 
ist, daB es in Ermangelung einer vor dem Ablaufe der Vertragszeit 
erfolgten Kundigung als verlangert gelten solI. 

Die Kfmdigung kann nur fur den SchluB eines Kalendermonah; 
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zugelassen werden (§ 133aa GO.). Jede Vereinbarung, die diesen Vor
schriften zuwiderIauft, ist nichtig. Jedoch finden diese Vorschriften 
keineAmtendung beiAngestellten, welche ein Gehalt von Mk. 5000.
und dariiber im Jahre beziehen. 

1st der Angestellte ffir eine auBereuropaische Niederlassung 
angenommen und werden im Falle der Kfindigung des Dienstverhalt
nisses die Kosten der Rfickreise vom Arbeitgeber getragen, so finden 
diese Vorschriften ebenfalls keine Anwendung (§ 133a, b GO.). 

Werden Techniker nur zur vorfibergehenden Aushilfe ge
nommen, so finden diese Vorschriften keine Anwendung. Wird das 
Dienstverhitltnis jedoch fiber drei Monate hinaus fortgesetzt, so gelten 
die Bestimmungen wie ffir fest angestellte Beamte. Die Kfindigungs
frist muB auch in diesem FaIle ffir beide Teile gleich sein (§ 133a e, 
GO.). 

Die Festsetzung der Verhitltnisse zwischen dem Dienstherrn und 
dem hOheren technischen Angestellten ist im allgemeinen Gegenstand 
freier Dbereinkunft (§ 105 GO.). Nur durch Reichsgesetz kann 
die Vertragsfreiheit beschrankt werden. Es konnen also Bestimmun
gen fiber die zu leistenden Dienste nach Art, Umfang und Zeit, fiber 
die Festsetzung des Entgeltes nach Hohe und Art und fiber die Dauer 
des Dienstverhaltnisses getroffen werden. Aueh sonst konnen person
lie he Verhaltnisse durch weitere Vereinbarungen geregelt werden. Hier
zu gehoren die Konkurrenzklausel, Vereinbarung von Konventional
strafen, Vereinbarung fiber die Wohnung, Sparkasseneinlagen, auch 
die Verpflichtung, sich an gewissen Vereinen und Agitationen nicht 
zu beteiligen. All diese Vereinbarungen sind unverbindlieh, wenn es 
sich herausstellt, daB sie gegen die guten Bitten verstoBen (§ 138 BGB.). 

1st das Dienstverhaltnis auf eine bestimmte Zeit ab
geschlossen, so endigt es mit dem Ablauf dieser Zeit, ohne daB es irgend 
welcher ErkIarungen der VertragschlieBenden bedarf. Dabei ist es 
gleichgfiltig, ob die bestimmte Zeit in dem Dienstvertrage selbst an
gegeben ist, oder ob die Dauer des Dienstverhaltnisses aus der Be
schaffenheit oder dem Zweck der Dienste sich entnehmen laBt- (§ 620 
BGR). 1st die Anstellung auf Lebenszeit oder ffir langere 
Zeit als 5 Jahre eingegangen, so ist hieran nur der Geschafts
herr gebunden. Der Angestellte ist berechtigt, den Vertrag naeh Ab
lauf von 5 Jahren mit sechsmonatlicher Frist zu kfindigen (§ 624BGB.). 

1st das Dienstverhaltnis auf bestimmte Dauer festgesetzt, wird 
es aber naeh dem Ablaufe dieser Zeit von dem Angestellten mit 
Wissen des Geschaftsherrn fortgesetzt, so gilt es ala auf unbestimmte 
Zeit verIangert, wenn nicht der andere Teil unverzfiglich widerspricht 
(§ 625 BGB.). FUr das neue Dienstverhaltnis gilt dann die gesetz
Hche Kfindigungsfrist. 
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Erloschen des DienstverhiiJtnisses. 

Das Dienstverhaltnis erlischt: 

1. mit dem Tode des Dienstverpflichteten. 
2. mit dem Tode des Dienstherm, 
3. durch Kundigung zu dem vereinbarten Zeitpunkt, 
4. durch Entlassung (fruhere Kundigung). 

1st die Kundigung von dem einen oder dem anderen Teile erfolgt, 
so ist dem Angestellten auf Verlangen angemessene Zeit zum 
Aufsuchen eines anderen Dienstverhaltnisses zu gewahren 
(§ 629 BGB.). 

Sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer konnen vor Ablauf der 
vertragsmaBigen Zeit und ohne Innehaltung einer Kundigungs
frist die Aufhebung des Dienstverhaltnisses verlangen, wenn 
ein wichtiger, nach den Umstanden des Falles die Aufhebung recht
fertigender Grund vorliegt. Solche Griinde liegen vor fur den Arbeit
geber: 

1. wenn die Arbeitnehmer beim Abschlusse des Dienstvertrages den 
Arbeitgeber durch Vorbringung falscher oder verfalschtel' 
Zeugnisse hintergangen oder ihn uber das Bestehen eines an
deren, sie gleichzeitig verpflichtenden Dienstverhaltnisses in einen 
Irrtum versetzt haben; 

2. wenn sie im Dienste untreu sind oder das Vertrauen miBbrauchen; 
3. wenn sie ihren Dienst unbefugt verlassen oder den nach dem 

Dienstvertrag ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen 
beharrlich verweigem; 

4 wenn sie durch anhaltende Krankheit oder durch eine langere 
Freiheitsstrafe oder Abwesenheit an der Verrichtung ihrer Dienste 
verhindert werden; 

5. wenn sie sich Tatlichkeiten oder Ehrverletzungen gegen 
den Arbeitgeber oder seinen Vertreter zuschulden kommen lassen; 

6. wenn sie sich einem unsittlichen Lebenswandel ergeben. 

In dem unter 4 genannten FaIle bleibt der Anspruch auf die 
vertragsmaBigen Leistungen des Arbeitgebers fur die Dauer von sechs 
W ochen in Kraft, w~nn die Verrichtung der Dienste durch unver
schuldetes Ungluck verhindert worden ist. Jedoch mindem sich die 
Anspriiche auch in diesem FaIle urn denjenigen Betrag, der dem Be
rechtigten aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehen
den Krankenversicherung oder Unfallversicherung zukommt (§ 133c 
GO.). 

Die Arbeitnehmer konnen die sofortige Auflosung des Dienst
verhaltnisses verlangen, wenn z. B. 
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1. der Arbeitgeber oder seine Vertreter sich Tatlichkeiten oder 
Ehrverletzungen gegen sie zuschulden kommen lassen; 

2. der Arbeitgeber die vertragsmaIHgen Leistungen nicht ge
wahrt; 

3. bei Fortsetzung des Dienstverhaltnisses ihr Leben oder ihre Ge
sundheit einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein wiirde, 
die bei Eingehung des Dienstverhii.ltnisses nicht zu erkennen war. 

Unpfandbarkeit der Gehaltsforderung. Die Gehaltsforderun
gen del' Angestellten durfen nach § 850 ZPO., soweit sie 1500 Mk. 
fur das Jahr nicht iibersteigen, regelmaBig nicht mit Beschlag belegt 
werden, d. h. sie sind unpfandbar. Alle entgegenstehenden Verein
harungen haben keine rechtliche Wirkung. Auch jede Verfugung 
fiber die unpfandbare Gehaltsforderung durch Zession, Anweisung oder 
Verpfandung oder dureh ein anderes Rechtsgeschaft ist rechtlich UD

wirksam. Lediglich im Steuerinteresse und im Interesse der Unter
haltsanspruehe der Ehefrau, der fruheren Ehefrau und der Ver
wandten des Angestellten ist die Beschlagnahme ermoglicht. 

Der Angestellte ist nieht berechtigt, fur seine Arbeit einen 
Stellvertreter zu bestellen, da er die Dienste in Person zu leisten hat. 

Auch die Anspriiche des Geschaftsherrn auf die Dienste des An
gestellten sind nicht ubertragbar (§ 618 BGB.). 

Der Geschaftsherr kann daher einen Angestellten nicht einem 
anderen Dienstherrn iiberweisen, auch dann nicht, wenn er sein Ge
schaft verauBert, d. h. der Angestellte braucht nicht dem neuen Er
werber des Geschaftes dienen und kann bei vorzeitiger Entlassung 
Schadensersatz verlangen. 

Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen konnen die Arbeit
geber die hoheren technischen Angestellten nieht verpflichten, es sei 
denn, daB es sich urn solehe Arbeiten handelt, die nach den Bestim
mungen der Gewerbeordnung auch an Sonn- und Festtagen vorge
nommen werden durfen (§ 10580 GO.). 

Auch die ubrigen Vorschrift en u ber die Sonntagsruhe, 
wie Rie auf S. 486 ff. uber die Rechtsverhaltnisse der Arbeiter aufge
ftihrt sind, finden auf die hoheren technischen Angestellten An
wendung. 

Aueh das, was dort auf S. 489 fur Arbeiter iiber die Ver
pflichtungen des Arbeitgebers iiber den Schutz von Leben und Ge
sundheit gesagt ist, gilt fiir technische Angestellte. Danach 
hat der Arbeitgeber alle Vorkehrungen zu treffen, um Leben 
und Gesundheit seiner Angestellten soweit zu schiitzen, wie es die 
N atur des Betriebes gestattet. Er hat fUr geniigendes Licht, aus
reichenden Luftraum und Luftwechsel, Beseitigung des bei dem Be
triebe entstehenden Staubes, der dabei entwickelten Diinste und 
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Gase zu sorgen und hat alle Maschinen und Maschinenteile gegen ge
fahrliche Beriihrungen mit Schutzvorrichtungen zu versehen. 

Erfiillt der Arbeitgeber die ihm in Ansehung des Lebens und der 
Gesundheit des Angestellten obliegenden Verpflichtungen nicht, so 
haftet er fiir Schadensersatz wie fiir unerlaubte Handlungen (§ 618, 
Abs. 3, 842-846 BGB.). Diese Verpflichtungen des Arbeitgebers kon
nen durch Vertrag weder aufgehoben noch beschrankt werden (§ 619 
BGB.). 

Del' Angestellte hat Anspruch auf Ausstellung eines Zeu gnisses, 
gleichviel ob die Kiindigung vorzeitig erfolgt ist oder ob er vorzeitig 
entlassen ist oder ob ein Grund zur sofortigen Aufhebung des Dienst
verhaltnisses vorgelegen hat oder nicht. Das Zeugnis muE sich iiber 
Art und Dauer der Beschii.ftigung und auf Verlangen iiber die Fiihrung 
und die Leistungen aussprechen. Die Tatigkeit und die Art del' Stel
lung muE sich genau daraus ergeben. Das Zeugnis iiber Fiihrung oder 
Leistungen hat sich lediglich auf die Zeit des Dienstverhaltnisses zu 
beschranken. Dem Dienstherrn ist es untersagt, die Zeugnisse mit 
Merkmalen zu versehen, welche den Zweck haben, den Angestellten in 
einer aus dem W ortlaute des Zeugnisses nicht ersichtlichen Weise zu 
kennzeichnen. Der Entlassungsgrund kann angegeben werden, je
doch muE auf Verlangen des Angestellten del' tatsachliche Vorgang 
mitgeteilt werden. Angegeben werden darf nul' ein solcher Entlassungs
grund, der mit der Fiihrung und den Leistungen etwas zu tun hat, 
also nicht z. B. "Entlassung wegen Krankheit". Zulassig ist es, iiber 
den Erfolg der Leistungen ein Urtell abzugeben, wenn der Erfolg einen 
MaBstab fur die Fahigkeiten abgibt. 

Das Zeugnis uber Ehrlichkeit kann stets verlangt werden. 
Einen Anspruch auf Bescheinigung, daB er auf eigenen Wunsch die 
SteHung verlassen habe, hat del' Angestellte nicht. Dagegen ist del' 
Arbeitgeber auch nicht berechtigt, im Zeugnis zu bemerken, daB das
selbe auf Wunsch des Angestellten ausgestellt worden ist, oder daB del' 
Arbeitgeber zur Ausstellung verurteilt worden ist. Andererseits kann 
auch del' Angestellte eine Bezugnahme auf das Urteil nicht verlangen. 

Das Zeugnis kann auch noch nach Beendigung des Dienstverhalt
nissesverlangtwerden. Del' Anspruch erlischt erst mit 30jahriger 
Verjahrungsfrist, jedoch muE der Angestellte, wenn er das Zeugnis 
Epater verlangt, sich gefallen lassen, da!~ der Arbeitgeber ihm nur noch 
dasjenige bescheinigt, was er ihm nach seinem Gedachtnis und seinen 
Buchern bescheinigen kann. Auf andere Ennittlungen und Beweise 
braucht sich der Arbeitgeber nicht einzulassen.-

Der Angestellte kann, wenn del' Arbeitgeber ihm die Ausstellung 
des Zeugnisses trotz Aufforderung verweigert, dieselbe einklagen. 

Hat der Arbeitgeber die Ausstellung eines Zeugnisses schuld-
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hafterweise verzogert oder ein unrichtiges Zeugnis ausgesteHt, so ist 
er dem AngesteHten schadensersatzpflichtig, insbesondere auch da
fur, daB dieser keine oder keine geeignete SteHung finden konnte. 

Auf Antrag des Angestellten hat die Ortspolizeibehorde das 
Zeugnis kosten- und stempelfrei zu beglaubigen (§ 114 GO.). 

An allgemeinen Regeln und Vorschriften bezuglieh der Reehts
verhaltnisse sind noeh die folgenden Bestimmungen zu beaehten: 

FUr die Auslegung des Dienstvertrages kommen die 
§§ 157, 242 BGB. in Betraeht. Sie lauten: "Vertrage sind so auszu
legen, wie Treu und Glauhen mit Rueksieht auf die Verkehrssitte es 
erfordern" und "der Sehuldner ist verpfliehtet, die Leistung so zu 
bewirken, wie Treu und Glauben mit Rucksieht auf die Verkehrssitte 
es erfordern". 

Die durch die Gewerbeordnung § 133b fur GroBbetriebe vor-• gesehriebene Arbeitsordnung gilt auch fUr die Teehniker. Hierbei 
ist es gleiehgiiltig, ob sie ihm vor VertragsabschluB, naehtraglieh oder 
dureh Anhang in den Werkstatten bekannt geworden ist oder be
kannt werden muBte. 

Fur die Beurteilung des Dienstverhaltnisses ist das Recht des 
Erfullungsortes maBgebend, falls nicht entgegengesetzte vertrag
liehe Abmaehungen getatigt sind. 

Die Festsetzung der Arbeitszeit unterliegt mangels vertrag
lieher Vereinbarungen dem Ermessen des Arbeitgebers, der den Orts
gebraueh und billige Rueksichten hierbei walten zu lassen hat. 

1st die Arbeitsleistung des Angestellten eine mangelhafte, 
so bereehtigt sie den Arbeitgeber im allgemeinen nieht, die Vergutung 
zu unterlassen, jedoch begrundet sie fur ihn eine Schadensersatzpflicht 
des betreffenden Angestellten. 

Die Schadensersatzpflieht kann fur den Angestellten auch dann 
in Betracht kommen, wenn Schaden aus Betriebsunfallen hervor
gerufen werden. 

N aeh den §§ 898 und 899 der Reichsversieherungsordnung haftet 
der Angestellte jedoeh nur dann, wenn strafgeriehtlieh festgestellt 
worden ist, daB er den Unfall vorsatzlieh herbeigefuhrt hat. Die 
Haftung beschrankt sieh auf denjenigen Betrag, um welchen der 
Schaden die Entschadigung aus der Unfallversieherung ubersteigt. 

Fur den Angestellten besteht dem Geschaftsherrn gegenuber die 
Auskunfts- und Rechenschaftspflicht: "DerBeauftragte ist ver
pfliehtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, 
auf Verlangen uber den Stand des Geschaftes Auskunft zu erteilen 
und naeh der Ausfuhrung des Auftrages Reehenschaft abzulegen" 
(§ 666 BGB.). 
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Von besonderer Wichtigkeit sind fur den Ingenieur, der Auf
stellungsarbeiten namentlich an dritten Orten oder gar im Aus
lande zu leiten hat, eine Reihe von Vorschriften des BGB. in den 
§§ 663, 665-670, 672-674 und auch § 671. Die wichtigsten hiervon 
seien wortlich oder im Auszug hier angefuhrt : 

"Der Beauftragte darf im Zweifel die A usfuhrung des Auftrages 
einem Dritten nicht ubertragen. Der Auf trag kann von dem Auf trag
geber jederzeit widerrufen, von dem Beauftragten jederzeit gekundigt 
werden, jedoch darf der Beauftragte nur in del' Art kun
digen, daB der Auftraggeber fur die Besorgung des Ge
schafts anderweitig Fursorge treffen kann, es sei denn, daB 
ein wichtiger Grund fur die unzeitige Kundigung vorliegt. Kundigt 
er ohne solchen Grund zur Unzeit, so hat er dem Auftraggeber den 
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

Del' Beauftragte ist berechtigt, von den Weisungen des Auf trag
gebel's a1:izuweichen, wenn er den Umstanden nach annehmen darf, 
daB del' Auftraggeber bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung 
billigen wurde, jedoch hat del' Beauftragte VOl' der Abweichung 
dem Auftraggeber Anzeige zu machen und des sen Ent
schlieBung abzuwarten, wenn nicht mit dem Aufschube Ge
fahr verbunden ist. 

Del' Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles heraus
zugeben, was er zur Ausfuhrung des Auftrages erhalt und was er aus 
del' Geschaftsbesorgung erlangt. Fur die zur Ausfuhrung des Auf
trages erforderlichen Aufwendungen hat der Auftraggeber dem Be
auftragten auf Verlangen VorschuB zu leisten. 

Besteht die Vergutung fiir die Arbeitsleistung zum Teil in del' 
Dberlassung einer Dienstwohnung, so bedarf es seitens des Ar
beitsgebers keiner besonderen Kundigung beim Aufhoren des Dienst
vertrages; denn die freie Benutzung der Wohnung hort mit der Beendi
gung des Dienstvertrages auf. 

Findet aus wichtigem Grunde der Dienstvertrag, z. B. durch 
Entlassung, vorzeitig sein Ende, so steht dem Angestellten del' § 721 
ZPO. bezuglich einer angemessenen Ra um ungsfris t der Dienst
wohnung zur Seite, nach welchem das Gericht auf Antrag dem Schuld
ncr eine den Umstanden nach .angemessene Frist zur Raumung ge
w iihren kann. 

Vielfach sind Ingenieure, namentlich die Vertreter, an den Ge
schaften, die sie abschlieBen oder die in ihrem Gebiete getatigt werden, 
mit Provision beteiligt. Fur die Berechnung und Auszahlung ist 
das HGB. mit seinen §§ 65 und 88 und das BGB. § 652 zugrunde zu 
legell. Provision ist jedoch nul' fur Geschafte zu zahlen, die tatsach
lich zur Ausfuhrung gelangen und zwar erst, nachdem die Zahlung 
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eingegangen ist, in dem Verhaltnis des eingegangenen Betrages, nicM 
etwa bereits dann, wenn das Geschaft zustande gekommen ist. 

Viel£ach beziehen Beamte neben ihrem Gehalt eine feste Tan
tieme, die durch Vertrag geregelt ist. Der Angestellte hat in diesem 
Falle ein Recht auf Vorlegung der Bilanz und soweit zur Prufung 
derselben erforderlich, auch ein Recht auf Einsicht in die Geschafts
papiere und Geschaftsbucher, jedoch nur fur seine eigene Person. 
Weitergehende Rechte besitzt er nicht. 

1st eine Gratifikation ublich, so hat der Angestellte nur dann 
Anspruch auf dieselbe, wenn sie vertraglich vereinbart ist, anderen
falls ist die Zahlung und die Rohe derselben in das Ermessen und 
Belieben des Arbeitgebers gestellt. 

Dber Spesen und Tagegelder werden gewohnlich in den An
stellungsvertragen besondere Vereinbarungen getroffen. Der Ersatz 
von Auslagen, die zum personlichen Aufwand im vertretbaren Rah
men im Interesse des Geschafts gemacht sind, steht dem AIigestellten 
auch ohne besondere Vereinbarung zu. Ausgenommen hiervon ist nur, 
wenn das Gehalt gemaB Anstellungsvertrag nicht nur als Entgelt fur 
die Dienstleistung, sondern auch als Entschadigung fur solche Aus
lagen vereinbart ist. Sind feste Spesen vereinbart, so geht das Mehr 
zu Lasten des Angestellten, braucht er weniger, so darf er die Er
sparnisse fur sich behalten. Leidet jedoch das Interesse des Ge
schaftes durch eine derartige Sparsamkeit, so bedeutet dies eine 
Vertragsverletzung. Wunscht z. B. ein Arbeitgeber, daB seine Be
amten im Ansehen des Geschaftes die zweite Klasse auf der Eisen
bahn benutzen, und benutzt der Angestellte im Interesse personlicher 
Ersparnisse die dritte Klasse, so bedeutet dies eine Vertragsverletzung. 
Sie durfte dem Arbeitgeber im Wiederholungsfalle bestimmt das 
Recht auf Dienstentlassung geben. 

Bezuglich der Gehaltszahlung bei Minderleistung sind 
folgende FaIle zu unterscheiden: 

Wird die Unmoglichkeit der Leistung durch Fahr
lassigkeit oder Vorsatz des Angestellten herbeigefuhrt, so 
hat er keinen Anspruch auf Bezuge fur die betreffende Zeit und ist 
auch noch fur den entstandenen Schaden verantwortlich. Das Gesetz 
schreibt vor: "Wird die aus einem gegenseitigen Vertrage dem einen 
Teile obliegende Leistung infolge eines Umstandes unmoglich, den er 
zu vertreten hat, so kann der andere Teil Schadensersatz wegen Nicht
erfullung fordern." 

Wird jedoch die aus einem gegenseitigen Vertrage dem einen 
Teile obliegende Leistung infolge eines Umstandes, den der andere 
zu vertreten hat, unmoglich, so behii.lt er den Anspruch auf die 
Gegenleistung (§ 324 BGB.), d. h. der Angestellte behalt seinen Ge-
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haltsanspruch, wenn der Arbeitgeber den Ausfall der Leistung zu ver
trcten hat. Jedoch darf der Arbeitgeber bei dem Angestellten das
jenige in Anrechnung bringen, was derselbe infoJge del' Befreiung von 
der Leistung erspart oderdurch anderweitige Verwendung seiner Ar
beitskraft erwirbt odeI' zu erwerben boswillig unterlaBt. 

Wird die aus einem gegenseitigen Vertrage dem einen Teile ob
liegende Leistung infolge eines Umstandes unmoglich, den we
del' er noch der andere Teil zu vertreten hat, so verliert er 
den Anspruch auf die Gegenleistung; bei teilweiser Unmoglichkeit 
mindert sich die Gegenleistung (§ 323 BGB.). Diese Bestimmung be
zieht sich auf Behinderung durch hohere Gewalt, wie z. B. 
Abbrennen einer Fabrik. 

Es kann auch der Fall vorkommen, daB der Angestellte zwar zur 
Leistung bereit ist, del' Arbeitgeber aber die Leistung nicht annimmt. 
Das BGB. regelt diesen sogenannten "Annahmeverzug" im § 615, 
wonach der Verpflichtete (Angestellte) fur die infolge des Verzuges 
nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Vergutung verlangen kann, 
ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein. Fur die erzielten Erspar
nisse oder anderweitigen Verdienste gilt auch hier das oben Gesagte; 
denn der Glaubiger kommt in Verzug, wenn er die ihm angebotene 
Leistung nicht annimmt (§ 293 BGB.). Fur den Annahmeverzug ist 
os gleichgultig, ob die Nichtannahme der Leistung von dem Arbeit
geber verschuldet ist odeI' nicht. Auschlaggebend ist allein die Lei
st nngsmoglichkeit. 

Auf Fehlen durch Krankheit, auf Urlaub im gesund
heitlichen Interesse und auf andere Versaumnisse bezieht sieh der 
§ Gl6 BGB.: "Der zur Dienstleistung Verpfliehtete wird des An
spruehs auf die Vergutung nicht dadurch verlustig, daB er fUr eine 
verhaltnismaBig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person 
liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung ver
hindert wird. Er muG sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, der 
ihm filr die Zeit der Verminderung aus einer auf Grund gesetzlicher 
Verpflichtung bestehenden Kranken- und Unfallversicherung zu
kommt." 

Unter diesen Paragraphen fallen auch militarische Dbungen. 
Soweit es sich um Pflichtubungen handelt, durfte die Bestimmung der 
Gcwerbeordnung in Betracht zu ziehen sein, wonach fur den Arbeit
geber die Verpflichtung fUr sechswochentliche Gehaltszahlung besteht. 

ZweckmaBig fur beide Teile, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ist 
in allen Fallen eine vertragliche H,egelung uber Urlaubszeit, mili-
1;.,'i,l'ische Dbungen u. dgl. 

In Frage kommen durfte noch del' Konkurs des Al'beit
ge bers. Sowohl der Konkursverwalter als auch der Angestellte sind 
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mangels anderweitiger vertraglicher Vereinbarung berechtigt, das 
Dienstverhaltnis unter Einhaltung del' gesetzlichen Kundigungspflicht 
zu kundigen: Ein in dem Erwerbsgeschaft des Gemeinschuldners an
getretenes Dienstverhaltnis kann beim Konkurs von jedem Teile ge
kundigt werden." Die Kundigungsfrist ist die ge~etzliche, falls nicht 
eine kurzere Frist bedungen war. 

Kundigt del' Konkursverwalter, so ist del' Angestellt~ be
rechtigt, Ersatz des ihm durch die Aufhebung des Dienstverhalt
nisses entstehenden Schadens zu verlangen (§ 22 KO.); ferner hat 
del' Angestellte den Anspruch auf Ersatz des ihm durch die Auf
hebung des Dienstvertrages entstehenden Schadens als bevorrech
tigte Forderung (§ 61 KO.). 

Macht del' Angestellte von dem Kundigungsrecht Ge
brauch, dann erlischt sein Anspruch auf Zahlung des Gehalts mit 
Ablauf del' Kundigungsfrist. Kundigen beide Teile, dann ist 
Schadensersatz nicht zu zahlen. Kundigt keiner von beiden, 
so setzt sich das Dienstverhaltnis fort; die Forderungen des Ange
stellten gelten dann als Masseschuld (§ 59 KO.). 

Aufrechnung und Zuriickbehaltung des Gehalts. 
Das Gehalt eines AngesteIlten unter Mk. 1500 ist aIlgemein 

nicht pfandbar. Zum Schutz gegen die Gefahr des Aufrechnens 
bestimmt del' § 394 BGB. folgendes: "Soweit eine Forderung del' 
Pfandung nicht unterworfen ist, findet die Aufrechnung gegen die 
Forderung nicht statt. Gegen die aus Kranken-, Hilfs- odeI' Sterbe
kassen zu beziehenden Hebungen konnen jedoch geschuldete Beitrage 
aufgerechnet werden." In gewissem Widerspruch hierzu steht del' 
§ 273 BGB.: "Hat derSchuldner aus demselben rechtlichen Verhaltnis, 
auf dem seine Verpflichtung beruht, einen falligen Anspruch gegen 
den Glaubiger, so kann er, sofern nicht aus dem Schuldverhaltnisse 
sich ein anderes ergibt, die geschuldete Leistung verweigern, bis die 
ihm gehOrende Leistung bewirkt wird (Zuruckbehaltungsrecht). 

Die Ansichten del' Gerichte uber die Zulassigkeit des Zuruck
behaltungsrechts gegenuber unpfandbaren Forderungen sind geteilt. 
(Vgl. Baum l1nd Grunspach: Technikerrecht. Dusseldorf 1914. 
S.107.) 

Ober den einzuschlagenden Rechtsweg bei del' Auslegung von 
Dienstvertragen und bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern ist zu bemerken: Bezieht del' Angestellte ein Gehalt 
in Hohe von Mk. 2000 und darunte I' odeI' sind seine Gesamt
einnahmen, bestehend aus Gehalt und Nebeneinnahmen, insgesamt 
nicht hOher als Mk. 2000, so sind fur aIle Streitigkeiten die Ge-
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werbegerichte ausschlieBlich dort zustandig, wo solche bestehen. 
Fur technische Angestellte, die ein Einkommen von uber Mk.2000 
haben, ist das Amtsgericht zustandig. Wird im Dienstvertrag bei 
einem Einkommen von Mk. 2000 und darunter ein Schieds
gericht vereinbart, so ist der Vertrag nur dann gftltig, wenn hei der 
Entscheidung Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gleicher Zahl unter 
einem Vorsitzenden mitwirken, der weder Arbeitnehmer oder An
gestellter eines beteiligten Arbeitgebers noch Arbeitnehmers ist (§ 6 
GGG.). Zustandig ist dasjenige Gewerbegericht in diesen Fallen, in 
dessen Bezirk die streitige Verpflichtung zu erfullen ist oder sich die 
gewerbliche Niederlassung des Arbeitgebers befindet oder beide Par
teien ihren Wohnsitz haben (§ 7 GGG.). Eine Vertretung durch 
Rechtsanwalte ist vor dem Gewerbegericht nicht gestattet. 

Dber Gewerbegerichte vgl. S. 536 ff. 

Rechte und Pflichten aus dem Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb. 

(Reichsgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Juni 1909.) 

Eine der vornehmsten Pflichten der Angestellten ist die Dienst
treue. Auf die Verletzung der Diensttreue, den Geheimnisverrat und 
unlautere Verwertung fremder Geheimnisse sind schwere Strafen 
gelegt. 

Mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 
Mk.5000 oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer als An
gestellter, Arbeiter oder Lehrling eines Geschaftsbetriebes Geschafts
oder Betriebsgeheimnisse, die ihm vermoge des Dienstverhaltnisses 
anvertraut oder sonst zuganglich geworden sind, wahrend der Gel
tungsdauer des Dienstverhaltnisses unbefugt an andere zu Zwecken 
des Wettbewerbes oder in der Absicht mitteilt, dem Inhaber des 
Geschaftsbetriebes Schaden zuzufiigen. 

Gleiche Strafe trifft denjenigen, der Geschafts- oder Betriebs
geheimnisse, deren Kenntnis er durch eine der ebenbezeichneten Mit
teilungen oder durch eine gegen das Gesetz oder die guten Sitten ver
stoBende eigene Handlung erlangt hat, zu Zwecken des Wettbewerbes 
unbefugt verwertet oder an andere mitteilt (§ 17 UWG.). 

Hierbei ist es gleichgiiltig, ob das Vertragsverhaltnis ein reiner 
Dienstvertrag oder ein Vertrag anderer Art ist. Der Begriff "Ge
sc hafts betrie b" ist im weitesten Sinne zu fassen. 

Geheimnisse im obigen Sinne sind Tatsachen, die 

I. in einem bestimmten Zusammenhange mit dem betreffenden Ge
schaftsbetrieb stehen; 
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2. die nicht offenkundig sind; 
3. die der Betriebsinhaber geheim halten will; 
4. an deren Geheimhaltung derselbe ein verstandiges Interesse hat. 

Offenkundig ist eine Tatsache, die der Kenntnis einer unbe
grenzten Anzahl von Personen zuganglich oder der zufalligen Kenntnis
nahme durch beliebige Dritte ausgesetzt ist (RGSt. 28, 160; 38, 110; 
40, 407). 1st die geheime Tatsache auch in anderen Betrieben be
kannt, so ist sie damit noch nicht offenkundig; es kommt hierfiir 
darauf an, ob fiir die Mitbewerber Offenkundigkeit besteht (RG. in 
UW.2, 90). 

Geschafts- oder Betrie bsgeheimnisse, die durch die Tatig
keit von Angestellten geschaffen sind, insbesondere Erfindungen, Ver
besserungen usw., deren Geheimhaltung fiir den Geschaftsbettieb er
forderlich ist, fallen ebenfalls darunter, wenn der Geschaftsinhaber 
ein AusschluBrecht daran erworben hat (RGSt. 32, 216, 218, 136). 
Hierbei ist ein AusschluBrecht des Geschaftsinhabers, abgesehen von 
einer dahingehenden vertraglichen Vereinbarung zwischen ihm und 
dem AngesteUten anzunehmen, wenn die Erfindung in den Rahmen 
del' von dem Angestellti'm vertraglich geleisteten Tatigkeit faUt (RG. 
in LZ, 1900, 857; JW. 1900, 738): insbesondere wenn diese Tatigkeit 
sich vertraglich auf Versuche zu Verbesserungen zu erstrecken hat, 
sogenannte Etablissementserfindung (RGSt. 31,52; 32,216; OLGRspl'. 
Hamburg 6, 2). 

Dber die Geltungsdauer des DienstverhaItnisses hinaus besteht 
fiir den Geschaftsinhaber kein strafrechtlicher, sondern nul' ein zi vil
rechtlicher Schutz gegen Geheimnisverrat (RGSt. 33, 65: 
39, 83). 

Wenn del' Angestellte eine ihm iiber den Dienstvertrag hinaus 
auferlegte vertragliche Schweigepflicht bricht, so ist del' Ge
schaftsinhaber auch nul' zivilrechtlich geschiitzt (RG.65, 333; RG. in 
JW. 1907, 252). 

Unbefugt ist eine Mitteilung, zu welcher del' Mitteilende nach 
seinen Vertragspflichten gegeniiber dem Geschaftsinhaber nicht be
rechtigt ist. 

Gegen die guten Sitten verst6Bt es, wenn sich ein Ange
steUter VOl' dem Dienstaustritt unerlaubte Notizen fiber Kunden und 
Geschaftsvertreter macht und diese dann nach L6sung des Vertrages 
in einem Konkurrenzgeschaft verwertet (RGSt. 33, 62), odeI' wenn ein 
Angestellter durch Vertrauensbruch eines anderen Angestellten sich 
den Besitz eines als Geheimnis anzusehenden Modells odeI' einer Zeich
nung verschafft und spateI' anderweitig verwertet. 

Mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 
Mk. 5000.- odeI' mit einer diesel' Strafen wird bestraft, weI' die ihm 
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im geschaftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vor
schriften technischer Art, insbesondere Zeichnungen, Modelle, 
Schablonen, Schnitte, Rezepte zu Zwecken des Wettbewerbes un
befugt verwertet oder an andere mitteilt (§ 18 UWG.). 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 17, 18 ver
pflichten auBerdem zum Ersatze des entstandenen Schadens. Mehrere 
Verpflichtete haften als Gesamtschuldner (§ 19 UWG.). 

Der Anspruch auf Schadensersatz ist dem Verletzten UIl

abhangig von der strafrechtlichen Verfolgung gegeben. 

Wer zu Zwecken des Wettbewerbs es unternimmt, einen anderen 
zu einer Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften des § 17 Abs. 1 und 
§ 18 zu bestimmen, wird mit Gefangnis bis zu 9 Monaten und mit 
Geldstrafe bis zu Mk. 2000.- oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

"Unternehmen" ist jedes Handeln, welches die Absicht zum 
Verrat oder zur unlauteren Verwertung zu bestimmen kundgibt. 

Die Anspruche auf Unterlassung oder Schadensersatz nach dem 
UWG. verjahren nach sechs Monaten von dem Zeitpunkt an, in weI
chem der Anspruchberechtigte von der Handlung und von der Person 
des Verpflichteten Kenntnis erlangt hat, ohne Rucksicht auf diese 
Kenntnis in drei Jahren von der Begehung der Handlung an (§ 21 
UWG.). Hierbei wird die sechsmonatliche Verjahrungsfrist nach den 
§§ 187, 188 BGB. berechnet; des ferneren sind die §§ 194, 195, 218, 
852, 222 und 225 BGB. heranzuziehen. 

Neben einer nach MaBgabe des Gesetzes gegen den uniauterell 
Wettbewerb verhangten Strafe kann auf Verlangen des Verletztell auf 
eine an ihn zu erlegende Bulle bis zum Betrage von Mk. 10000.- er
kannt werden. Fur diese BuBe haften die dazu Verurteilten als Ge
samtschuldner. Eine erkannte Bulle schliellt die Geltendmachung 
eines weiteren Entschadigungsanspruches aus. 

Besteehungsgelder. Der § 12 bestimmt, daB mit Gefangnia bis zu 
einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu Mk. 5000 oder mit einer 
dieser Strafen, soweit nicht nach anderen Bestimmungen eine schwerere 
Strafe verwirkt ist, derjenige Angestellte oder Beauftragte eines ge
schaftlichen Betriebes bestraft wird, der im geschaftlichen Ver
kehr Geschenke oder andere Vorteile fordert, sich ver
sprechen laBt oder annimmt, damit er durch unlauteres Ver
halten einem anderen bei dem Bezuge von Waren oder gewerblichen 
Leistungen im Wettbewerb eine Bevorzugung verschaffe. Hierbei 
verfallt das Empfangene oder sein Wert dem Staate. 

Die gleichen Strafen treffen denjenigen, der derartige Geschenke 
oder andere Vorteile zu gleichem Zwecke anbietet, verspricht oder 
gewahrt. 

B I u m, Rechtskunde. 27 
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Die Rechtsverhiiltnisse des Ingenieurs aus dem 
Patentgesetz und Gebrauchsmusterschutzgesetz. 

'Ober das Patentrecht selbst ist auf Seite 636 ff. ausfiihrlich ge
sprochen. Hier kommt es nur insoweit in Betracht, als aus den Er
findungen die Rechte der Angestellten oder das gegenseitige Rechts
verhaltnis zwischen Arbeitgeber und Angestellten beriihrt werden. 
Heute ist noch das Patentgesetz vom 7. April 1891 und das Gebrauchs
mustergesetz vom 1. Juni 1891 in Kraft. Die Regierung hat durch 
einen unter dem 11. Juli 1913 im Reichs- und konigl. preuBischen 
Staatsanzeiger Nr. 162 veroffentlichten Entwurf den sozialen Bestre
bungen Rechnung getragen, indem sie namentlich das Erfinderrecht 
der Angestellten in einer der N euzeit entsprechenden Weise zu regeln 
versucht. 

Durch den Krieg ist dieser Entwurf noch nicht zum Gesetz ge: 
worden. Da aber anzunehmen ist, daB alsbald nach dem Kriege der 
Entwurf in dieser oder ahnlicher Form zum Gesetz erhoben wird, so 
werden im nachfolgenden im AnschluB an die Bestimmungen des be
stehenden Gesetzes die fiir die Rechtsverhaltnisse der Techniker maB
gebenden Stellen des Entwurfes wortlich aufgefiihrt. 

Patente werden erteilt fiir neue Erfindungen, die eine gewerb
liehe Verwertung gestatten (§ 1 PG.), als Entgelt fiir die Preisgabe 
eines Geheimnisses an die Allgemeinheit. 

Auf die Erteilung des Patents hat derjenige Ansprueh, 
der die Erfindung zuerst naeh MaBgabe des Gesetzes angemeldet hat. 
(§ 3 PG.) Das Patentamt erteilt also das Patent demjenigen, der die 
Erfindung zuerst zum Zweeke der Patentierung offenbart, d. h. dem 
ersten Anmelder. Eine Priifung, ob dieser der Erfinder ist, findet 
nieht statt. 

Etne wahrend des Laufens eines Dienstvertrages von den Dienst
verpfliehteten gemachte Erfindung fallt mangels ausdriieklieher an
derer Vereinbarung dann dem Dienstberechtigten (Arbeitgeber) zu, 
wenn die Verpflichtung aus Erfindungen der fragliehen Art fiir den 
Dienstbereehtigten gedaeht zu sein, sieh aus der Art der vertragliehen 
Dienstobliegenheiten von selbst ergab. Hieriiber liegen eine Reihe von 
Reiehsgeriehtsentseheidungen und Entseheidungen des Patentamtes 
vor, von denen die wiehtigsten sind RG. 17. IV. 07 (176); RG. 22. IV. 
98 (142); 25. IV. 04 (298); PA. 2. XII. 97; 17.11.04. 

Eine Dienststellung ist anzunehmen, wenn der Angestellte 
eine teehnisehe Stellung einnimmt. Die Erfindung wird mit ihrer Ent
stehung ohne weiteres Bestandteil des Vermogens des Dienstherrn, 
weil sie das Ergebnis der ihm gehOrenden Tatigkeit des Angestellten 
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ist. Daher ist es gleichgultig, ob die Erfindung wahrend del' Dienst
stunden oder auBerhalb dieser, in den Dienstraumen oder in seiner 
Privatwohnung, unter Zuhilfenahme von Materialien, Einrichtungen, 
Al'beitskraften des Dienstherrn oder ohne diese gemacht ist. (RG. 
25. IV. 04 [294); 25. IV. 04 [298); PA. 17. II. 04 [187].) 

V oraussetzung fur das Eigentum des Dienstherrn ist, daB die 
Erfindung wahrend des Laufens des Dienstvertrages vollendet ist. 
Hat der Angestellte im Dienst nur die Anregung zur Erfindung emp
fangen, sie selbst abel' erst spa tel' zur Reife gebracht, so gehOrt sie 
ihm mangels anderer Vereinbarung. (PA. 28. V. 85; RG. 10. VII. 86 
[8755].) 

Erwirbt der Angestellte ohne Wissen des Dienstherrn das Recht 
an del' Erfindung, so stehen dem Dienstherrn aus dem vertragswidrigen 
Verhalten des Angestellten Rechte nach MaBgabe des Burgerlichen 
Gesetzbuches zu . RG. 2. II. 87 (98, 119); RG. 22. IV. 98 (140). Diese 
Rechtsgrundsatze gelten fur Privatangestellte wie fUr offentliche Be
amte. Die Erfindungen der letzteren werden ohne weiteres Eigentum 
des Staates, der Gemeinde usw. 

Bei den Erfindungen eines Angestellten wahrend seines Dienst
vertrages aus dem Rahmen seiner Tatigkeit heraus, d. h. aus den
jenigen oder ahnlichen Erzeugnissen, welche den Gegenstand des 
Unternehmens seines Dienstherrn bilden, handelt es sich meistens 
urn sogenannte ·Etablissements-Erfindungen. 

Del' Angestellte, der eine von ihm gemachte Erfindung dem Ge
schaftsherrn verheimlicht, handelt wider die Pflichten seines Ver
trages und gegen die Diensttreue. -

Bedient sich der Angestellte zur Anmeldung einer Erfindung eines 
Mittelmannes, indem er durch eine vorgeschobene Person die Er
findung zum Patent anmeldet, so macht sich diese zum Mitschuldigen 
und haftet mit ihm solidarisch. 

Verrat del' Angestellte eine von ihm gemachte Erfindung 
einem andern, obwohl sie der Geschaftsherr noch nicht kennt, so ver
rat er dessen Geschaftsgeheimnisse. Macht del' andere in Kenntnis 
dieses Umstandes von demGeschMtsgeheimnisse zum Zwecke des 
\Vettbewerbs Gebrauch, so macht er sich strafbar und schadensersatz
pflichtig. 1m allgemeinen wird es in del' Praxis so gehalten, daB Er
findungen, die auf ganz anderen Gebieten liegen, dem GeschMtsherrn 
in erster Linie anzubieten sind. Gibt er den Angestellten frei, so steht 
del' Entnahme und Ausubung des Patentes nichts im Wege. Bis del' 
neue Patentgesetzentwurf zum Gesetz erhoben wird, ist es fiir Arbeit
geber wie Angestellte zweckmal3ig, bei Eingehen des Dienstvertrages 
eine schriftliche Regelung dariiber vOl'zunehmen, in welcher Weise del' 
AnglC'stellte bei Erfindungen aul3erhalb des Fabrikationsrahmens odeI' 

27* 
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Interessengebietes des Dienstherrn sich zu verhalten hat und weiter, 
in welcher Weise ein Angestellter an den Ertragnissen einer Erfin
dung beteiligt wird, wenn diese fur das Unternehmen von besonderer 
Bedeutung wird. 

Hierbei sei ausdriicklich erwahnt, daB der Arbeitgeber zu einer 
solchen Vereinbarung nicht verpflichtet ist, sondern daB er sich vor
behalten kann, bei besonders wichtigen Erfindungen den Angestellten 
durch Gehaltserhohung, besondere Zuwendungen in Form von Tan
tieme, Gratifikation oder sonstigen Vorteilen zu fordern. 

Samtliche obige Bestimmungen und Entscheidungen sind des
halb von besonderer Wichtigkeit, weil nach § 4 das Patent die Wir
kung hat, daB der Patentinhaber ausschlieBlich befugt ist, gewerbs
maBig den Gegenstand der Erfindung herzustellen, in Verkehr zu 
bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen. Bei patentierten Verfahren 
erstreckt sich die Wirkung auch auf die durch das Verfahren unmittel
bar hergestellten Erzeugnisse. 

Der Geschaftsherr ist nicht nur berechtigt, die Abtretung der 
Recbte aus einer unrechtmii.Big bewirkten Patentanmeldung oder aus 
einem unrechtmaBig erwirkten Patente zu verlangen, sondern er kann 
gegen das angemeldete Patent Einspruch erheben und das erteilte 
Patent wegen der Entwendung fur nichtig erklaren lassen. Er kann 
aber auch die Dbertragung der Patentanmeldung oder des Patentes 
verlangen. 

Der noch nicht rechtsgiiltige Patentgesetzentwurf regelt die Ver
haitnisse zugunsten der Angestellten in wesentlich besserer und 
klarerer Weise. Nach dem Gesetzentwurf wird die Erfinderehre 
und der Erfinder selbst weitgehendst geschutzt. Der Patentgesetz
entwurf enthalt hieriiber besonders in zwei Punkten erhebliche Ab
weichungen von dem gegenwartigen Rechtszustand. 1. Anerken
nung des Rechts des Erfinders an seiner Erfindung sowohl 
in Richtung auf den Patent schutz als bei Verkniipfung 
seines Namens mit der patentierten Schopfung; 2. Siche
rung der gewerblichen Angestellten davor, daB der wirt
schaftliche Gewinn aus ihren im Dienst gemachten Erfin
dungen ausschlieBlich dem Dienstherrn zufallt. 

§ 6 lautet: "Der Erfinder hat Anspruch darauf, daB er bei Er
teilung des Patentes und in den Veroffentlichungen des Patentamtes 
als Erfinder genannt wird. Die Zustimmung dessen, dem das Recht 
aus der Anmeldung oder aus dem Patent zusteht, ist erforderlich. Die 
Zustimmung ist dem Patentamt gegenuber zu erklaren. Sie ist un
widerruflich. " 

Dieser Paragraph bezieht sich also auf die Erfinderehre, der 
Name des Erfinders solI auch der Offentlichkeit bekannt werden. 
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In § 10 ist der Anspruch des Erfinders geregelt: 
"Die Anspriiche des Erfinders, der in einem gewerblichen Unter

nehmen angestellt ist, gehen, soweit nichts anderes vereinbart ist, auf 
den Unternehmer fiber, wenn die Erfindung ihrer Art nach in dem 
Bereich der Aufgaben des UDternehmens liegt und die Tatigkeit, die 
zu der Erfindung gefiihrt hat, zu den Obliegenheiten des Angestellten 
gehOrt. 

Der Angestellte kann, wenn das Patent erteilt ist, von dem 
Unternehmer eine Vergfitung verlangen. 1st fiber Art und Rohe der 
Vergutung und die Benennung des Inhaltes noch sonst eine Verein
barung nicht getroffen, so bestimmt darfiber der Unternehmer nach 
billigem Ermessen. Die Bestimmung erfolgt durch Erklarung gegen
fiber dem Angestellten. Die Vorschriften des § 315 Abs. 3 des BGB. 
finden Anwendung. 

1st vereinbart, daB dem AngesteUten keinerlei Vergutung fur 
kfinftige Erfindungen zustehen solI, die auf den Unternehmer ubergehen, 
so kann sich der Unternehmer hierauf nicht berufen. 

Die Betriebe, Anstalten, Anlagen u. dgl., die unter der Ver
waltung des Reiches, eines Bundesstaates, einer Gemeinde oder eines 
Gemeindeverbandes stehen, sind als gewerbliche Unternehmungen im 
Sinne des Abs. 1 nicht anzusehen." ,_ 

Des weiteren heiBt es: "Unter Angestellten werden Personen ver
standen, die fur den Dienst eines gewerblichen Unternehmens schrift
lich oder mfindlich verpflichtet und innerhalb des Unternehmens be
schaftigt sind. Der Ausdruck betrifft leitende Beamte, Betriebs
beamte, Werkmeister, Arbeiter, Gehilfen und Nichttechniker ohne 
Unterschied, ob die Dienstleistungen niederer oder hoherer Art sind 
nnd ob die Beschaftigung den Hauptbedarf bildet oder nicht. Auch 
nnentgeltlich beschaftigte Personen konnen hierher gehoren." 

Auch dariiber, wer vor dem Patentamt als Erfinder gilt, gibt der 
Entwurf in § 3 AufschluB: 

"Auf die Erteilung des Patentes hat der Erfinder Anspruch. 
Unter mehreren Erfindungen steht der Anspruch demjenigen zu, der 
die Erfindung zuerst bei dem Patentamt angemeldet hat. 1st die 
Erfindung in einem Betriebe gemacht und auf bestimmte Personen 
als Erfinder nicht zUriickzuffihren, so ist derjenige als Erfinder anzu
sehen, fur dessen Rechnung der Betrieb verwaltet wird. 

In dem Verfahren vor dem Patentamt gilt der Anmelder als Hr
finder. 

Der Anmelder hat keinen Anspruch auf ein Patent, wenn die 
Erfindung Gegenstand des auf eine fruhere Anmeldung erteilten Pa
tentes ist; trifft diese Voraussetzung teilweise zu, so hat der Anmelder 
Anspruch auf ein Patent in entsprechender Beschrankung." 
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Der Entwurf lehnt also fur das Patentamt die PrUfung und Fest
steHung der Personlichkeit des Erfinders ab und weist diese Aufgabe 
dem ordentlichen Gericht zu. Der Anmelder gilt dadurch fur das 
Patentamt solange als Erfinder, bis der Streit um das Erfinderrecht 
entschieden ist. 

Fur die Rechtsverhaltnisse des Ingenieurs kommt vom Ge
schmacks- und Gebrauchsmusterschutzgesetz vom 11. Ja
nuar 1876 (Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Mo
dellen) der § 2 in Betracht. Derselbe lautet: "Bei solchen Mustern 
und Modellen, welche von den in einer inlandischen gewerblichen 
Anstalt beschaftigten Zeichnern, Malern, Bildhauern usw. im Auf
trage oder flir Rechnung des Eigentiimers der gewerblichen Anstalt 
angefertigt werden, gilt der letztere, wenn durch Vertrag nichts an
deres bestimmt ist, als der Urheber der Muster und Modelle." 

Meldet der Zeichner das Muster entgegen dieser Bestimmung auf 
seinen Namen an, so kann der Anstaltseigentiimer Umschreibung auf 
seinen N amen verlangen. 

Wegen Verietzung eines Gebrauchsmusters geiten ahn
liche Bestimmungen und Strafen wie beim Patent. 

1m neuen Entwurf vom n. Juli 1913 ist in Abanderung des 
bestehenden Gesetzes der Begriff der groben Fahrlassigkeit durch den 
der Fahrlassigkeit ersetzt und in Dbereinstimmung mit dem Patent
gesetzentwurf die gleichzeitige Verhangung von Gefangnis und GeId
strafen zugelassen und der Hochstbetrag der BuBe erhoht. 

Das Warenzeichenrecht (Gesetz zum Schutz der Warenbe
zeichnungen) vom 12. Mai 1894 kommt fiir die Rechtsverhaltnisse dcs 
Ingenieurs nicht in Betracht. 

Die Konkurrenzklausel. 
Von groBer Bedeutung fiir Dienstherrn wie Angestellten ist die 

Frage der Wettbewerbskiausel (Konkurrenzklausel). Fiir 
technische Angestellte ist zunachst der § 133£. der Gewerbeordnung 
maBgebend, der Iautet: "Eine Vereinbarung zwischen dem Ge
werbeunternehmer und einem Angestellten, durch die der Angestellte 
fiir die Zeit nach der Beendigung des Dienstverhaltnisses in seiner 
gewerblichen Tatigkeit beschrankt wird, ist fiir den Angestellten nur 
insoweit verbindlich, als die Beschrankung nach Zeit, Ort und Gegen
stand nicht die Grenzen iiberschreitet, durch welche eine unbillige 
Erschwerung seines Fortkommens ausgeschlossen wird. 

Die Vereinbarung ist nichtig, wenn der Angestellte zur Zeit des 
Abschiusses minderjahrig ist." 

In vielen Vertragen finden sich heute auch noch ehrenwort-
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liche Erklarungen, zu denen der Angestellte verpflichtet wird. 
Ein "Bolches Ehrenwort zu fordern, zu geben oder anzunehmen, velstaBt 
gegen die Grundsatze der guten Sitten. Die hiernach getroffenen Ver
einbarungen sind nichtig. 

Was gemaB der Bestimmung der Gewerbeordnung als billig und 
unbillig gilt, entscheidet im Streitfalle das Gericht. 

Dber das Wettbewerbsverbot ist am 10. Juni 1914 ein neues Ge
setz erlassen, das in den §§ 74, 75, 76 und 82a die Bestimmungen del' 
friiheren gleichen Paragraphen des HGB. abandert. 

Grundsatzlich gelten diese Paragraphen des HGB. nur fUr 
HandlungsgehiUen, also fUr Angestellte mit kaufmannischer Ta
tigkeit. 

Da einerseits die Tatigkeit des Ingenieurs namentlich dann, wenn 
er in hahere Stellungen aufriickt, oft ebenso kaufmannischer wie tech
nischer N atur ist, so diirften in vielen Fallen diese abgeanderten 
Paragraphen des HGB. an sich schon in Betracht kommen. Auch 
mull er sie als Leiter einer Fabrik wegen der ihm mitunterstelltcn 
kaufmannischen Beamten kennen. 

In vielen anderen Fallen wird der Richter diese neuen Be
stimmungen auch bei rein gewerblich tatigen Angestellten zur Richt
schnur nehmen. Verschiedene in den letzten J ahren gefallte Entschei
dungen bewegten sich fiir technische Angestellte in ahnlichen Grenzen. 

Die Reichstagskommission zur Beratung der Gewerbenovelle yom 
Jahre 1909 machte beziiglich der gewerblichen Angestellten ahnlicho 
Vorschlage, jedoch ist ein BeschluB des Reichstags iiber die A b
a.nderung der Gewerbeordnung nach dieser Richtung noch 
nicht zustande gekommen. 

Wichtig im Gegensatz zu dem Dienstvertrage des BGB., der auch 
miindlich erfolgen kann, ist fiir das Wettbewerbverbot die Anordnung 
der Schriftform und die gesetzlich geregelte Entschadigung, die 
seitens des Geschaftsherrn zu zahlen ist. Die §§ 74-76 und § 82a 
lauten wie folgt: 

§ 74: Eine Vereinba.rung zwisohen dem Prinzipal und dem Handlungs
gehilfen, die den Gehilfen flir die Zeit nach Beendigung des Dienstverhiilt
nisses in seiner gewerblichen Tiitigkeit beschriinkt (Wettbewerbverbot), be
dari der Sohriftform und der Aushiindigung einer yom Prinzipal unterzeich
net en, die vereinbo.rten Bestimmungen enthaltenden Urkunde an den Gehilfen. 

DaB Wettbewerbverbot ist nur verbindlich, wenn sich der Prinzipo.l ver
pflichtet, fUr die Dauer des Verbots eine Entsohii.digung zu zahlen, die flir 
jedes Jahr des Verbots mindestens die Hiilfte der von dem Handlungs
gehilfen zuletzt bezogenen vertragsmii.Bigen Leistungen erreicht. 

§ 740.: Das Wettbewerbverbot ist insoweit unverbindlioh, als es nicht 
zum Schutze eines berechtigten ~esohiiftlichen Interesses des Prinzipals dient. 
Es ist ferner unverbindlich, soweit es unter Berlicksichtigung der gewiihrten 
Entschii.digung nach Ort, Zeit oder Gegensto.nd eine unbillige Erschwerung 
des Fortkommens des Gehilfen enthiilt. Das Verbot kann nicht auf einen 
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Zeitraum von mehr als zwei Jahren von der Beendigung des Dienstverhiilt
nisses an erstreckt werden. 

Das Verbot ist nichtig, wenn die dem Gehilfen zustehenden jiihrlichen 
vertragsmiiBigen Leistungen den Betrag von 1500 Mk. nicht iibersteigen. Das 
gleiche gilt, wenn der Gehilfe zur Zeit des Abschlusses minderjiihrig ist oder 
wenn sich der Prinzipal die Erfiillung auf Ehrenwort oder unter iihnlichen 
Versicherungen versprechen liiBt. Nichtig ist auch die Vereinbarung, durch 
die ein Dritter an Stelle des GehiIfen die Verpflichtung iibernimmt, daB sich 
der Gehilfe nach der Beendigung des DienstverhiiItnisses in seiner gewerb
lichen Tiitigkeit beschranken werde. 

Unberiihrt bleiben die Vorschriften des § 138 des BGB. iiber die Nich
tigkeit von Rechtsgeschaften, die gegen die guten Sitten verstoBen. 

§ 74 b: Die nach § 74 Abs. 2 dem Handlungsgehilfen zu gewiihrende 
Entschadigung ist am Schlusse jeden Monats zu zahlen. 

Soweit die dem GehiIfen zustehenden vertragsmiiBigen Leistungen in 
einer Provision oder in anderen wechselnden Beziigen bestehen, sind /ilie bei 
der Berechnung der Entschiidigung nach dem Durchschnitt der letzten drei 
Jahre in Ansatz zu bringen. Hat die fUr die Beziige bei der Beendigung 
des Dienstverhiiltnisses maBgebende Vertragsbestimmung noch nicht drei 
Jahre bestanden, so erfolgt der Ansatz nach dem Durchschnitt des Zeit
raums, fUr den die Bestimmung in Kraft war. 

Soweit Beziige zum Ersatze besonderer Auslagen dienen sollen, die in
folge der Dienstleistung entstehen, bleiben sie auBer Ansatz. 

§ 74c: Der Handlungsgehilfe muB sich auf die fiillige Entschadigung 
anrechnen lassen, was er wahrend des Zeitraums, fiir den die Entschadigung 
gezahlt wird, durch anderweite Verwertung seiner Arbeitskraft erwirbt oder 
zu erwerben biiswillig unterlaBt, soweit die Entschadigung unter Hinzurech
nung dieses Betrages den Betrag der zuletzt von ihm bezogenen vertrags
ma13igen Leistungen um mehr als ein Zehntel iibersteigen wiirde. 1st der 
GehiIfe durch das Wettbewerbverbot gezwungen worden, seinen Wohnsitz zu 
verlegen, so tritt an die Stelle des Betrags von einem Zehntel der Betrag 
von einem Viertel. Fiir die Dauer der Verbii13ung einer Freiheitsstrafe kann 
der GehiIfe eine Entschiidigung nicht verlangen. 

Der Gehilfe ist verpfiichtet, dem Prinzipal auf Erfordern iiber die Hohe 
seines Erwerbes Auskunft zu erteilen. 

§ 75: Lost der GehiIfe das Dienstverhiiltnis gemiiB den Vorschriften der 
§§ 70, 71 wegen vertragswidrigen Verhaltens des Prinzipals auf, so wird das 
Wettbewerbverbot unwirksam, wenn der Gehilfe vor Ablauf eines Monats 
nach der Kiindigung schriftlich erklart, daB er sich an die Vereinbarung 
nicht gebunden erachte. 

In gleicher Weise wird das Wettbewerbverbot unwirksam, wenn der 
Prinzipal das DienstverhiiItnis kiindigt, es sei denn, daB fUr die Kiindigung 
ein erheblicher AnlaB in der Person des Gehilfen vorliegt oder daB sich der 
Prinzipal bei der Kiindigung bereit erklart, wahrend der Dauer der Be
schriinkung dem Gehilfen die voUen zuletzt von ihm bezogenen vertrags
miiBigen Leistungen zu gewiihren. 1m letzteren FaIle finden die Vorschriften 
des § 74b entsprechende Anwendung. 

Lost der Prinzipal das Dienstverhiiltnis gemiiB den Vorschriften der 
§§ 70, 72 wegen vertragswidrigen Verhaltens des Gehilfen auf, so hat der 
GehiIfe keinen Anspruch auf die Entschiidigung. 

§ 7511,: Der Prinzipal kann vor der Beendigung des Dienstverhiiltnisses 
durch schriftliche Erkliirung auf das Wettbewerbverbot mit der Wirkung 
verzichten, daB er mit dem Ablauf eines Jahres seit der Erkliirung von der 
Verpflichtung zur Zahlung der Entschiidigung frei wird. 

§ 75 b: 1st der Gehilfe fiir eine Tiitigkeit auBerhalb Europas ange
nommen, so ist die Verbindlichkeit des Wettbewerbverbots nicht davon ab
hiingig, daB sich der Prinzipal zur Zahlung der im § 74 Abs. 2 vorgesehenen 
Entschiidigung verpflichtet. DaB gleiche gilt, wenn die dem Gehilfen zu· 
stehenden vertragsmaBigen Leistungen den Betrag von 8000 Mk. fUr das 
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J ahr iibersteigen: auf die Berechnung des Betrags der Leistungen finden die 
Vorschriften des § 74 Abs. 2, 3 entsprechende Anwendung. 

§ 75c: Hat der Handlungsgehilfe fiir den Fall, daB er die in der Ver
einbarung iibernommene Verpflichtung nicht erfiillt, eine Strafe versprochen, 
so kann der Prinzipal Anspriiche nur nach MaBgabe der Vorschriften des 
§ 340 des BGB. gel tend machen. Die Vorschriften des BGB. iiber die 
Herabsetzung einer unverhiHtnismaBig hohen Vertragsstrafe bleiben unbe
riihrt. 

1st die Verbindlichkeit der Vereinbarung nicht davon abhangig, daB 
sich der Prinzipal zur Zahlung einer Entschadigung an den Gehilfen ver
pflichtet, so kann der Prinzipal, wenn sich der Gehilfe einer Vertragsstrafe 
der im Abs. 1 bezeichneten Art unterworfen hat, nur die verwirkte Strafe 
verlangen; der Anspruch auf Erfiillung oder auf Ersatz eines weiteren 
Schad ens ist ausgeschlossen. 

§ 75d: Auf eine Vereinbarung, durch die von den Vorschriften der 
§§ 74-75e zum Nachteile des Handlungsgehilfen abgewichen wird, kann 
sich der Prinzipal nicht berufen. Das gilt auch von Vereinbarungen, die 
bezwecken, die gesetzlichen Vorschriften iiber das MindestmaB der Ent
schiidigung durch Verrechnungen oder auf sonstige Weise zu umgehen. 

§ 75e: Die Entschiidigung, die der Handlungsgehilfe auf Grund der 
Vorschriften der §§ 74-75 d fiir die Zeit nach der Beendigung des Dienst
verhaltnisses beanspruchen kann, gehort zu den Dienstbeziigen im Sinne des 
§ 61 Nr. 1 der Konkursordnung. 

Der Anspruch auf die Entschadigung kann zum Zwecke der Sicher
steHung oder Befriedigung eines Gliiubigers erst dann gepfiindet werden, 
wenn der Tag, an dem sie zu entrichten war, abgelaufen ist, ohne daB der 
Gehilfe sie eingefordert hat. Die ptandung ist jedoch zulassig, soweit die 
Entschadigung aHein oder zusammen mit den in §§ 1, 3 des Gesetzes, be
treffend die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes, bezeichneten Be
ziigen die Summe von 1500 Mk. fUr das Jahr iibersteigt. Die Vorschriften 
des § 2, des § 4 Nr. 2, 3 und des § 411. des bezeichneten Gesetzes finden 
entsprechende Anwendung. 

§ 75f: Auf eine Vereinbarung, durch die sich ein Prinzipal einem 
anderen Prinzipal gegeniiber verpfliehtet, einen Handlungsgehilfen, der bei 
diesern irn Dienst ist oder gewesen ist, nicht oder nur unter bestimrnten 
Voraussetzungen anzustellen, findet die Vorschrift des § 152 Abs. 2 der Ge
werbeordnung Anwendung. 

§ 76: Die Vorschriften der §§ 60-63, 75f geIten auch fUr Handlungs
lehrlinge. Vereinbarungen, durch die diese fiir die Zeit nach der Beendigung 
des Lehr- oder Dienstverhaltnisses in ihrer gewerblichen Tatigkeit beschrankt 
werden, sind nichtig. 

§ 8211.: Auf Wettbewerbverbote gegeniiber Personen, die, ohne als 
Lehrlinge angenommen zu sein, zurn Zwecke ihrer Ausbildung unentgeltlich 
mit kaufrniinnischen Diensten beschaftigt werden (Volontare), finden die fiir 
Handlungsgehilfen geltenden Vorschriften insoweit Anwendling, alB sie nicht 
auf das dem Gellllfen zustehende Entgelt Bezug nehmen." 

Noch einige Bestimmungen des Burgerlichen Gesetzbuches sind 
berei ts heu te zu berucksichtigen. 

1st fur den Dbertretungsfall auch eine Konventional
strafe vereinbart, so kann der Geschaftsherr die verwirkte Strafe 
statt der Unterlassung verlangen (§ 340 BGB.). Erklart der Geschafts
herr, daB er die Strafe verlange, so ist, falls der Vertrag nicht etwas 
anderes bestimmt, der Anspruch auf Unterlassung ausgeschlossen. 
Steht dem Geschaftsherrn (Glaubiger) ein Anspruch auf Schadens
f'rsatz wegen Nichterfullung zu, so kann er die verwirkte Strafe als 
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Mindestbetrag des Schadens verlangen. Die Geltendmachung eines 
weiteren Schadens ist aber nicht ausgeschlossen. 

1st eine verwirkte Strafe unverhaltnismallig hoch, so kann 
sie auf Antrag des Antragstellers (Schuldners) durch Urteil auf den 
angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Bei der Beurteilung der 
Angemessenheit ist jedes berechtigte Interesse des Arbeitgebers (Glau
bigers), nicht nur das Vermogensinteresse, in Betracht zu ziehen. 
N ach der Entrichtung der Strafe ist die Herabsetzung ausgeschlossen. 

Das gleiche gilt, wenn fur andere Unterlassungen oder Hand
lungen Vertragsstrafen im Anstellungsvertrage festgesetzt sind (vgl. 
§ 343 BGB.). 

Die Nichtigkeit des Wettbewerbverbotes zieht nicht die Nichtig
keit des ganzen Anstellungsvertrages nach sich (§ 139 BGB.). 

Jede Zuwiderhandlung gegen den durch Auslegung festgestellten 
Inhalt des Wettbewerbverbotes ist als Vertragsverletzung anzusehen. 
Der Geschaftsherr hat einen Anspruch auf ErfuUung der Zusage fiir 
die Zukunft. Er kann ein UrteH hierauf erwirken und kann dasselbe 
durch Strafen erzwingen (§ 890 ZPO.), auch durch Haftstrafen. Er 
kann zur Sicherung seines Anspruches auch eine einstweilige Verfu
gung beantragen, die dem AngesteUten die Fortsetzung der Kon
kurrenztatigkeit untersagt (§ 935 ZPO.). Erweist sie sich als unbe
griindet, so haftet der Geschaftsherr fur voUen Schadensersatz (§ 49 
ZPO.). 

Das richterliche Recht, die ubermallige Vertragsstrafe nach § 343 
BGB. herabzusetzen, bleibt auch jetzt in allen Fallen bestehen. 

Das Gesetz uber die Abanderung der §§ 74ff. HGB. fur Hand
lungsgehilfen ist am 1. Januar 1915 in Kraft getreten und zwar mit 
rUckwirkender Kraft. Seine Vorschriften finden daher auch auf die 
vorher vereinbarten Wettbewerbsverbote Anwendung. 

Die Erklarung des Geschaftsherrn kann auch durch einen Ver
treter erfolgen. Geschaftsherr ist bei der G. m. b. H. der Geschii.fts
fuhrer, bei der Aktiengesellschaft der Vorstand. Aber auch der Pro
kurist kann unterzeichnen und bedarf keiner Vollmacht. Jeder andere 
Vertreter bedarf der Vollmacht. 

Die Rechtsverhiiltnisse des Ingenieurs aus dem 
Versicherungsgesetz fiir AngesteUte. 

Dem sozialen Bedurfnis der Angestellten in Privatbetrieben Rech
nung tragend, ist nach langjahrigen Erhebungen und Beratungen eill 
Reichsgesetz geschaffen worden, das unter dem 20. Dezember 1911 
als Versicherungsgesetz fUr Angestellte bekannt gemacht und am 
1. Januar 1913 in Krafi getreten ist. 
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Versicherungspflichtig sind aIle mannlichen und weiblichen 
Angestellten, die gegen Entgelt im Jabresbetrage von hOchstens 
5000 Mark beschii.ftigt werden, das 16. Jahr vollendet und beim 
Eintritt in die versicherungspflichtige Beschii.ftigung das Alter von 
60 Jahren noch nicht vollendet haben und nicht berufsunfahig sind. 

FUr den Ingenieur oder Techniker sind aus den Bestiu{
mungen des Gesetzes zwei Gruppen als versicherungspflichtig zu 
beachten: 
,,1. Angestellte in leitender Stellung, wenn diese Beschii.ftigung ihren 

Hauptberuf bildet; 
2. Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte in einer ahn

lich gehobenen oder hOherenStellung ohne Rucksicht auf ibre Vor
bildung, Buroangestellte, soweit sie nicht mit niederen oder ledig
lich mechanischen Dienstleistungen beschaftigt werden, voraus
gesetzt, daB diese Beschii.ftigung ihren Hauptberuf bildet." 

Die Hochstgrenze fur den Jahresarbeitsverdienst bildet also 
5000 Mark, eine Mindestgrenze nach unten ist jedoch nicht gezogen. 
Ais Entgelt im Sinne des Gesetzes werden neben Gehalt oder Lohn 
auch Gewinnanteile, Sach- und andere Bezuge, die der Versicherte 
erhalt, angesehen. 

AUe deutschen Angestellten, die im Ausland beschaftigt sind, 
sind grundsatzlich nicht versicherungspflichtig. 

Weiterhin sind versicherungsfrei die in Betrieben oder in 
Diensten des Reiches, eines Bundesstaats, eines Gemeindeverbands, 
einer Gemeinde oder eines Tragers der reichsgesetzlichen Arbeiter
oder Angestelltenversicherung Beschaftigten, wenn ihnen Anwart
schaft auf Ruhegeld und Hinterbliebenenrenten in einem gewissen 
Mindestbetrage gewahrleistet ist, ferner Beamte im Reichs- und 
Staatsdienst. 

Besondere Ersatz- und ZuschuBkassen, z. B. Fabrikkassen, 
konnen zugelassen werden. Es genugt auch die Versicherung bei 
einem Lebensversicherungsunternehmen, vorausgesetzt, daB sie 
vor dem 5. Dezember 1911 geschlossen ist. 

Versicherungstrliger ist die fur Angestellte in Berlin geschaffene 
Reichsversicherungsanstalt. An Organen hat sie 
1. das Direktorium; 
2. den Verwaltungsrat; 
3. die Rentenausschusse; 
4. die Vertrauensmanner der Ausschusse. 

Rechtsprechende Behorden sind die Rentenausschiisse, die 
Schiedsgerichte, das Oberschiedsgericht in Berlin. 
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Dber Beitrlige nnd Leistungen ist folgendes bestimmt: 

Die Versichernngsbeitrage werden monatlich vom Arbeitgeber 
nnd Angestellten zu gleichen Teilen entrichtet. Fur die. Hohe der 
Beitrage sind· im ganzen neun Gehaltsklassen bestimmt, von unter 
550 bis 5000 Mark jahrlich. Innerhalb der Gehaltsklassen sind die
Beitrage fur aIle Versicherten gleich hoch. Die Hohe der Beitrage ist 
nach versicherungstechnischen Grundsatzen, einem abanderbaren Pra
miendurchschnittsverfahren, aufgestelIt; sie schwankt fUr die Gehalts
klassen zwischen 1,60 Mark und 26,60 Mark fur den Monat, d. h. 
hOchstens 8 v. H. des Einkommens. 

Die Entrichtung der Beitrage geschieht in der Weise, daB 
der Arbeitgeber bei der Gehaltszahlung die von dem Angestellten zu 
zahlende Halfte in Abzug bringt und diesen Betrag zusammen mit 
der auf ihn entfallenden Halfte des Beitrags nebst einer N achweisung 
bis spatestens zum 15. des folgenden Monats der Beitragsstelle 
eillsendet .. Er kekommt dafur Marken, die er in die Versicherungs
karte des Angestellten einzukleben hat. 

Die Versicherungskarte hat sich der Versicherte von der 
Ausgabestelle ausstellen zu lassen, indem er eine Aufnahmekarte ein
reicht. Diese hat uber Alter, Familienverhaltnisse, Gehaltsbezuge-
volle Aufklarnng zu geben. . 

Gegenstand der Versicherung sind Ruhegeld und Hinterblie
benenrente. 

Ruhegeld erhalt, wer die Wartezeit erfullt, sofern er das Alter 
yon 65 Jahren yollendet hat oder durch korperliche Gebrechen oder 
wegen Schwache seiner korperlichen und geistigen Krafte zur Aus
ubung seines Berufes dauernd unfahig ist. 

Berufsunfahig ist, wer weniger als die halbe Arbeitsfahigkeit 
besitzt oder wer 65 Jahre alt ist. 

Bei nicht dauernder Bernfsunfahigkeit wird, wenn der Versicherte 
wahrend 26 W ochen ununterbrochen berufsunfahig gewesen ist, fur 
die weitere Dauer der Berufsunfahigkeit ein "Kranken-Ruhe
geld" gewahrt. Die Wartezeit dauert beim Ruhegeld fur mann
Hche Versicherte 120 Beitragsmonate. 

Witwenrente wird beirn Tode des versicherten Mannes gewahrt. 
Waisenrente wird den hinterlassenen ehelichen Kindern eines 

rnannlichen Versicherten gegeben und zwar bis zum 18. Jahre der 
Waisen. 

Auch bei der Hinterbliebenenrente ist Voraussetzung die Erfullung 
der Wartezeit. 

Das Ruhegeld betragt nach Ablauf von 120 Beitragsrnonaten ein 
Viertel der Beitrage fur diese Zeit und ein Achtel der ubrigen Beitrage. 
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Die Witwenrente betragt ~ /5 des Ruhegehalts des Ernahrers; 
Waisen erhalten je ein Funftel; Doppelwaisen je ein Drittel der Wit
wenrente; jedoch dad die Summe der Hinterbliebenenrenten nicht 
mehr als das Ruhegeld des Ernahrers betragen. 

DieAnwartschaft erlischt, wenn nach dem Kalenderjahre, in 
welchem der erste Betragsmonat zuruckgelegt worden ist, innerhalb 
der zunachst folgenden zehn Kalenderjahre weniger als acht und nach 
dieser Zeit weniger als vier Beitragsmonate zuruckgelegt worden sind 
oder die Zahlung der Anerkennungsgebuhr unterblieben ist. 

Bei der Wichtigkeit, welche die Angestelltenversicherung fur den 
Ingenieur und seine Familie hat, erscheint es zweckma.Big, die wich
tigsten Bestimmungen, die fur ihn in Frage kommen, aus dem Gesetz 
wortlich aufzufiihren. 

Die wichtigstell Bestimmullgell aus dem 
Versicherullgsgesetz fUr Allgestellte. 

I. Versicherungspflicht. 
Fur den Fall der Berufsunfiihigkeit (§ 25) und des Alters, sowie zu

gunsten der Hinterbliebenen werden vom vollendeten sechzehnten Lebensjahr 
an nach den V orschriften dieses Gesetzes versichert: 

1. Angestellte in leitender SteHung, wenn diese Beschiiftigung ihren 
Hauptberuf bildet, 

2. Betriebsbeamte, Werkmeister und andere AngesteHte in einer iihn
lieh gehobenen oder hoheren SteHung ohne Rucksioht auf ihre Vorbildung. 
(§ 1.) 

V oraussetzung der Versicherung ist fiir alle diese Personen, daB sie 
nicht berufsunfahig (§ 25) sind, daB sie gegen Entgelt (§ 2) als Ange
stellte beschaftigt werden, daB ihr J ahresarbeitsverdienst fiinftausend Mark 
nieht iibersteigt, und daB sie beim Eintritt in die versicherungspflichtige 
Heschiiftigung das Alter von sechzig Jahren noch nicht vollendet haben. 
(§ 1.) 

Zum Entgelt im Sinne dieses Gesetzes gehoren neben Gehalt oder Lohn 
auch Gewinnanteile, Sach- und andere Beziige, die der Versicherte, wenn auch 
nur gewohnheitsmiiBig, statt des Gehalts oder Lohnes oder neben ihm von 
dem Arbeitgeber oder einem Dritten erhiilt. (§ 2.) 

Versicherungsfrei sind die in Betrieben oder im Dienste des Reiohs, 
eines Bundesstaates, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder eines 
Trager! der reichsgesetzlichen Arbeiter- oder Angestelltenversicherung Be
schiiJtigten, wenn ihnen Anwartschaft auf Ruhegeld und Hinterbliebenenrenten 
im Mindestbetrage nach den Siitzen einer vom Bundesrat festzusetzenden 
Gehaltsklasse gewiihrleistet ist. (§ 9.) 

V ersicherungsfr~i sind: 
1. Die im Reiehs- oder Staatsdienst vorliiufig beschiiftigten Beamten. 
2. Angestellte in Eisenbahn-, Post- und Telegraphenhetrieben des Reich~ 

oder der Bundesstaaten, die Aussicht auf tl"bernahme in das Beamtenver
hiiltnis und Anwartschaft auf eine ausreichende Invaliden- und Hinterbliebenen
fiirsorge haben. (§ 10.) 
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II. Freiwillige Versicherung. 
Wer aUB einer versicherungspflichtigen Beschiiftigung ausscheidet und 

mindestens Bacha Beitragsmonate auf Grund der Versicherungspflicht zuriick
gelegt hat, kann die Versicherung freiwillig fortsetzen. Hat er einhundert
zwanzig Beitragsmonate zuriickgelegt, so kann er sich die bis dahin 
erworbene Anwartschaft durch Zahlung einer Anerkennungsgebiihr erhalten. 

Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Versicherung auch wiihrend 
des Aufenthaltes des Versicherten im Ausland freiwillig fortgesetzt oder auf
recht erhalten werden. (§ 15.) 

III. Gehaltsklassen. 
Nach der Hohe des Jahresarbeitsverdienstes werden fUr die Versicherten 

folgcnde Gehaltsklassen gebildet: 

Klasse A bis zu 550 M, 
B von mehr als 550 " 850 ~j 

C " 850 " 1150 " D " " " 1150 1500 ,. 
" E " " 1500 2000 " F " " 2000 " 2500 " 
" G " 2500 " " 3000 " H " " 3000 " " 4000 " 
" J " 4000 " 5000 " (§ 16.) 

Soweit das Gehalt in bar, aber nicht jahrlich gezahlt wird, gilt als 
Jahresarbeitsverdienst fiir die ZugehOrigkeit zu den Gehaltsklassen 

bei monatlicher Zahlung das 12fache 
des gezahlten Betrags. Bei Berechnung von Gewinnanteilen und ii.hnlichen 
Beziigen, die ihrem Betrage nach nicht feststehen, wird der Betrag des 
ietzten Jahres zugrunde geIegt, fiir das dem Versicherten die Beziige zuge
flossen sind. (§ 17.) 

Der Versicherte kann bis zum vollendeten 25. Lebensjahre in eine 
hahere Gehaltsklasse, als der Hohe seines Jahresarbeitsverdienstes entspricht, 
ii bertreten. 

Ein Versicherter, der in eine versicherungspflichtige Beschiiftigung mit 
geringerem Entgelt, aIs seiner bisherigen GehaItskIasse entspricht, eintritt, 
kann in seiner bisherigen GehaItsklasse bIeiben, falls er mindestens sechs 
Beitragsmonate in der hoheren GehaItsklasse auf Grund der Versicherungs
pflicht zuriickgelegt hat. 

Der Arbeitgeber ist nur dann zum hoheren Beitrag verpflichtet, wenn 
dies vereinbart worden ist. (§ 19.) 

Gegenstand der Versicherung sind Ruhegeld und Hinterbliebenenrenten. 
(§ 20.) 

Ruhegeld erhiilt, wer die Berufsunfiihigkeit oder das gesetzliche Alter 
nachweist, sowie die Wartezeit erfiiIlt und die Anwartschaft aufrecht erhalten 
hat. (§ 21.) 

Hinterbliebenenrenten werden gewiihrt, wenn der Verstorbene zur Zeit 
seines Todes die Wartezeit fUr das Ruhegeld erfiiIlt und die Anwartschaft 
aufrecht erhaIten hat. (§ 22.) 

Liinger als auf ein Jahr riickwiirts, Yom Eingang des Antrags gerechnet, 
werden Ruhegeld und Renten nioht gezahlt. (§ 23.) 

Wer sich vorsiitzlich berufsunfiihig macht, verlier. den Anspruch auf 
das Ruhegeld. 

Hat sich der Versicherte die Berufsunfahigkeit beim Begehen einer 
Handlung, die naoh strafgerichtlichem Urteil ein Verbrechen oder vorsiitz
liches Vergehen ist, zugezogen, so kann das Ruhegeld ganz oder teilweise 
versagt werden. Das Ruhegeld kann den im Inland wohnenden Ange-
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horigen ganz oder teilweise zugewiesen werden, wenn der Versicherte sie 
bisher ganz oder iiberwiegend aus seinem Arbeitsverdienst unterhalten hat. 
(§ 24.) 

Ruhegeld erhalt derjenige Versicherte, der das Alter von 65 J ahren 
vollendet hat oder durch korperliche Gebrechen oder wegen Schwache seiner 
korperlichen und geistigen Krafte zur Ausiibung seines Berufes dauernd un
fahig ist. Berufsunfahigkeit ist dann anzunehmen, wenn seine Arbeitsfahig
keit auf weniger als die Halfte derjenigen eines korperlich und geistig go
sunden Versicherten von ahnlicher AusbiIdung und gleichwertigen Kennt
nissen und Fahigkeiten herabgesunken ist. 

Ruhegeld erhalt auch derjenige Versicherte, der nicht dauernd be
rufsunfahig ist, aber wahrend 26 W ochen ununterbrochen berufsunfahig 
gewesen ist, fiir die weitere Dauer der Berufsunfahigkeit (Kranken-Ruhegeld). 
(§ 25.) 

Das Ruhegeld beginnt mit dem Tage, an dem das Alter von 65 Jahren 
vollendet oder die Berufsunfahigkeit eingetreten ist. (§ 26.) 

Zeiten, wahrend deren Ruhegeld bezogen wird, ohne daB eine nach der 
reichsgesetzlichen Arbeiterversicherung versicherungspflichtige Beschaftigung 
ausgeiibt wird, gelten als Beitragszeiten fiir die Erhaltung der Anwartschaft 
auf die Leistungen der reichsgesetzlichen Arbeiterversicherung. (§ 27.) 

Witwenrente erhalt die Witwe nach dem Tode ihres versicherten 
Mannes. (§ 28.) 

Waisenrente erhalten nach dem Tode des versicherten Vaters seine 
ehelichen Kinder unter 18 Jahren und nach dem Tode einer Versicherten ihre 
vaterlosen Kinder unter 18 Jahren. Als vaterlos gelten auch uneheliche 
Kinder. (§ 29.) 

Die Hinterbliebenenrenten beginnen unbeschadet des § 23 mit dem 
Todestage des Ernahrers. (§ 32.) 

Die gesetzlichen Leistungen werden auch dann gewahrt, wenn der Ver-
8icherte verschollt'n ist. Er gilt als verschollen, wenn wahrend eines Jahres 
keine glaubhaften Nachrichten von ihm eingegangen sind und die Umstande 
~einen Tod wahrscheinlich machen. (§ 33.) 

U m die infolge einer Erkrankung drohende Berufsunfahigkeit eines Ver
sicherten abzuwenden, kann die Reichsversicherungsanstalt ein Verfahren ein
leiten, soweit nicht bereits durch einen Trager der reichsgesetzlichen Arbeiter
versicherung ein Heilverfahren eingeleitet ist. 

Dasselbe gilt, wenn zu erwarten ist, daB ein Heilverfahren den Em
pfanger eines Ruhegeldes wieder berufsfiihig macht. (§ 36.) 

Die Reichsversicherungsanstalt kann insbesonde~ den Erkrankten in 
cinem Krankenhaus oder in einer Anstalt fiir Genesende unterbringen. 

Ist er verheiratet und lebt er mit seiner Familie zusammen, oder hat er 
einen eigenen Haushalt, oder ist er Mitglied des Haushalts seiner Familie, 
w badarf es seiner Zustimmung. 

Bei einem Minderjiihrigen geniigt seine Zustimmung. (§ 37.) 
Angehorige des Erkrankten, deren Unterhalt er ganz oder iiberwiegend 

aus seinem Arbeitsverdienste bestritten hat, erhalten wahrend des Heilver
fahrens ein Hausgeld. Es betragt taglich mindestens drei Zwanzigstel des 
zuletzt gezahlten Monatsbeitrags. 

Das Hausgeld fallt weg, solange und soweit Lohn oder Gehalt auf 
Grund eines Rechtsanspruchs gezahlt wird. 

Die Zahlung des Ruhegeldes kann fiir die Dauer des Heilverfahrens 
ganz oder teilweise eingestellt werden. (§ 38.) 

Entzieht sich ein Erkrankter ohn!' gesetzlichen oder sonst triftigen 
Grund dem Heilverfahren, und ware die Berufsunfiihigkeit durch das Hl'il
verfahren voraussichtlich verhiitet oder beseitigt worden, 80 kann das Ruhe
geld auf Zeit ganz oder teilweise versagt werden, wenn der Erkrankte auf 
(liese Folge hingewiesen worden ist. (§ 39.) 

Empfiinger von Ruhegeld oder Rente konnen auf ihren Antrag in 
einem Invaliden- oder Waisenhllous oder einer ahnlichen Anstalt unterge-
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braoht werden. Dazu konnen die Barbezuge ganz oder teilweise verwendet 
werden. (§ 44.) 

Geben Bereohtigte den inlandisohen W ohnsitz auf, 80 konnen sie mit 
der Halfte des Kapitalwerts der ihnen gewahrten Bezuge abgefunden werden. 
(§ 47.) 

Die Wartezeit dauert 
1. beim Ruhegeld fiir mannliohe Versioherte 120 Beitragsmonate, fUr 

weibliohe Versioherte 60 Beitragsmonate, 
2. bei den Hinterbliebenenrenten 120 Beitragsmonate. Sind weniger als 

60 Beitragsmonate auf Grund der Versioherungspflioht naohgewiesen, so be
tragt die Wartezeit beim Ruhegeld 150 Beitragsmonate. (§ 48.) 

Die Anwartsohaft erlisoht, wenn naoh dem Kalenderjahre, in welohem 
der erste Beitragsmonat zuriiokgelegt worden ist, innerhalb der zunaohst 
folgenden zehn Kasenderjahre weniger als aoht und naoh dieser Zeit weniger 
als vier Beitragsmonate wahrend eines Kalenderjahres zuruokgelegt worden 
sind oder die Zahlung der Anerkennungsgebiihr unterblieben ist. (§ 49.) 

Die Anwartsohaft lebt wieder auf, wenn der Versioherte innerhalb des 
dem Kalenderjahr der Falligkeit der Beitrage. oder der Anerkennungsgebiihr 
folgenden Kalenderjahrs die ruokstandigen Beitrage naohzahlt. (§ 50.) 

Als Beitragsmonate im Sinne der §§ 15, 49 werden die Kalendermonate 
angereohnet, in denen der Versioherte 

1. zur Erfiillung der Wehrpflioht in Friedens-, Mobilmaohungs-
oder Kriegszeiten eingezogen gewesen ist, . 

2. in Mobilmaohungs- oder Kriegszeiten freiwillig milita
risohe Dienstleistungen verriohtet hat, 

3. wegen einer Krankheit zeitweise arbeitsunfahig und naohweislioh 
verhindert gewesen ist, seine Berufstatigkeit fortzusetzen, 

4. zur berufliohen Fortbildung eine staatlioh anerkannte Lehranstalt 
besuoht. (§ 51.) 

Die Genesungszeit wird der Krankheit (§ 51 Nr. 3) gleiohgeachtet. 
(§ 52.) 

Ni.oht angereohnet wird eine Krankheit, die sioh der Versic~erte vor
satzlioh oder bei Begehung eines duroh strafgeriohtliohes Urteil festgestellten 
Verbreohens oder durch schuldhafte Beteiligung bei Schlagereien oder Rauf
handeln zugezogen hat. (§ 53.) 

Geleistete Militardienste werden durch die Militarpapiere nachgewiesen. 
Krankheitszeiten werden dUl'ch Bescheinigungen naohgewiesen, die von 

den von der obersten Verwaltungsbehorde bezeichneten Behorden auszustellen 
sind. (§ 54.) 

Das Ruhegeld betragt naoh Ablauf von 120 Beitragsmonaten ein Viertel 
der in dieser Zeit entriohteten Beitrage und ein Achtel der iibrigenBei
trage. (§ 55.) 

Die Witwenrente betragt zwei Fiinftel des Ruhegeldes, das der Ernahrer 
zur Zeit seines Todes bezog oder bei Berufsunfahigkeit bezogen hatte. 

Waisen erhalten je ein Fiinftel, Doppelwaisen je ein Drittel des Betrags 
der Witwenrente. (§ 57.) 

Witwen-, Witwer- und Waisenrenten diirfen zusammen den Betrag des 
Ruhegeldes nicht iibersteigen, das der Ernahrer zur Zeit seines Todes bezog 
oder bei Berufsunfahigkeit bezogen hatte. 

Ergeben die Renten einen hoheren Betrag, so werden sie im Verhaltnis 
ihrer Hohe gekiirzt. (§ 58.) 

Ruhegeld und Renten werden in Teilbetragen monatlioh, auf volle fiinf 
Pfennig abgerundet, im Voraus gezahlt. (§ 59.) 

Die Witwenrenten fallen bei der Wiederverheiratung weg. Als Abfindung 
wird der Witwe das Dreifache ihrer Jahresrente gewahrt. Der Anspruoh 
verfallt, wenn er nioht innerhalb eines J ahres naoh der Wiederverheiratung 
gel tend gemacht wird. 
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Die Waisenrenten fallen weg, sobald die Waise daB 18. Lebensjahr voll
endet. (§ 64.) 

1st der Empfiinger eines Ruhegeldes nioht mehr berufsunfahig im Sinne 
des § 25, so entzieht ihm der RentenaussohuB das Ruhegeld. (§ 68.) 

Oberzeugt sioh die Reiohsversioherungsanstalt bei erneuter Priifung, 
daB die Leistung mit Unreoht abgelehnt, entzogen, wegen Ruhens oder aus 
sonstigen Griinden eingestellt oder zu niedrig festgestellt worden ist, ao 
kann sie dem RentenaussohuB zu einer neuen Feststellung veranlassen. (§ 79.) 

Soweit die naoh die naoh diesem Gesetze Versioherten oder ihre Hinter
bliebenen gesetzlioh von Dritten Ersatz eines Sohadens beanspruohen k5nnen, 
der ihnen duroh Berufsunfahigkeit oder duroh den Tad des Erniihrers er
waohsen iat, geht der Anspruoh auf die Reiohsversioherungsanstalt bis zum 
Betrage derjenigen Leistungen iiber, welohe sie infolge des Sohadens zu 
tragen hat. (§ 91.) 

Trager der Versioherung iat, aoweit dieses Gesetz niohts anderes be
stimmt, die in Berlin zu erriohtende Reiohsversioherungsanstalt fiir Ange
stellte. (§ 96.) 

Die Organe der Reichsverslchemngsanstalt sind 
1. das Direktorium, 
2. der Verwaltungsrat, 
3. die Rentenaussohiisse, 
4. die Vertrauenamanner (§ 98.) 
Das Direktorium besteht aus einem Prasidenten und der erforder

liohen Anzahl von beamteten Mitgliedern, sowie aus je zwei Vertretern der 
versioherten Angestellten und ihrer Arbeitgeber (niohtbeamteten Mitgliedern). 
(§ 100.) 

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Priisidenten des Direktoriums oder 
seinem Stellvertreter als Vorsitzenden und mindestens je zwBlf Vertretern 
der versicherten Angestellten und ihrer Arbeitgeber. 

Die Vertreter der Arbeitgeber werden von den Arbeitgebervertretern 
unter den Vertrauensmannern, die iibrigen von den Angestelltenvertretern 
unter den Vertrauensmannern gewahlt. (§ 109.) 

Die Vertreter der Versicherten haben ihrem Arbeitgeber jede Einberufung 
zu den Sitzungen anzuzeigen. Tun sie es reohtzeitig, so gibt das Fernbleiben 
von der Arbeit dem Arbeitgeber keinen wichtigen Grund, das Arbeitsverhalt
nis ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist zu losen. (§ 119.) 

Der RentenausschuB nimmt die ihm in dieaem Gesetz iibertragenen 
Obliegenheiten wahr. Insbesondere liegt ihm ob, 

1. Ruhegeld, Rente und Abfindung festzustellen und anzuweisen, 
2. Ruhegeld und Rente zu entziehen und einzustellen, 
3. Antrage auf Einleitung eines Heilverfahrens entgegenzunehmen, den 

Sachverhalt in diesen Fallen klarzustellen und die Reichsversicherungsanstalt 
zu benachrichtigen, wenn er erfahrt, daB durch ein Heilverfahren ein Ver
sicherter vor der Berufsunfahigkeit bewahrt oder der Empfanger eines Ruhe
geldes oder einer Witwenrente wieder berufsunfahig werden kann, 

4. in Angelegenheiten der Angestelltenversicherung Auskunft zu erteilen. 
(§ 122.) 

Rechtsprechende Behorden in hOherer Instanz sind die Schiedsgerichte 
und das Oberschiedsgericht. (§ 156.) 

Die Arbeitgeber und die Versicherten bringen die Mittel fiir die Ver
sicherung auf. 

Sie entrichten filr jeden Kalendermonat, in dem eine versioherungs
ptlichtige Beschaftigung stattgefunden hat, laufend Beitrage zu gleichen 
Teilen. Das gleiche gilt filr Krankheitszeiten, in denen die Versicherten das 
Gehalt fortbezogen haben. 

Beitragsfrei ist, wer Ruhegeld nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
bezieht. (§ 170.) 

BIll m. Recht."kllnd~. 2R 
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Ais Beitragsmonate fiir die Berechnung der Leistungen geIten Kalender
monate, fiir die Beitrage entrichtet sind. (§ 171.) 

Der monatliche Beitrag ist nach dem Pramiendurchschnittsverfahren fiir 
aIle Versicherten derselben Gehaltsklasse gleich hoch zu bemessen. Er betragt 
bis auf weiteres 

in Gehaltsklasse A 1,60 M., 
~ " 

B 3,20 
" 

" ~ C 4,80 
" 

" " 
D 6,80 

" 
" 

E 9,60 
" F 13,20 
" G 16,60 
" 

" " 
H 20,00 

" 
" " 

J 26,60 " (§ 172.) 

Der Arbeitgeber, der den Versicherten den Beitragsmonat hindurch be
schaftigt, hat fUr sich und ihn den Beitrag zu entrichten. (§ 176.) 

Beschiiftigen mehrere Arbeitgeber den Versicherten wahrend des Monats, 
oder findet die Beschii.ftigung nicht den Beitragsmonat hindurch statt, so hat 
jeder Arbeitgeber acht Hundertstel des fiir die Beschiiftigung gezahlten Ent
gelts als Beitrag zu zahlen. Der hiernach fiir den Mona,t sich ergebende 
Beitrag ist auf 10 Pfennig aufzurunden. Dbersteigen die hiernach fiir einen 
Monat eingezahlten Beitrage den Betrag der hochsten Gehaltsklasse, so wird 
der iiberschieBende Betrag dem Versicherten fUr spatere Beitragsmonate gut
geschrieben. (§ 177.) 

Die Versicherungspflichtigen miissen sich bei der Gehaltszahlung die 
Halfte der Beitrage, und wer iiber die gesetzliche Gehaltsklasse hinaus ver
siehert, ohne die Versicherung in einer hoheren Gehaltsklasse mit dem Arbeit
geber vereinbart zu haben, auch den Mehrbetrag yom Gehalt abziehen lassen. 
Die Arbeitgeber diirfen nur auf diesem Wege den Beitragsteil der Versicherten 
wieder einziehen. 

Die Abziige sind auf die Gehaltszeiten gleichmii.l3ig zu verteilen. (§ 178.) 
In den Fallen des § 176 haben die Arbeitgeber die am Schlusse eines 

jeden Monats fiilligen Beitrage Bpatestens bis zum 15. des nachsten Monats 
den Beitragsstellen (§ 186) portofrei einzuzahlen. (§ 181.) 

Dber eingezahlte Beitrage wird durch Marken q uittiert, 
welche die Reichsversicherungsanstalt fiir jede Gehaltsklasse 
an die Beitragsstelle iiberweist. 

Die Marken miissen die Bezeiohnung der Gehaltsklasse und des Geld
werts enthalten. (§ 183.) 

Die Arbeitgeber haben die empfangenen Marken sofort in die Ver
sicherungskarte des Angestellten einzukleben und zu entwerten. Die Marken 
gel ten alsdann als Quittung fiir die Entrichtung des Beitrags. (§ 185.) 

Der Versicherte hat sich die Versicherungskarte ausstellen zu lassen. 
Die Ausstellung ist yom Versicherten mittels Aufnahmekarte, die iiber Alter, 
Familienverhii,ltnisse und Gehaltsbeziige Aufklarung geben muB, bei der Aus
gab estelle (§ 194) zu beantragen. Die Ortspolizeibehorde kann ihn dazu durch 
Geldstrafen bis zu 10 Mark anhalten. Hat er keine Versicherungskarte oder 
weigert er sich, sie vorzulegen, so kann sie der Arbeitgeber beschaffen. (§ 188.) 

Der Versicherte kann unter Vorlegung einer neuen Aufnahmekarte stets 
eine neue Versicherungskarte verlangen. (§ 190.) 

Die Versicherungskarte enthalt Jahr und Tag der Ausstellung und den 
Inhalt der Vorschriften der §§ 195, 198, 199, 347. (§ 192.) 

Die Karte solI binnen 5 Jahren nach dem Tage der Ausstellung durch 
eine neue ersetzt werden. 1st dies versaumt, so kann die Ortspolizeibehorde 
den Versicherten dazu durch Geldstrafen bis zu 10 Mark anhalten. (§ 195.) 

Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerstorte Versicherungskarten 
werden durch neue ersetzt. (§ 197.) 
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Niemand darf eine Versicherungskarte wider den Willen des Inhabers 
zurtickbehalten. 

Wer Karten dieser Vorschrift zuwider zurtickbehalt, ist dem Berechtigten 
fur Nachteile hieraus verantwortlich. (§ 199.) 

Der Versicherte (§ 201) ist verpfiichtet, der Reichsversicherungsanstalt 
auf Verlangen stets Auskunft tiber seinen Familienstand und das Alter seiner 
Familienangehorigen zu geben. Die OrtspolizeibehOrde kann ihn dazu durch 
Geldstrafen bis zu 10 Mark anhalten. (§ 203.) 

Bei Streit tiber die Beitragsleistung entscheidet, wenn er nicht bei der 
ifestsetzung der Leistungen hervortritt, der fiir den Beschaftigungsort zu
standige RentenausschuB und auf Beschwerde endgiiltig das Schiedsgericht. 
(§ 210.) 

Allen anderen Streit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern tiber 
Berechnung und Anrechnung, Erstattung und Ersatz der Beitrage entscheidet 
der fUr den Beschaftigungsort zustandige RentenausschuB endgiiltig. (§ 211.) 

Nehmen Arbeitgeber in die Nachweise oder Anzeigen, die sie nach den 
Vorschriften des Gesetzes oder den Bestimmungen der Reichsversicherungs
anstalt aufzustellen haben, Eintragungen auf, deren Unrichtigkeit sie kannten 
oder den Umstiinden nach kennen muLlten, oder unterlassen sie die vor
geschriebenen Eintragungen ganz oder teilweise, so kann die Reichsversiche
rungsanstalt Geldstrafe bis zu 500 Mark gegen sie verhangen. (§ 339.) 

Unterlassen es Arbeitgeber, rechtzeitig fUr ihre versicherungspfiichtig 
BeschMtigten die Beitrage abzufiihren oder die richtigen Marken zu verwenden, 
PO kann sie die Reichversicherungsanstalt mit Geldstrafe bis zu 300 Mark be
legen. Unabhangig von der Strafe und der Nachholung der Riickstande kann 
die Reichsversicherungsanstalt dem Bestraften die Zahlung des Ein- bis Zwei
fachen dieser Rtickstandc auferlegen. Der Betrag wird wie Gemeindeabgaben 
heigetrieben. (§ 340.) 

Mit Geldstrafc bis zu 300 Mark oder mit Haft werden bestraft, wenn 
nieht nach anderen gesetzlichen Vorschriften hartere Strafe verwirkt ist, 
1. Arbeitgeber oder deren Vertreter, die vorsatzlich den Beschaftigten hOhere 

Beitrage vom Gehalt abziehen, als dieses Gesetz zulaLlt; 
<:. Person en, die dem Berechtigten eine Versicherungskarte widerrechtlich vor

enthalten. (§ 341.) 
Arbeitgeber werden mit Gefangnis bestraft, wenn sie vorsatzlich Beitrags

teile, die sie den Beschiiftigten yom Gehalt abgezogen oder von ihnen erhalten 
haben, nicht fiir die Versicherung verwenden. 

Daneben kann auf Geldstrafe bis zu 3000 Mark und auf Verlust der 
biirgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. 

Bei mildernden Umstandcn kann ausschlieBlich auf Geldstrafe erkannt 
werden. (§ 342.) 

Soweit nach dies em Gesetz Arbeitgeber mit Strafen bedroht sind, stehen 
ihnen gleich 
1. bei einer Aktiengesellschaft die Mitglieder des Vorstandes; 
~. bei einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung die GeschiiftsfUhrer; 
~l. hei einer anderen Handelsgesellschaft aile personlich haftenden Gesell

schafter, soweit sie von der Vertretung nicht ausgeschlossen sind. (§ 343.) 
Der Arbeitgeber darf die Pflichten, die ihm dieses Gesetz auferlegt, 

Bctriebsleitern, Aufsichtspersonen oder anderen Angestellten seines Betriebes 
iibertragen. 

Handeln solche Stellvertreter den Vorschriften zuwider, die den Arbeit
gober mit Strafe bedrohen, so trifft sie die Strafe. Neben ihnen ist der 
Arbeitgeber strafbar, wenn 
1. die Zuwiderhandlung mit seinem Wissen geschehen ist oder 
~. er bei Auswahl und Beaufsichtigung der Stellvertreter nicht die im Verkehr 

erforderliche Sorgfalt beobachtet hat; in diesem FaIle darf gegen den 
Arbeitgeber auf keine andere Strafe als auf Geldstrafe erkannt werden. 

Die Zahlung des Ein- bis Zweifachen der riickstandigen Beitrage kann 
auah (I em Stellvertreter auferlcgt werden. (§ 344.) 

28* 



436 Rechtsverhiiltnissc des Ingenieurs. 

Den Arbeitgebern und ihren Angeetellten, sowie der Reiohsversicherungs
anstalt ist untersagt, die Veraicherten in der Ubernahme oder Ausiibung eines 
Ehrenamtes der Angestelltenversicherung zu beschrii.nken oder sie wegen 
der Ubernahme oder der Art der Ausiibung eines solchen Ehrenamtes zu be
nachteiligen. 

Vertragsbestimmungen, die dem zuwiderlaufen, sind nichtig. (§ 345.) 

1nfolge des langen Kriegszustandes machten sich eine Reihe 
Anderungen bei der Angestelltenversicherung notwendig. Am 
26. August 1915 erlieB der Bundesrat eine erganzende Verordnung. 
1m Auftrage des Reichsversicherungsamtes wurde yom Renten
ausschuB herausgegeben das 

Merkblatt 
iiber 

die Angestelltenversicherung wahrend des Krieges. 
I. Die Bei trii.ge zur Angestelltenversicherung sind im Frieden wie im 

Kriege von dem Arbeitgeber zu entrichten, der die dem Angestellten ob
liegende Beitragshii.lfte lediglich im Wege des Gehaltsabzuges einziehen darf. 
Bind Angestellte auf Grund einer privaten Lebensversicherung gemii.B § 390 
des Versicherungsgesetzes fiir Angestellte von der eigenen Beitragsleistung 
befreit - was auf der Versicherungskarte vermerkt sein mull -, so hat nur 
der Arbeitgeber die ihm obliegende Beitragshii.lfte zu entrichten. 

II. An der Verpflichtung des Arbeitgebers, der Reiehsversieherungsanstalt 
fiir Angestellte die in der Person der Angestellten oder in den Gehaltsklassen 
eingetretenen Verii.nderungen mittels der bei den Ausgabestellen der An
gestelltenversicherung erhii.ltliohen Vordrueke anzuzeigen, wird durch den 
Krieg nichts geandert. 

III. Naeh einem Besehlusse des Direktoriums der Reiehsversicherungs
anstalt fiir Angeetellte sind diejenigen Personen, welche eine an sich ver
sicherungspflichtige Tii.tigkeit bisher nicht ausgeiibt haben und auch nach 
Beendigung des Krieges voraussichtlich nieht ausiiben werden, hinsiehtlich e i n e r 
nur fiir die Dauer des Kriegszustandes angenommenen, an sieh 
versicherungspflichtigen Be s c h ii.f t i gun g versicherungsfrei. Dagegen werden 
Angestellte, die eine an sich versicherungspflichtige Tii.tigkeit ausiiben, bisher 
aber infolge ihres Jahresarbeitsverdienstes von mehr als 5000 Mark versiche
rungsfrei gewesen sind, versicherungspfliehtig, sobald ihr Jahresarbeitsverdienst 
infolge Verminderung ihrer Beziige auf 5000 Mark oder weniger herabsinkt. 
Hat zum Beispiel ein Angestellter bis zum 31. Juli 1914 500 Mark und seit
dem 400 Mark monatlich bezogen, so ist er bis zum 31. Juli 1914 versicherungs
frei und seitdem versieherungspflichtig, obgleich die Summe seiner Beziige 
im Kalenderjahr 1914 trotz der Bait dem 1. August 1914 eingetretenen Ver
ringerung den Betrag von 5000 Mark immer noch iibersteigt (7 mal 500 Mark 
und 7 mal 400 Mark = 5500 Mark). 

Ubersteigt der Jahresarbeitsverdienst spii.ter wieder die Grenze von 
5000 Mark, so besteht, wenn mindestens sechs Beitragsmonate auf Grund der 
Versicherungspflieht zuriiekgelegt worden sind, die Mogliehkeit der freiwilligen 
Weiterversieherung, iiber die wir auf besondere Anfrage das Nii.here mitzu
teilen gem bereit sind (vergl. auch unten Absehnitt VII). 

IV. Wird einem Angestellten n ur ein Teil seines bishe rigen Ge
haltes gewii.hrt, so sind die Beitrii.ge der entsprechend niedrigeren Gehalts
klasse zu entriehten. Hat zum Beispiel ein Angestellter bis zum 31. Juli 1914 
300 Mark und seitdem 200 Mark bezogen, so sind bis zum 31. Juli 1914 ent
sprechend einem J ahresarbeitsverdienst von 3600 Mark die Beitrii.ge der Klasse H 
und seitdem entsprechend einem J ahresarbeitsverdienst von 2400 Mark die 
Beitrage der Klasse F zu entrichten. 
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V. Werden Angestellte zwar den vollen Monat hindureh besehii.ftigt, 
jedoeh unter Klirzung der bisherigen Arbeitszeit um Tage oder Stun
den, so sind die Beitrage der entsprechenden Gehaltsklasse und nicht etwa 
81100 des gezahlten Entgelts zu entrichten. 

VI. Versi1::herte, die infolge Verminderung ihres Gehaltes in eine niedri
gere Gehaltsklasse als die bisherige eintreten, k6nnen nach § 19 des Ver
sicherungsgesetzes flir Angestellte in der bisherigen Gehaltsklasse bleiben, falls 
sie mindestens sechs Beitragsmonate in dieser auf Grund der Versicherungs
pflicht zurlickgelegt haben. Bis zum vollendeten 25. Lebensjahre kunnen 
Versicherte ohne weiteres in eine hahere Gehaltsklasse eintreten, alB 
der Hahe ihree Jahresarbeitsverdienstes entspricht. 

Der Arbeitgeber ist aber nur dann zum haheren Beitrag verpfiichtet, 
wenn dies vereinbart worden ist. 

In Erganzung dicser Vorschriften bestimmt die Verordnung des Bundes
rats yom 26. August 1915, betreffend die Angestelltenversichernng wiihrend 
des Krieges (Reichsgesetzblatt Seite 531) im § 9 folgendes: 

Bezieht ein Versicherter wahrend des gegenwiirtigen Krieges infolge 
ciner Betriebseinschriinkung ein geringeres Entgelt als bisher oder wird er 
infolge einer Betriebseinstellung stellenlos, so kann er fUr die Kriegsmonate 
Beitriige bis zu dem Betrag entrichten, welcher dem Durehschnitt der 
letzten sechs vor der Betriebseinschriinkung oder -einstellung entrichteten 
Pflichtbeitrage entspricht. Die Mehrbetriige sind spiitestens bis zum Ab
Iauf desjenigen Kalenderjahres zu entrichten, welche8 dem Jahr folgt, in 
welchem der Krieg beendet ist. 

VII. Nach § 15 des Versicherungsgesetzes fUr Angestellte kann die An
gestelltenversichernng fre i w ill ig fort se tze n, wer aus einer versicherullgs
pftichtigen Beschaftigung ansscheidet und mindestens sechs Beitragsmonate 
anf Grund der Versichernngspflicht zurlickgelegt hat. Hat er einhnndert
zwanzig Beitragsmonate znrlickgelegt, so kann er sich die bis dahin erworbene 
Anwartschaft dnrch Zahlung einer Anerkennnngsgebiihr erhalten. 

1m Falle der freiwilligen Fortsetzung der Versichernng oder der Anf
rechterhaltnng der erworbenen Anwartschaft sind nach § 201 des Gesetzes 
die Beitrage oder die Anerkennnngsgeblihr an die Reichsversieherungsanstalt 
8piitestens vor Ablauf des Kalenderjahrs, fiir das sic gelten 80llen, dureh die 
Post portofrei einznsenden. 

In Ergiinzung dieser Vorschriften bestimmt die erwahnte Vprordnung 
iiI'S Bnndesrats im § 8 folgendes: 

Versicherte, die wahrend des gegenwiirtigen Krieges infolge von MaB
nahmen feindlichcr Staaten verhindert sind, Beitrage zur freiwilligen Fort
setznng der Versicherung oder die Anerkennungsgebiihr fiir die Aufrecht
erhaltung der erworbenen Anwartscha.ften (§ 15 des Versicherungsgesetzes 
fUr Angestellte) einzuzahlen, kannen die Beitrage und die Anerkennnngs
geblihr abweichend yom § 201 des Gesetzes nachzahlen. Die Narhzahlnng 
hat spatestens bis zum Ablanf desjenigen Kalenderjahrs zu erfolgen. welches 
dem Jahre folgt, in welchem der Krieg beendet ist. 

Ferner kommt fUr Versicherte, die wahrend des gegenwartigcn Krieges 
infolge einer Betriebseinstellung stellenlos werden, der im Abschnitt VI 
wiedergegebene § 9 der Verordnung in Betracht, der eine Nachcntrichtnng 
freiwilliger Beitrage bis zum Ablanf def'jenigen Kalenderjahres gestattet, 
welches dem Jahre folgt, in welch em der Krieg beendet ist. 

VIII. Nach § 1 der erwahnten Bnndesratsverordnnng werden die Zeit en, 
in de.l:len Versicherte im gegenwartigen Kriege dem Dentschen Reiche oder 
der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie Kriegs-, Sanitiits- oder iihnliche 
Dienste geleistet haben, s()weit sie in vollen Kalendermonaten bestehen, als 
Beitragszeiten angerechnet, ohne daB Beitrage entrichtet zu 
werden brauehen. Die Anrechnnng erfolgt jedoch nnr fiir das Rnhegeld 
und die Hinterbliebenenrenten, nicht aber flir andere Leistnngpn de~ Gesetzes. 
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Fur die Anrechnung ist nach § 2 der Verordnung die Gehaltsklasse des 
letzten dem 1. August 1914 vorhergehenden Monats maBgebend, fur den ein 
Pflichtbeitrag entrichtet ist. Fur Angestellte, die erst nach dem 31. Juli 
1914 versicherungspflichtig geworden sind, ist der letzte Pflichtbeitrag maB
gebend, der vor Antritt der im § 1 bezeichneten Dienete geleietet worden ist. 

Sind in dem in Betracht kommenden Monat nur Beitrage nach § 177 
des Versicherungsgeset,zes fUr Angestellte geleistet, so ist die Gehaltsklasse E 
maBgebend. 

In den Fallen des § 390 des Versicherungsgesetzes fUr Angestellte wird 
nur der Arbeitgeberbeitrag angerechnet. 

Nach § 4 der Verordnung werden Beitrage, die fUr die im § 1 der Ver
ordnung bezeichneten Zeiten entrichtet worden sind, soweit sie nicht nach 
§ 398 des Versicherungsgesetzes fur Angestellte zuruckerstattet sind (vergl. 
unten Abschnitt XII), dem Arbeitgeber auf seinen Antrag ohne Zinsen zuruok
ge.zahlt; der Arbeitgeber hat dem Angestellten den von ihm eingezogenen 
Beitragsteil zu erstatten_ 

Der Antrag auf Ruokerstattung von Beitragen ist spatestens sechs Mo
nate nach Ablauf des Monats zu stellen, in welohem der Frieden gesohlossen 
worden ist. Beim Fehlen eines Friedensschlusses beginnt der Lauf der Frist 
mit dem Schlusse desjenigen Jahres, in welchem der Krieg beendet ist. 

1st der Antrag innerhalb der Frist nicht gestellt oder wird er abge
lehnt, so verhleiben die Beitrage dem Konto des Angestellten; eine Anreoh
nung der Kriegsmonate als Beitragszeiten naoh § 1 findet insoweit nicht statt. 

Fur die Entscheidung von Streitigkeiten uber die Ruokerstattung von 
Beitragen gelten die §§ 210 fl. des Versicherungsgesetzes fUr Angestellte ent
sprechend. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten naoh § 5 der Verordnung ent
sprechend fUr die FaIle der freiwilligen Versioherung mit der MaBgabe, daB 
die Ruckzahlung auf Antrag an den Versicherten selbst geleistet wird. Sie 
gel ten aber naoh § 6 der Verordnung nicht fiir salcha Versicherte, welohe in 
dem nach §§ 2, 5 maBgebenden Monat bei einer zugelassenen ErsatzkasRC 
(§§ 372 fl. des Versicherungsgesetzes fiir Angestellte) versiohert waren. 

IX. In Erlauterung der Bundesratsverordnung hat die Reichsversiche
rungsanetalt fiir Angestellte ein Rundschreiben und ein Merkblatt erlassen, 
,auf welche wir Bezug nehmen. 

X. Nach § 7 der Verordnung werden die Zeiten, in welchen Versicherte 
wahrend des Krieges sich in feindlicher Gefangenschaft befinden, ohne 
in Erfullung der Wehrpflicht oder freiwiIlig militarische Dienstleistungen ver
richtet zu haben, als Beitragsmonate angerechnet, soweit es sich um die Zu
lassigkeit der freiwilligen Weiterversicherung und um die Aufrechterhaltung 
der Anwartschaft handelt. Dber diese beschranktere Anrechnung teilen wir 
auf Anfrage Naheres mit. 

XI. Nach § 395 des Versicherungsgesetzes fur Angestellte kann die 
Reichsversicherungsanstalt fur Angestellte bis zum 31. Dezember 1915 ein
zelnen Angestellten nach vorhergehender arztlicher Untersuchung gestatten, 
die Wartezeit zum Bezuge der Leistungen dieses Gesetzes durch Einzah
lung der entsprechenden Pramienreserve abzukurzen. Diese Frist wird 
durch § 15 der Bundesratsverordnung fiir Kriegsteilnehmer bis zum Schlusse 
desjenigen Kalenderjahres verlangert, welches auf das Jahr folgt, in welohem 
der Krieg beendet ist. 

XII. Sollte ein Angestellter trotz der Anrechnung der Kriegsmonate die 
Wartezeit nicht erfullen konnen, so kommt seinen Hinterbliebenen der § 398 
des Versicherungsgesetzes fur Angestellte zugute. Hiernach steht, wenn ein 
Angestellter vor dem 1. J anuar 1928 stirht, ohne daB ein Anspruch auf die 
Leistungen des Gesetzes geltend gemacht werden kann, der hinterlaBsenen 
Witwe oder dem Witwer oder, falls solche nicht vorhanden sind, den hinter
lassenen Kindern unter 18 Jahren ein Anspruch auf Erstattung der Halfte 
der fiir den Verstorbenen eingezahlten Beitrage zu. Bei der frei-
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willigen Versicherung werden drei Viertel der von dem freiwillig Versicherten 
eingezahlten Beitrage zuriickerstattet. 

Derselbe Anspruch ist gegeben, wenn ein AngesteIlter nach dem 31. De
zember 1!!27 stirbt, der vorher berufsunfahig geworden war, ohne Ruhe
geld beanspruchen zu konnen. Der Anspruch verfallt, wenn er nicht inner
halb eines Jahres nach dem Tode des Versicherten geltend gemacht wird. 

XIII. Hat ein auf Grund einer privaten Lebensversieherung ge
maB § 390 des Versieherungsgesetzes fUr Angestellte von der eigenen Bei
tragsleistung befreiter Kriegsteilnehmer gemaB § 392 Abs. 3 a. a. O. die Rechte 
aus seiner Versicherung ganz oder teilweise an die Reichsversieherungsanstalt 
fiir Angestellte abgetreten, so sind fiir ihn die §§ 10-14 der Bundesrats
verordnung von Bedeutung, iiber die wir auf Anfrage Naheres mitzuteilen 
gern bereit sind. 

Der RentenausschuB Berlin der Angestelltenversicherung. 

Zusatz. 
In Erganzung der oben zu XI mitgeteilten Vorschriften hat der Bundes

rat unter dem 9. Dezember 1915 (Reichsgesetzblatt Seite 815) folgendes 
bestimmt: 

Die im § 395 des Versicherungsgesetzes fiir Angestellte bestimmte Frist, 
innerhalb welcher die Abkiirzung der Wartezeit zum Bezuge der Leistungen 
dieses Gesetzes gestattet werden kann, wird fiir aIle Personen, die vor dem 
1. Januar 1916 zu den AngesteIlten im Sinne des § 395 gehOren, bis zum 
Schlusse desjenigen Kalenderjahres verlangert, welches auf das Jahr folgt, in 
welchem der Krieg beendet ist. 

Der RentenausschuB Berlin der Angestelltenversicherung. 

Zweiter Zusatz. 
Zu Abschnitt XII des umseitigen Merkblatts wird darauf aufmerksam 

gemacht, daB der Bundesrat unter dem 26. Mai 1916 folgende Verordnung 
erlassen hat: 

§ 1:. "Den bei der Reichsversicherungsanstalt Versicherten, die im gegen
wartigen Kriege dem Deutschen Reiche oder einem mit ihm verbiindeten 
oder befreundeten Staate Kriegs-, Sanitats- oder ahnliehe Dienste geleistet 
haben und infolge ihrer Teilnahme am Kriege dauemd berufsunfahig geworden 
sind oder werden, ist auf ihren Antrag die Halfte der fiir sie entrichteten 
Pflichtbeitrage zu erstatten. Bei freiwilliger Versieherung werden drei Viertel 
der Beitrage erstattet." 

. § 2: "Der Ansprueh auf Beitragserstattung verfallt, wenn er nieht 
innerhalb eines Jahres nach Eintritt der Berufsunfahigkeit geltend gemacht 
wird. Die Frist beginnt jedoeh nieht vor SehluB desjenigen Kalenderjahres 
zu laufen, in welehem der Krieg beendet ist." 

Der Antrag ist an den RentenausschuB, Berlin-Wilmersdorf, Nikols
burger Platz 2, zu riehten. 

Der RentenaussehuB Berlin der Angestelltenversieherung. 

Berlin-Wilmersdorf. Nikolsburger Platz 2. 



Dritter Abschnitt. 

Errichtung einer Fabrik. 

Beabsichtigt man die Griindung eines industriellen Unternehmens, 
80 sind mit denjenigen Ausnahmen, in denen das Unternehmen in 
gemieteten Raumen untergebracht wird, eine Reihe von grundlegen
den Gesetzen bei der Anlage und dem Bau der Arbeitsstatten des
selben zu beachten. Allgemein ist, bevor die Sonderbestimmungen 
der Errichtung gewerblicher Anlagen in Betracht kommen, das Bau
recht als solches auf das Unternehmen anznwenden und zwar in seinen 
verschiedensten Formen. Hier kommen in Frage das Baurecht selbst 
und das Baufluchtliniengesetz, die Gesetze fiir Grundstiicke, das 
Nachbarrecht, das Wegerecht, das Wasserrecht usw. 

Baurecht und Baufiuchtliniengesetz. 
Soweit das Baurecht fiir den Ingenieur in Frage kommt, bezieht 

es sieh auf das Bauen auf Grundstiieken, die sich im Eigentum be
finden. Diejenigen Gesetze und Verordnungen, welche fiir das Bauen 
auf sole hen Grundstiieken erlassen sind, bilden das B a u r e c h t. Hierbei 
ist dieses biirgerliche Baurecht von dem offentlichen Baurecht 
getrennt; denn es handelt sich inersterem FaIle um die Regelung privat
wirtschaftIicher Verhaltnisse. Das offentIiche Baurecht kommt im Zu
sammenhang damit jedoch in Frage, um Schadigungen des Gemein
wohles zu hindern oder entstandene Schadigungen zu beseitigen. In 
Betracht zu ziehen sind hierbei die Reichs- und landesherrlichen Ge
setze. Auf Grund dieser haben nachgeordnete Behorden ein Verord
nungsrecht fiir das ihrer Verwaltung unterstehende Gebiet. AuEer 
einer Reihe von Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts ist das 
Gesetz betreffend die Anlegung nnd Veranderung von StraEen und 
Platzen in Stadten und landlichen Ortschaften vom 2. Juli 1875 
grundlegend. Es seien hier die fiir PreuEen geltenden Bestimmungen 
allein in Betracht gezogen. Durch die Einfuhrung des Burgerlichen 
Gesetzbuches sind ferner eine Reihe von Bestimmungen in den Ka
piteln iiber Sachenrecht, Recht der Schuldverhaltnisse, iiber das 
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Eigentum, iiber das Nachbarrecht und iiber Rechte an Grundstiicken 
und Grunddienstbarkeiten getroffen, welche hierbei ebenfalls mitbe
stimmend sind. 

Das Grundstiick. 
Wird ein Grundstiick von einem Dritten erworben, so geschieht 

dies durch Eintragung in das Grundbuch und durch die Dbertragung 
des Grundstiickseigentums, die sogenannte Auflassung. Die Auf
lassung muB bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Parteien oder ihrer 
Bevollmachtigten vor dem Grundbuchamte erklart werden (§ 925 
BGB.). Gerichtliche oder notarielle Beurkundung ist nach § 313 BGB. 
vorgeschrieben. Zugleich mit dem Eigentum am Grundstuck, also 
mit der Eintragung, erlangt der Erwerber im Zweifel auch das Eigen
tum an dem zur Zeit des Erwerbes vorhandenen Zubehorstucken, 
soweit sie dem VerauBerer gehOren (§ 926 BGB.). MaBgebend sind die 
preuBischen Grundbuchgesetze vom 5. Mai 1872: die Grund
buchordnung und das Eigentumerwerbsgesetz. Das heutige 
Grundbuchrecht ist im AnschluB an diese beiden preuBischen Ge
setze von Reichsgesetzen geregelt, und zwar von der Reichsgrund
buchordnung von 24. Marz 1897, materiell vom BGB. Jedoch 
ist den landesgesetzlichen Vorschriften ein weiter Spielraum gelassen. 
Der Inhalt des Grundbuches genieBt offentlichen Glauben und gilt 
als richtig, es sei denn, daB die Unrichtigkeit dem Erwerber be
kannt ist oder ein Widerspruch gegen die Richtigkeit eingetragen 
ist (§ 892 BGB.). Fur etwaige Versehen der Grundbuchbeamten 
haftet der Staat. 

Jedes Grundstuck erhalt im Grundbuch eine besondere Stelle, 
das sogenannte Grundbuchblatt. In PreuBen zerfallt jedes Grund
buchblatt in 1. Aufschrift., 2. das Bestandsverzeichnis und 3. d,rei Ab
teilungen. In der AufschriH sind das Amtsgericht, der Bezirk, der 
Kreis, sowie die Nummern des Bandes und des Blattes anzugeben. 
Das Bestandsverzeichnis zerfallt in das Verzeichnis der Grund
stucke uud das Verzeichnis der mit dem Eigentum an ihnen verbun
denen Rechte. Die erste Abteilung bezeichnet den Eigentumer, 
die zweite enthalt die das Grundstuck belastenden Rechte sowie 
die Beschrankuug des Verfugungsrechts des Eigentumers. Aus der 
dritten Abteilung sind die Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden 
zu erkennen. 

AuBer vom Grundbuchamte werden auch vom Katasteramt 
Bucher gefiihrt. Dieselben weisen folgende Buchungen auf: 

1. eine Gemarkungskarte, welche die Grenzen und die Lage del' 
Grundstucke enthalt; 
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2. das Flurbuch mit der Angabe der einzelnen Parzellen, ihres Er
trages, des sogenannten Grundsteuer-Reinertrages, und des Eigen
tumers; 

3. die Grundsteuermutterrolle mit einzelnen Artikeln, deren 
jeder samtliche einem Eigentumer gehOrenden Parzellen enthalt; 

4. die Ge ba udesteuerrolle uber die Gebaude, Rofe und Garten 
bis zu einem Morgen mit Angabe des Gebaudesteuernutzungs
wertes. 

Das Grundbuch ist meistens auf das Kataster zUrUckgeffthrt, 
d. h. auf diesem begrftndet, indem zur Bezeichnung der Grundstucke 
der Inhalt der Steuerbucher benutzt wird. 

Eigentums- und Nachbarrechte. 
Die Eigentumsrechte und die Nachbarrechte sind in'den 

§§ 903ff. des BGB. geregelt. Grundsatzlich heiBt es, daB der Eigen
tumer einer Sache, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter ent
gegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von 
jeder Einwirkung ausschlieBen kann. Jedoch kann der Eigentumer 
die Einwirkung auf eine Sache nicht verbieten, wenn die Einwirkung 
zur Abwendung einer gegenwartigen Gefahr notwendig und der 
drohende Schaden gegenuber dem aus der Einwirkung dem Eigen
tumer entstehenden Schaden unverhaltnismaBig groB ist. Der Eigen
tftmer kann Ersatz des ihm entstehenden Schadens verlangen. 

Das Recht des Eigentumers eines Grundstucks erstreckt 
sich auf den Raum uber del' Oberflache und auf den Erdkorper unter 
der Oberflache. Der Eigentftmer kann jedoch Einwirkungen nicht 
verbieten, die in solcher Rohe und Tiefe yorgenommen werden, daB 
er an der AusschlieBung kein Interesse hat (z. B. bei Anlage von 
Kanalen, Bergwerken, Telephonverbindungen usw.). 

Der Nachbar eines solchen Grundstucks kann verlangen, daB 
nicht Anlagen hergestellt oder gehalten werden, von denen mit 
Sicherheit vorauszusehen ist, daB ihr Bestand oder ihre Benutzung 
eine unzulassige Einwirkung auf sein Grundstuck zur Folge hat. 

Ein Grundstuck darf nicht in der Weise vertieft werden, daB 
der Boden des Nachbargrundstuckes die erforderliche Stutze verliert, 
es sei denn, daB fur eine genugende anderweitige Befestigung ge
sorgt ist. 

Gegen jede seinem Grundstuck wahrend des Baues oder auch 
spaterhin drohende Gefahr, wie z. B. Einsturz von Rausern, kann 
der Nachbar die zur Ablenkung der Gefahr erforderlichen Vorkeh
rungen verlangen. 
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Del' § 836 BGB. besagt: "Wird durch den Einsturz eines Gebtiu
des odeI' eines anderen mit einem Grundstiick verbundenen Werkes 
odeI' durch die Ablosung von Teilen des Gebaudes oder des Werkes 
ein Mensch getotet oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder 
eine Sache beschadigt, so ist der Besitzer des Grundstiicks, sofern del' 
Einsturz odeI' die Ablosung die Folge fehlerhafter Errichtung odeI' 
mangelhafter Unterhaltung ist, verpflichtet, den Verletzten den 
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt 
nicht ein, wenn del' Besitzer zum Zwecke del' Abwendung del' Gefahr 
die im Vel'kehl' erforderliche Sorgfalt beobachtet hat." 

Das gleiche gilt natiirlich, wenn jemand auf einem fremden 
Grundstiick das Recht zur Errichtung von Gebauden odeI' anderen 
Werken besitzt. 

Hat del' Eigentiimer eines Grundstiicks bei del' Errichtung eines 
Gebaudes iiber die Grenze gebaut, ohne da13 ihm Vol'satz odeI' 
grobe Fahrlassigkeit zur Last faUt, so hat del' Nachbar den Dberbau 
zu dulden, wenn er nicht VOl' oder sofort nach del' Grenziiberschl'eitung 
Widerspruch erhoben hat. Del' Nachbar ist dann durch eine Geld
rente zu entschadigen. 

Del' Eigentiimel' eines Gl'undstiicks kann vom Eigentiimer eine" 
Nachbargrundstiicks verlangen, da13 diesel' zur Errichtung fester 
Grenzzeichen (Mauern, Zaun) und wenn ein Grenzzeichen verriickt 
odeI' unkenntlich geworden ist, zur Wiederherstellung mitwirkt. 

Alles, was mit dem Grund und Boden in fester, dauernder 
Vel' bind ung steht, geh6l't mit zum Grundstiick. Werden Sachen 
nul' zu einem voriibergehenden Zweck mit dem Grund und Boden fest 
verbunden, so werden sie dadurch nicht zu Bestandteilen des Grund
stiicks, sondern bleiben Gegenstand ihrer besonderen Rechtsverhalt
nisse. Wenn jedoch del' an einem fremden Grundstiick Berechtigte 
in Ausiibung seines Rechtes auf dem Grundstiicke ein Gebaude odeI' 
ein anderes Werk errichtet, so werden diese hierdurch nicht Bestand
teile des Grundstiickes. 

Die Bauordnung. 

Durch Bauordnungen sind ganz bestimmte Regeln iiber das 
Verhaltnis del' bebauten Flache zur Grundflache gegeben, des fer
neren Vorschriften iiber die Gro13e und Gestaltung del' Hohe, das Ver
haltnis del' Gebaudehohe zur Abmessung del' Hofe und Stra13en, die 
Beschrankung del' Zahl del' bewohnten Geschosse, die Hohe del' 
Einzelgeschosse und die Festsetzung rUckwartiger Baufluchtlinien. 

In erster Linie ist del' Grundstiickseigentiimer berechtigt und 
verpflichtet, die Baugenehmigung nachzusuchen, jedoch kann dies 
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auch durch einen anderen Berechtigten oder Bevollmachtigten ge
schehen. Die Baugenehmigung wird nach Vorlegung und Prlifung von 
ausfuhrlichen Zeichnungen, Beschreibungen, statischen Berechnungen, 
in Form eines Bauscheins von der BehOrde erteilt. Der Bauschein 
gibt den Ausweis, daB dem beabsichtigten Bau zur Zeit keine Hinder
nisse entgegenstehen. Privatrechte Dritter bleiben dadurch unbe
rlihrt. Wunscht die PolizeibehOrde Abanderungen, so hat sie sie mit 
Angabe der Grlinde mitzuteilen. Ergeben sich wahrend der Bau
ausfuhrung notwendige Abanderungen, so ist deren Genehmigung 
vor der Ausfuhrung zu beantragen. Sie wird in einem Nachtrage 
zum Bauschein erteilt. Dem Antrag zum Bau sind die notigen 
technischen Unterlagen, Erklarungen, Zeichnungen, statischen Be
rechnungen beizufugen. 

In dringenden Fallen kann die Baubehorde von bestimmten Vor
schriften Dispens erteilen. 

Oft wird die Baugenehmigung von der Baupolizei nur unter 
bestimmten Bedingungen erteilt, an die sich der Bauherr bei der 
Ausfuhrung des Baues zu halten hat. Diese Beschrankungen sind je
doch nur insoweit zulassig, als sie durch das Offentliche Baurecht 
gerechtfertigt werden. 

Die Genehmigung zum Bau, d. h. der Bauschein erlischt da
durch, daB von ihm Gebrauch gemacht ist, zweitens durch Frist
ablauf, wenn von ihm innerhalb der festgesetzten Frist kein Gebrauch 
gemacht ist, drittens durch Widerruf. 

In der Praxis findet sich vielfach der Vermerk, daB die Bau
erlaubnis "auf jederzeitigen Widerruf" erteilt wird. Ein derartiger 
Vorbehalt ist rechtswidrig und unzuli.i.ssig, denn es ist strafbar, vor 
der endgftltigen Baugenehmigung mit dem Bau zu beginnen. 

Die Versagung der Baugenehmigung darf nur auf polizei
liche Grlinde hin erfolgen. Gegen die Versagung der Baugenehmi
gung konnen die Rechtsmittel nach § 127 des Landesgesetzes ergriffen 
werden, d. h. Beschwerde oder Klage im Verwaltungsstreitverfahren. 

Die Polizei hat das Recht und die Pflicht, den Beginn und die 
Fortsetzung eines Baues, welcher noch nicht genehmigt ist oder nicht 
genehmigungsfahig ist, unter Anwendung ihrer gesetzlichen Zwangs
mittel zu hindern. Dagegen ist sie nicht berechtigt, die Beseitigung 
nichtgenehmigter Bauanlagen zu fordern, wenn diese Bauanlagen dem 
offentlichen Rechte entsprechen. Sie kann jedoch die dem offent
lichen Baurecht entsprechende Abanderung verlangen und erzwingen. 

Die Polizeibehorde ist wahrend des Baues zur dauernden Ober
wac hung berechtigt. Der Bauschein muB mit allen Unterlagen und 
Planen sich zu diesem Zwecke auf der Baustelle befinden und dem 
Polizeibeamten jederzeit zur Einsicht vorgelegt werden. 
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Von der Bauordnung werden fur gewisse Bauabschnitte besondere 
Bauabnahmen vorgeschrieben und zwar eine Fundamentabnahme 
nach Legung der ersten Balkenanlage, die Rohbauabnahme und 
die G e bra u c h s a b n a h me. Bevor diese Teilabnahmen stattgefunden 
haben, ist ein Weiterbau unzulassig. Das Wichtigste ist die Rohbau
abnahme. Sie bezieht sich auf die baupolizeiliche Priifung des in den 
Wanden, Decken und Balkenlagen vollendeten rohen Baues. Der 
Bauherr ist verpflichtet, der Polizeibehorde den Bau soweit vorzu
weisen, daB die Prufung entsprechend den bautechnischen und bau
polizeilichen Vorschriften moglich ist. Finden Beanstandungen seitens 
der Baupolizei statt, so darf der Bau erst nach nachweislicher Beseiti
gung derselben fortgesetzt werden. Es gelten fur die Abnahme des 
Rohbaues folgende Vorschriften: 

Die Balkenlagen mussen gestakt, die Offnungen sic her uberdeckt, 
umfriedigt oder unzuganglich gemacht sein. Der Bau muB uberall 
zuganglich, die Balkenverankerungen im Innem des Gebaudes uberall 
sichtbar sein, was namentlich von Eisenkonstruktionen gilt. Die 
feuersicheren Treppen mussen fertig sein, der Dachstuhl aufgestellt 
und das Dach, wenn auch nur vorlaufig, eingedeckt sein. Die Fenster 
sind durchsichtig zu halten. Zur Rohbauabnahme muB der Bauherr 
oder sein gesetzlicher Vertreter oder Bevollmachtigter personlich er
scheinen. Mangel, welche bei der Abnahme gerugt werden, sind Zll 

beseitigen und erfordem eine Nachtragsabnahme. 

Die Gebrauchsabnahme bezieht sich auf diejenigen Gebaude 
oder Raume, welche zum dauernden Aufenthalt von Menschen, nament
lich fUr W ohnzwecke, bestimmt sind oder besonders feuergefahrliche 
Betriebe betreffen. Durch die Gebrauchsabnahme wird festgestellt, 
ob aus gesundheitlichen oder feuerpoIizeilichen Grunden das Beziehen 
des Neubaues gestattet ist. Dber die Priifung wird ein Gebrauchs
abnahmeschein erteilt. 

Die Bauordnungen schreiben eine bestimmte Frist vor, welche 
zwischen Rohbauabnahme und Gebrauchsabnahme liegen 
muB. Sie schwankt gewohnlich zwischen 3 und 6 Monaten. Sind die 
Gebaude vor der Gebrauchsabnahme bezogen, so kann die Raumung 
polizeiIich erzwungen werden. 

Bauten sind oft nicht ohne entsprechende Kreditgewahrung aus
zufuhren. Man muB sich zu diesem Zwecke "Baugeld" verschaffen. 
Unter dem 1. Juli 1909 ist ein Gesetz u ber die Sicherung der 
B auf 0 rd eru ngen erlassen. Es zerfallt in zwei Abschnitte: allgemeine 
SicherungsmaBregeln und dingliche Sicherung der Bauforderung. Die
selben bestimmen das nachfolgende: 
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I. Allgemeine SicherungsmaBregeln der Bauforderungen. 
1. Der Empfanger von Baugeld hat es zur Befriedigung Bolcher 

Personen zu verwenden, die an der Herstellung des Baues auf Grund 
eines Dienst-, Werk- oder Lieferungsvertrages beteiligt sind (soge
nannte Bauglaubiger), es sei denn, daB er diese Personen mit andern 
Mitteln befriedigt hat. 

Ist der Empfanger selbst an der Herstellung beteiligt, so darf er 
das Baugeld in Hohe der Halfte des angemessenen Wertes der von 
ihm in den Bau verwendeten Leistung oder, wenn die Leistung von 
ihm noch nicht in den Bau verwendet worden ist, der von ihm ge
leisteten Arbeit und der von ihm gemachten Auslagen fur sich be
halten. Baugeld sind Geldbetrage behufs Deckung der Baukosten, 
falls zur Sicherung der Anspruche des Geldgebers eine Hypothek oder 
Grundschuld an dem zu bebauenden Grundstuck dient, oder falls die 
Dbertragung des Eigentums am Grundstuck erst nach ganzlicher oder 
teilweiser Herstellung des Baues erfolgen soll. 

2. Ein Baubuch uber seine Lieferanten und die Baugeldgeber 
muB fuhren, wer die Herstellung eines Neubaues unternimmt und ent
weder Baugewerbetreibender ist oder sich fur den Neubau Baugeld 
gewahren laBt. 

3. Die Verletzung obiger Vorschriften wird strafrechtlich geahn
det, doch nur dann, falls der Zuwiderhandelnde in Konkurs gerat oder 
seine Zahlungen einstellt. 

4. Bei Neubauten hat der Bauleiter an leicht sichtbarer Stelle 
den vollen Namen des Eigentumers und gegebenenfalls des Unterneh
mers bei Vermeidung von Strafe anzugeben. 

II. Dingliche Sicherung der Bauforderungen. 
Wahrend die obigen Bestimmungen fur das ganze Reich gelten. 

geIten die nachfolgenden nur fur bestimmte, durch landesherrliche 
Verordnung festgesetzte Gemeinden. 

1. Vor Baubeginn ist ein Bauvermerk mit den Wirkungen einer 
Vormerkung im Grundbuchblatt einzutragen. Damit erwerben die 
Bauglaubiger den Anspruch auf Eintragung einer Hypothek fur ihre 
Bauforderungen, sogenannte Bau- oder Sicherungshypothek. 
Jedoch unterbleibt die Eintragung eines Bauvermerks, wenn bis zu 
1/3 der voraussichtlichen Baukosten Sicherheit geleistet ist. Ohne 
Bauvermerk oder Sicherheitsleistung wird in den bestimmten 
Gemeinden die Bauerlaubnis nicht erteilt. Die Eintragung des Bau
vermerks erfolgt auf Ersuchen der Baupolizeibehorde. 

Wird ein Unternehmen in landschaftlich hervorragenden Gegen
den, z. B. in Badeorten, in Landhausviertehi, in del' Nahe von Pracht-
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straBen usw. geplant, so ist das Gesetz vom 15. J uli 1907 zur Ver
hinderung der Verunstaltung von Ortschaften und land
schaftlich hervorragenden Gegenden zu beachten. Das Ge
setz bestimmt u. a., daB die baupolizeiliche Genehmigung zur Aus
fuhrung von Bauten und baulichen '!nderungen versagt werden muB, 
wenn dadurch StraBen und Platze der Ortschaft oder das Ortsbild 
groblich verunstaltet werden wiirden. 

DemgemaB kann bereits die Genehmigung zur Anlegung von 
Bauwerken versagt werden, wenn die Eigenart von Orten oder Land
schaften oder der Eindruck, den sie hervorrufen, durch die Bau
ausfuhrung beeintrachtigt werden wiirde. 

Bei der Anlage von Bauwerken ist zur richtigen Beurteilung noch 
das Fluchtliniengesetz vom 2. Juli 1878 mit seinen Abanderun
gen und Ausfuhrungsvorschriften zu beachten, des ferneren das 
Wegerecht. Beide greifen so tief ineinander ein, daB eine strenge Schei
dung nicht moglich ist. 

Die fur den Ingenieur hierfur in Betracht kommenden Gesetze 
und Verordnungen seien unter dem Kapitel "Das Wegerecht" be
trachtet. 

Das Fluchtlinienrecht, Wegerecht und 
Enteignungsrecht. 

Das preuBische Fluchtlinienre}:lht ist Baurecht, Wegerecht 
und Enteignungsrecht. 

Durch das Fluchtlinienrecht wird geregelt: 
1. die Festsetzung der Fluchtlinie, und das hierbei zu beobach

tende Verfahren; 
2. die Wirkung, welche die Festsetzung von Fluchtlinien hat, 
3. die Entschadigungen, welche fur Beschrankung der Baufreiheit 

oder Entziehung oder Beschrankung des Grundeigentums zu zahlen 
sind; 

4. die ortsstatutarischen Bauverbote; 
5. die ortsstatutarischen Anliegerbeitrage. 

Fur PrivatstraBen findet dies keine Anwendung. 
Die Organe, welche bei der Fluchtlinienfcstsctzung zusammen

wirken, sind: der Gemeindevorstand, die Gemeinde oder ihre Ver
tretung und die OrtspolizeibehOrde. 

Fur die Anlegung oder Veranderung von Offentlichen StraBen 
und Platz en in Stadten und landlichen Ortschaften werden die StraBen
und Baufluchtlinien vom Gemeindevorstand im Einverstandnis mit 
der Gemeinde dem offentlichen Bedurfnisse entsprechend, unter Zu
stimmung der Ortspolizeibehorde festgesetzt. 
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Zu einer Stra6e gehOrt im Sinne des Gesetzes der Stra6endamm 
und der Biirgersteig. 

Die Stra6enfluchtlinien bilden regelma6ig zugleich die Bauflucht
linie, iiber die hinaus die Bebauung ausgeschlossen ist. 

Fiir Bauten in der Umgebung von Festungen kommt das 
Reichsgesetz vom 21. Dezbr. 187l (Festungsrayongesetz) in Betracht, 
in welchem die dauernden Beschrankungen festgesetzt sind. 

Andere Beschrankungen der Baufreiheit ergeben sich fiir die be
treffende Gegend noch aus dem Deichgesetze vom 28. Jan. 1848 
und dem Gesetz zur Verhiitung der Hochwassergefahr vom 
16. August 1905. 

Sobald die Fluchtlinie festgesetzt und genehmigt ist, erfolgt die 
Bekanntmachung in der ortsiiblichen Weise, damit etwaige Einwande 
rechtzeitig erhoben werden konnen. Handelt es sich hierbei nur um 
einzelne Grundstiicke, so geniigt eine Mitteilung an die beteiligten 
Grundeigentiimer. 

Werden bei der Regulierung der StraBen oder Festsetzung der 
Baufluchtlinien Teile des Grundstiickes abgetreten, so kann eine 
Entschadigung nur in folgenden Fallen gefordert werden. 

1. wenn die zu Stra6en und Platzen bestimmten Grundflachen auf 
Verlangen der Gemeinde fiir den offentlichen Verkehr abgetreten 
werden; 

2. wenn die StraBen- oder Bauflu.chtlinie vorhandene Gebaude trifft 
und das Grundstiick bis zur neuen Fluchtlinie von Gebauden frei
gelegt wird; 

3. wenn die StraBenfluchtlinie einer neu anzulegenden StraBe ein un
bebautes, aber zur Bebauung geeignetes Grundstiick trifft, welches 
zur Zeit der Feststellung dieser Fluchtlinie an einer bereits bestehen
den und fiir den offentlichen Verkehr und den Anbau fertig ge
stellten anderen StraBe belegen ist und die Bebauung in der Flucht
linie der neuen StraBe erfolgt. 

Die Entschadigung wird in allen Fallen wegen der zu StraBen und 
Platzen bestimmten Grundflache fiir Entziehung des Eigentums ge
wahrt. MaBgebend fiir die Enteignung sind die §§ 24ff. des Gesetzes 
iiber Enteignung von Grundeigentum vom 11. Juni 1874. 

Die Entschadigungen hat die Gemeinde aufzubringen, innerhalb 
deren Bezirk das betreffende Grundstiick gelegen ist. 

Wichtig bei der Errichtung oder Erweiterung von Fabriken, na
mentlich in ganz neuen Stadt- oder Ortsteilen, auch wegen der ent
stehenden Baukosten sind die Bestimmungen iiber die Anlieger
beitrage. 1m Gesetz heillt es: "Durch Ortsstatut kann festgesetzt 
werden, daB bei der Anlegung einer neuen oder bei der Verlangerung 
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einer schon bestehenden StraBe, wenn solche zur Bebauung bestimmt 
ist, sowie bei dem Anbau an schon vorhandenen bisher unbebauten 
StraBen und StraBenteilen von dem Unternehmer der neuen Anlage 
die Freilegung, erste Einrichtung, Entwasserung und Beleuchtungs
vorrichtung der StraBe in der dem Bedurfnisse entsprechenden Weise 
beschafft, sowie deren zeitweise, hOchstens jedoch funfjahrige Unter
haltung bzw. ein verhaltnismafliger Beitrag oder der Ersatz der zu 
allen diesen MaBnahmen erforderlichen Kosten geleistet wird. Zu diesen 
Verpflichtungen konnen die angrenzenden Eigentumer nicht fur mehr 
als die Halfte der StraBenbreite herangezogen werden. 

In den einzelnen Gebieten Deutschlands, wie z. B. PreuBen, 
Bayern, Sachsen, Wurttemberg usw .. bestehen bestimmte Gesetze 
uber das Wegerecht. 

Kommen Privatwege in Betracht, so wird meistens ein NieB
brauch erworben. NieBbrauch ist ein dingliches Recht an einer 
Sache oder einem Rechte, welches jemandem die Nutzung derselben ge
wahrt (§ 1030 BGB.). Der NieBbrauch entsteht durch Einigung und 
Eintragung an Immobilien (§ 873 BGB.). Wird bei dem Erwerb eines 
Grundstucks gleichzeitig ein uneingeschranktes Nutzungsrecht an 
einem Privatwege erworben, so kann dieses Recht voll ausgeubt wer
den, jedoch muB del' Weg seiner bisherigen wirtschaftlichen'Bestim
mung erhalten und darf nicht wesentlich umgestaltet odeI' wesentlich 
verandert werden. Der NieHbraucher hat die offentlichen Lasten und 
diejenigen privatrechtlichen Lasten zu tragen, welche schon zur Zeit dol' 
Bestellung des NieBbrauchs auf dem Wege ruhten. Fur verschuldete 
Veranderungen haftet er dem Eigentumer .. wenn sie nicht durch ord
nungsmaBige Ausubung herbeigefiihIt sind (§ 1047-1050 BGB.). 

1. Die Benutzung offentlicher StraBen. Zu dauernden An· 
lagen nach dem Allgemeinen Landrecht §§ 2 und 3 dad sich ohne be
sondere Erlaubnis des Staates niemand eine Verfugung uber solch£' 
StraBen anmaBen. 

2. Ais offentliche Wege sind solche Wege zu bezeichnen, di£' 
dem gemeinen Verkehr nicht kraft Privatrechts entzogen werden 
konnen. 

Die Genehmigung zu dauernden Anlagen auf offentlichen Wegen 
muH von der Polizeibehorde eingeholt werden. Die Zustimmung dct; 
Eigentumers der StraBe, sei es Gemeinde, sei es Provinz, ist hierzu 
erforderlich. Der Eigentumer kann die Erlaubnis unter bestimmten 
Bedingungen vertraglich gewahren, sie auch von der Vergutung einer 
Zahlung abhangig machen. Hierdurch werden zwischen dem StraBen
eigentumer und dem Dritten Privatrechte begri'mdet. ubel' welche 
rechtliche Abmachungen stattzufinden haben. 

Blum, Recht.skunde. 29 
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Die Erstellung von Gas, Wasser, Telegraphen, Tele
phon und elektrischen Starkstromleitungen bedeutet eine 
auBerhalb des gemeinen Gebrauches befindliche Inanspruchnahme 
der Wege. 

Die Herstellung solcher hn offentlichen Interesse erstellten An
lagen ist vielfach groBen Erleichterungen unterworfen. Wahrend in 
den einzelnen Fallen privater Natur eine Verstandigung den Parteien 
uberlassen bleibt, kann, sofern es sich um ein dem offentlichen W oble 
dienendes Unternehmen handelt, die Enteignung gemaB § 1 des Ent
eignungsgesetzes erfolgen. 

Werden von dem Unternehmer einer Anlage Rechte unentgelt
lich erworben, so kommen dafur die §§ 603-605 BGB. in Betracht, 
welche lauten: "Der Entleiher darf von der geliehenen Sache keinen 
anderen als den vertragsma6igen Gebrauch Machen. Er ist ohne die 
Erlaubnis des Verleihers nicht berechtigt, den Gebrauch der Sache 
einem Dritten zu uberlassen." 

Der Entleiher ist verpflichtet, die geliehene Sache nach dem Ab
lauf der fUr die Leihe bestimmten Zeit zuriickzugeben. 

1st eine Zeit nicht bestimmt, so ist die Sache zUrUckzugeben, 
nachdem der Entleiher den sich aus dem Zweck der Leihe ergebenden 
Gebrauch gemacht hat. 

1st die Dauer der Leihe weder bestimmt noch aus dem Zwecke 
zu entnehmen, so kann der Verleiher die Sache jederzeit zuruck
fordern. 

Der Verleiher kann die Leihe kundigen, entweder, wenn er in
folge eines nicht vorhergesehenen Vorfalls der verliehenen Sache be
darf oder wenn der Entleiher einen vertragswidrigen Gebrauch von 
der Sache macht, insbesondere unbefugt den Gebrauch einem Dritten 
uberlaBt, oder wenn der Entleiher stirbt. 

Das Wasserrecht. 
Waesergesetz vom 7. April 1913. 

Bei der Errichtung einer Fabrik oder eines gewerblichen Unter
nehmens kommt das Wassergesetz in zweifacher Richtung in Frage: 
1. bezuglich aller Rechte und Pflichten, die aus der Lage des Grund
stucks am Wasser, auch wegen der Abwasser, an sich entstehen; 
2. durch Benutzung des Wassers als Triebkraft (Stauanlagen, Tal
sperren). 

Zugrunde gelegt ist das preuBische Wassergesetz vom 
7. April 1913. Die Wasserlaufe sind eingeteilt in Wasserlaufe 
erster, zweiter und dritter Ordnung. In einer besonderen An
lage zum Gesetz sind die Wasserlaufe erster Ordnung namentlich auf-
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gefiihrt (§ 2). Das Verzeichnis der Wassermufe zweiter Ordnung stellt 
der Oberprasident auf. Es umfaBt die nicht zur ersten Ordnung ge
hOrenden Strecken natiirlicher und kiinstlicher Wasserlii ufe, die fill' 
die WasserWirtschaft von groBerer Bedeutung sind. AIle anderen 
Strecken natiirlicher und kii.nstlicher Wassermufe gehOren zur dritten 
Ordnung. An den in der Anlage des Gesetzestextes bezeichneten 
Wassermufen erster Ordnung steht vorbehaltlich bestimmter Bestim
mungen dem Staate das Eigentum zu. 1st jedoch ein selbstan
diges Hafenbecken vermittelst eines Stichhafens an den 
Strom angeschlossen, so wird die ganze Anlage freies 
Eigentum des Unternehmers. Fur die Rechtsverhaltnisse ist die 
Konzessionsurkunde maJ3gebend. 

Unter Ufergrundstuck versteht das Gesetz ein Grundstiick im 
Sinne des aHgemeinen Rechts, d. h. ein im Grundbuch als ein Grund
stuck gebuchtes Stuck Land, das an den Wasserlauf angrenzt. Die 
Eintragung eines Wasserlaufes im Grundbuch geschieht nur auf An
trag des Eigentumers oder eines Berechtigten. 

Bei der Wahl und Errichtung eines Wassergrundstuckes muB 
auch dieAbwasserfrage geklart werden. Derjenige, welcher Wasser 
oder andere flus.sige Stoffe uber den Gemeingebrauch hinaus in einen 
Wasserlauf einleiten will, muB dies vorher der Wasserpolizei
behorde anzeigen. Werden bestimmte Vorkehrungen von der Wasser
polizeibehOrde verlangt, so ist vor FertigsteHung derselben die Ein
leitung nicht zumssig (§ 23). Fur unerlaubte Verunreinigung eines 
Wasserlaufes, selbst wenn eine solche polizeilich nicht beanstandet 
war, haftet der Unternehmer der Anlage, von del' die Verunreinigung 
herruhrt. Die Haftung ist ausgeschiossen, wenn der Unternehmer 
zur Verhutung der Verunreinigung die im Verkehr erforderliche Sorg
faIt beobachtet hat. Der Geschadigte hat hierbei nul' den ursa,ch
lichen Zusammenhang der unerlaubten Verunreinigung mit der An
lage nachzuweisen. Es ist dann Sache des Unternehmers, nachzu
weisen, daB er die erforderliche Sorgfalt beobachtet hat, und zwar da
durch, daB er nachweist, daB er bei der HersteHung und Unterhaltung 
der Anlage aHe nach dem j eweiligen Stande der Technik bei pflicht
maBiger Sorgfalt zu fordernden Vorkehrungen getroffen hat, welche 
geeignet sind, jeden Schaden unmoglich zu machen, daB er ferner bei 
der Auswahl der AngesteHten und bei ihrer Beaufsichtigung sowie bei 
der fortdauernden Dberwachung des Betriebes die erforderliche Sorg
faIt beobachtet hat. J ede einen anderen schadigende Verunreinigung 
der Wasseriaufe, zu der nicht ein besonderes Recht besteht, ist un
erlaubt. Meistens wird ein solches besonderes Recht durch Vertrag 
mit dem Geschadigten oder im Wege der bergrechtlichen oder sonstigen 
Enteignung erworben. Bei einem Mitverschulden des Geschadigtell 

29* 
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oder bei einem Verschulden mehrerer Personen geben die §§ 254, 840 
und bezuglich der Verjahrung§ 852 BGB. Auskunft. 

Die Einleitung der Abwasser aus Haushaltung und Wirtschaft 
mittels gemeinsamer Sammelkanale ist ausdriicklich verboten. 

Die Wasserlaufe erster Ordnung konnen von jedermann fur 
den offentlichen Verkehr, namentlich fur Schiffahrt benutzt werden, 
jedoch darf durch den Gemeingebrauch anderen nicht der Gemein
gebrauch unmoglich gemacht oder erheblich erschwert werden. Die 
Benutzung des Wasserlaufes durch den Eigentumer unterliegt den in 
den §§ 41-45 des Wassergesetzes aufgefuhrten Beschrankungen, 
insbesondere gilt dies von den Rechten: 

1. das Wasser zu gebrauchen und zu verbrauchen, namentlich es 
oberirdisch oder unterirdisch unmittelbar oder mittelbar abzuleiten; 

2. Wasser oder andere flussige Stoffe oberirdisch oder unterirdisch, 
mittelbar oder unmittelbar einzuleiten; 

3. den Wasserspiegel zu senken oder zu heben, namentlich durch 
Hemmung des Wasserablaufs eine dauernde Ansammlung von 
Wasser herbeizufuhren. 

Durch die Benutzung darf: 
1. zum Nachteil anderer weder die Vorflut verandert, noch das 

Wasser verunreinigt werden; 
2. der Wasserstand nicht derart verandert werden, daB andere in der 

Ausubung ihrer Rechte am Wasserlauf beeintrachtigt oder fremde 
Grundstucke geschadigt werden; 

3. die einem anderen obliegende Unterhaltung von Wasserlaufen oder 
ihrer Ufer nicht erschwert werden. 

Unter Vorflut versteht das Gesetz die durch einen normalen Zu
stand von Bett und Ufer gegebene Moglichkeit des ungehinderten 
Wasserablaufens im Wasserlaufe. 

Bestand bereits am Wasserlaufe zweiter oder dritter Ordnung ein 
Triebwerk rechtmaBig, so darf ihm durch die Benutzung nicht das 
Wasser zum Betriebe im damaligen oder gesetzlich verburgten Um
fange entzogen werden. Das Recht der Benutzung eines Wasserlaufes 
wird dem Antragsteller fur ein Unternehmen durch einen behordlichen 
offentlich-rechtlichen Akt der V er leih ung gegeben. Durch diese 
Verleihung konnen folgende Rechte erworben werden: 
1. den Wasserlauf In einer der im § 40, Abs. 2 bezeichneten Art zu 

benutzen; 
2. Hafen und Stichkanale anzulegen, letztere, soweit sie nicht selb

standige WasserstraBen bilden; 
3. Anlegestellen mit baulichen Vorrichtungen von groBerer Bedeu

tung herzustel1en. 
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1st von der beabsichtigten Benutzung eine Verunreinigung des 
Wasserlaufes zu erwarten, so wird die Verleihung nul' unter Vorbe
halt erhohter Anforderungen in bezug auf Reinigung del' Abwasser 
erteilt. Die Verleihung wird nul' fur ein Unternehmen erteilt, dem ein 
bestimmter Plan zugrunde liegt, d. h. ein bestimmter Plan ist als 
Voraussetzung del' Verleihung erforderlieh, um del' Behorde einen zu
verlassigen Anhalt bei del' Beurteilung des Unternehmens, seiner Be
deutung, seines Wasserbedarfs und seiner voraussiehtlichen Einwir
kung auf die VerhliJtnisse des Wasserlaufs zu geben, sowie ferner urn 
eine siehere Grundlage fur den VerleihungsbesehluB zu bieten. 

Wichtig fur die Erbauung groBer Anlagen, z. B. Krahnanlagen, 
ist del' § 58, Abs. 1 und 2. Danaeh ist durch entspreehende Bedin
gungen dafiir zu sorgen, daB eine Verunstaltung landschaftlich 
hervorragender Gegenden vermieden wird, soweit dies mit dem 
Zwecke und del' Wirtschaftlichkeit des Unternehmens vereinbar ist. 

Dem Ant I' a g auf V e rl e i hun g sind die erforderlichen Zeich
nungen und Erlauterungen beizufugen. § 65 gibt Auskunft uber das 
Verfahren, die Bekanntmachllng und Znruekweisung. Die Ver
leihungsbehorde prUft von Amts wegen, ob die gesetzliehen Voraus
setzungen flir die Verleihung vorliegen, und ob die beabsiehtigte Be
nutzung des Wasserlaufes den polizeilichen Vorsehriften entspricht. 

Au.Berordentlieh wichtig sind die §§ 72 und 73, welehe angeben, 
was "Der Verleihungsbeschlu.B" zu enthalten hat, u. a.: 

die genaue Bezeiehnung del' verliehenen Reehte, sowie del' Unter
nehmungen, fur die sie verliehen werden, und, \Venn die Reehte mit 
dem Eigentum an Grundstueken verbunden werden Bollen, aueh die 
genaue Bezeiehnung dieser Grundstiieke, ferner 

die Festsetzung der von dem Gnternehmer zu leistenden Ent
se hadigungen. 

Wird dem Unternehmer ein Staurecht verliehell. so enthalt der 
BesehluB naeh § 73 noeh Bestimmungen: 

1. uber die bauliche Einrichtung der Anlage, welche die ab
flieBende Wassermenge oder die Vorflut beeinflussen; 

2. uber die innezuhaltenden Stauzeiten; 
3. uber die festgesetzten Stauhohen, und zwar, wenn der Wasser

stand auf einer bestimmten Mindesthohe gehalten werden muS, 
aueh uber diese; 

4. liber die zu benutzende Wassermenge, wenn ihre Besehrankung 
erforderlieh ist, 

5. tiber die zum Sehutze gegen naehteilige Wirkungen des Staues etwa 
erforderliehen MaBnahmen; 

(j. in geeigneten Fallen uber die Lange der Zeit. fUr die sieh del' Unter-
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nehmer eine Betriebsstoruug ohne Anspruch auf Entscw.digung 
gefallen lassen m uIl ; 

7. in geeigneten Fallen und stets dann, wenn es sich um eine T al
sperre handelt, damber, ob und unter welchen Bedingungen die 
Stauanlage dauernd auIler Betrieb gesetzt oder beseitigt werden 
dad. 

Dem Unternehmer wird eine Verleihungsurkunde ausge
fertigt, welche das verliehene Recht und das Unternehmen, fur welches 
es verliehen worden ist, bezeichnet. Soweit edorderlich, werden beglau
bigte Erlauterungen und Zeichnungen beigefugt. Fur die Verleihungs
urkunde sind in § 80 bestimmte Steinpelabgaben je nach dem Wert 
des verliehenen Rechts angegeben. 

Werden in Ausubung von rechtlich verliehenen Stauanlagen 
nachteilige Wirkungen hervorgerufen, so kann der davon Bp
troffene verlangen, daB zur Beseitigung derselben entsprechende Ein
richtungen vorgesehen werden, niemals kann aber die Unterlassung 
der Ausubung oder die Beseitigung der Anlage verlangt werden. 
Sind solche Einrichtungen mit dem Unternehmen nicht vereinbar oder 
nicht wirtschaftlich gerechtfertigt, so kann der Betroffene entsprechende 
Entschadigung verlangen. Ausgeschlossen ist diese Entschadigung, 
wenn der Betroffene die Einspruchsfrist bei Errichtung der Anlage 
durch seine Schuld versaumt hat. 

Wird durch die Hemmung des Wasserabflusses eine Hebung des 
Wasserspiegels oder eine Ansammlung von Wasser hervorgerufen 
(sogenannte Stauanlagen), so sind besondere Vorschriften wegen An
bringung einer Staumarke, uber ihre Erhaltung, Sichtbarkeit und 
Zuganglichkeit getroffen. 

Stauanlagen, welche mit einer Staumarke versehen sind, durfen 
nur mit Genehmigung der Wasserpolizeibehorde dauernd auIler Be
trieb gesetzt werden. 

Besonders wichtig fur den Ingenieur sind die Bestimmungen uber 
die Talsperren. Das Gesetz legt den Begriff der Talsperre dadurch 
fest, daB unter Talsperre Stauanlagen verstanden werden, bei denen 
die Hohe des Stauwerkes von der Sohle des Wasserlaufes bis zur Krone 
mehr als 5 m betragt und das Sammelbecken, bis zur Krone des Stau
werkes gefullt, mehr als 100000 cbm umfaIlt. 

Solche Talsperren duden nur auf Grund eines Planes errichtet 
werden, der genaue Angaben uber die gesamte Anlage, deren Bau, 
Unterhaltung und Betrieb enthalten muB und auch aIle Einrichtungen 
zu beriicksichtigen hat, durch die N achteiIe und Gefahren fur andere 
verhutet werden konnen. Der Plan bedad, sofern nicht fur die Tal
s perre die Verleihung oder die gewerbepolizeiliche Genehmigung er
forderlich ist, auch bei wesentlichen Veranderungen vorhandener Tal-
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sperren der Genehmigung und dauernden Cberwachung des Re
gierungsprasidenten oder in bestimmten Fallen des Oberprasidenten. 

Die Unterhaltung bei naturlichen Wasserlaufen dritter Ord
nung und bei kunstlichen Wasserlaufen liegt dem Eigentumer 
und, wenn dieser sich nicht ermitteln laBt, dem Anlieger ob. 

Soweit sich nicht aus dem Wassergesetz ein anderes ergibt oder 
Rechte Dritter entgegenstehen; kann del' Eigentumer eines Grund
stucks uber das auf oder unter der Oberflache befindliche Wasser 
verfugen; jedoch darf er das unterirdische Wasser zum Gebrauch oder 
Verbrauche nicht dauernd in weiterem Umfang als fur die eigene 
Haushaltung und Wirtschaft zutage fordern, wenn dadurch 
1. der Wassergewinnungsanlage oder der benutzten QueUe eines an

deren das Wasser entzogen odeI' wesentlich geschmalert oder 
2. die bisherige Benutzung des Grundstucks eines andern erheblich 

beeintrachtigt oder 
:3. der Wasserstand eines Wasserlaufs oder eines Sees derart verandert 

wird, daB andere in der Ausubung ihrer Rechte daran beeintrach
tigt werden. 

Es sei noch darauf hingewiesen, daB ein gewerbliches Unterneh
men zum Beitritt zu einer Zwangsgenossenschaft u. a. ge
zwungen werden kann, z. B. zur Beseitigung von Hindernissen des 
Hochwasserabflusses, wenn dies zur Verhutung von Hochwassergefahr 
notwendig ist, und ferner zur Reinhaltung von Gewassern, wenn 
schwerwiegenden MiBstanden auf andere Weise nicht abgeholfen wer
den kann. 

Zugunsten eines Unternehmens kann behufs Entwasserung von 
Grundstiicken, welche Beseitigung von Abwassern oder die bessere 
Ausnutzung einerTriebwerksanlage bezweckt, der Unternehmer von den 
Eigentiimern der zur Durchfiihrung des Unternehmens erforderlichen 
Grundstiicke verlangen, daB sie die zur Herbeifiihrung eines besseren 
Wasserabflusses dienenden Veranderungen des Wasserlaufes (Ver
tiefungen, Verbreiterungen, Durchstiche. Verlegungen) gegen Ent
schadigung dulden, wenn das Unternehmen anders nicht zweckmaBig 
oder nur mit erheblichen Mehrkosten durchgefiihrt werden kann und 
der davon zu erwartende Nutzen den Schaden des Betroffenen erheb
lich iibersteigt. 

Ferner kann zugunsten eines Unternehmens. das die Entwasse· 
rung oder Bewasserung von Grundstucken, die Wasserbeschaffung zu 
hauslichen oder gewerblichen Zwecken oder die Beseitigung von Ab
wassern bezweckt, in diesem FaUe der Unternehmer von den Eigen
tiimern der dazu erforderlichen Grundstiicke verlangen, daB sie die 
oberirdische oder unterirdische Durchleitung von Wasser und die 
Unterhaltung der Leitungen gegen Entschadigung dulden. Diese Be-
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stimmung ist auch gegen den Eigentumer eines Wasserlaufs anzu
wenden. 

Ais WasserpolizeibehOrden sind eingesetzt: 

1. fur Wasserliiufe erster Ordnung der Regierungsprasident; 
2. fur Wasserliiufe zweiter Ordnung und die nicht zu den Wasser

laufen gehOrenden Gewasser der Landrat, in Stadtkreisen die 
Ortspolizei beharde; 

Die Stadte, deren Polizeiverwaltung der Aufsicht des Landrats 
nicht unterliegt, stehen den Stadtkreisen gleich. 

3. Fur Wasserlaufe dritter Ordnung die Ortspolizeibeharde. 

Bei Talsperren ist der Regierungsprasident, der die Auf
sicht uber die Talsperre fuhrt, WasserpolizeibehOrde. 

Auf die Nichtbeachtung der durch das preuBische Wassergesetz 
gegebenen Vorschriften sind schwere Strafen gesetzt. 

Mit Geldstrafe bis zu 300 Mark, im Unvermagensfalle mit Haft 
wird bestraft, sofern nicht nach anderen strafgesetzlichen Bestim
mungen eine hahere Strafe verwirkt ist, wer eine Erhahung der Erd
oberflache oder einer Anlage, zu deren Herstellung, Erweiterung, Ver
legung oder Beseitigung eine Genehmigung erforderlich ist, ohne diese 
Genehmigung herstellt, erweitert, verlegt oder beseitigt und wer die 
hei Erteilung der Genehmigung festgesetzten Bedingungen nicht 
innehalt. 

Mit Geldstrafe bis zu 3000 Mark odeI' mit Gefangnis his zu einem 
Jahre wird bestraft, sofern nicht nach anderen strafgesetzlichen Be
etimmungen eine hahere Strafe verwirkt ist, wer vorsatzlich den Vor
schriften zuwider Wasser oder andere fltissige Stoffe, durch deren Ein
leitung das Wasser verunreinigt werden kann, in ein Gewasser einleitet 
oder den bestehenden Vorschriften oder den zur Reinhaltung der 
Gewasser getroffenen Bestimmungen zuwiderhandelt. Wird die Zu
widerhandlung aus Fahrlassigkeit begangen. so tritt Geldstrafe bis zu 
150 Mark oder Haft ein. 

Werden den Vorschriften zuwider Wasser oder andereflussige Stoffe, 
durch deren Einleitung das Wasser verunreinigt werden kann, in ein 
Gewasser eingeleitet, so sind der Unternehmer und der Betriebsleiter 
als solche unabhangig von der Verfolgung der eigentlichen Tater mit 
Geldstrafe von 50 Mark bis 5000 Mark zu bestrafen. 

Die Bestrafung des Unternehmers, des Betriebsleiters oder eines 
Stauberechtigten tritt nur ein, wenn die Zuwiderhandlung mit ihrem 
V orwissen begangen ist oder wenn sie es bei den nach den Verhalt
nissen maglichen eigenen Beaufsichtigung des Betriebs oder bei der 
Auswahl oder der Beaufsichtigung der Aufsichtspersonen an der er
forderlichen Sorgfait haben fehien lassen. 
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Die PolizeibehOrden konnen, unabhangig davon auf Grund des 
Landesverwaltungsgesetzes Geldstrafen zur Erzwingung einer Hand
lung oder Unterlassung androhen und festsetzen. 

Der Eisenbahnanschlu6. 
Zugrunde zu legen ist das Gesetz u ber Klein bahnen und 

PrivatansehluBbahnen vom 28. Juli 1892 und das Gesetz uber 
die Eisenbahnunternehmungen vom 3. Nov. 1838. Bei groBen 
Werken werden je nach dem Umfang derselben besondere Klein~ 
balinen im Betrieb sein und je naeh der Art des Betriebes mit Dampf
lokomotiven, elektrischen Lokomotiven oder feuerlosen Lokomotiven 
betatigt werden. 

Es kann sieh aber aueh nur, namentlich bei kleineren Werken, urn 
EisenbahnansehluB ohne Lokomotivbetrieb handeln, bei 
denen z. B. die einzelnen Bahnwagen dureh pferde oder masehineH 
dureh Spills oder dgl. betrieben werden. 1m Gesetz heiBt es ausdrUek
lich: "Kleinbahnen sind der Regel naeh solehe Bahnen, welehe haupt
sachlieh den ortliehen Verkehr innerhalb eines Gemeindebezirks oder 
benaehbarten Gemeindebezirke vermitteln, sowie Bahnen, welehe 
nicht mit Lokomotiven getrieben werden." Zur Herst,eHung und zum 
Betriebe einer Kleinbahn bedarf es der Genehmigung der zustandigen 
Behorde, ebenso fur wesentliehe Erweiterungen oder sonstige wesent
liehe Anderungen des Unternehmens, der Anlage oder des Betriebes. 

1st der Betrieb ganz oder teilweise mit Maschinenkraft be
absiehtigt,· so ist der Regierungsprasident zustandig fur Berlin der 
Polizeiprasident zugleich mit der vorgeschriebenen Eisenbahnbehorde. 

Dem Antrage auf Erteilung der Genehmigung sind ein 
Bauplan, sowie die erforderliehen Unterlagen zur Beurteilung des 
Unternehmens in teehnischer und finanzieller Hinsicht beizufugen. Die 
Genehmigung zum Betrieb wird erst auf Grund vorhergegangener 
polizeilieher Prufung erteilt. Die Prufung beschrankt sieh auf: 

1. die betriebssiehere Beschaffenheit der Bahn und der Betriebs
mittel; 

2. den Schutz gegen schadliche Einwirkungen der Anlage und des 
Betriebes; 

3. die technische Befahigung und Zuverlassigkeit der in dem auBeren 
Betriebsdienste anzustellenden Bediensteten; 

4. die Wahrung der Interessen des offentlichen Verkehrs. 
Unter dem 13. August 1898 sind genaue Betrie bsvorsehriften 

fur nebenbahnahnliehe Kleinbahnen mit Masehinenbetrieb er
lassen. Die wichtigsten seien hiervon hervorgehoben, soweit sie sich 
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nicht auf die konstruktive Durchbildung und den eigentlichen Betrieb 
beziehen. 

Die Bahn ist fortwahrend in einem solchen baulichen Zustand 
zu halten, daB jede Strecke, soweit sie sich nicht in Ausbesserung be
findet, ohne Gefahr mit del' fur sie festgesetzten groBten Geschwindig
keit befahren werden kann. Bahnstrecken, auf welchen zeitweise die 
fur sie zulassige Fahrgeschwindigkeit ermaBigt werden muB, sind 
dureh Signale zu kennzeichnen, und unbefahrbare Streeken, auch wenn 
kein Zug erwartet wird, durch Signale abzuschlieBen. 

Es ist darauf zu achten, daB das in § 6 nebst Anlagen A und B 
vorgeschriebene Profil auf der ganzen Strecke eingehalten wird: 

Die mi t der Leitung del' Bahnunterhaltung und des Betriebes 
betrauten Personen sind sowohl del' eisenbahntechnischen Auf
sichtsbehOrde als dem zustandigen Regierungs-(Polizei- )Prasidenten 
namhaft zu machen, auch sind diesen Behorden aIle hierbei eintreten
den Anderungen anzuzeigen. 

Den im a uBeren Betrie bsdienst angestellten Bediensteten 
sind iiber ihre Dienstverrichtungen und ihr gegenseitiges Dienst
verhaltnis schriftliche odeI' gedruckte, von del' eisenbahntechnischen 
AufsichtsbehOrde zu genehmigende Anweisungen zu geben. Diese 
Behorde ist befugt, eine PriiJung del' Bediensteten des auBeren Be
tl'iebsdienstes zu fordern und nicht als technisch Iii-hig und zuverlassig 
angesehene Beamte zu entlassen. Die Befugnisse der eisenbahntech
nischen Aufsichtsbehorde sind in dem Dienstvertrag vorzusehen. 

Soweit die Benutzung eines offentlichen Weges in Frage kommt, 
hat del' Unternehmer die Zustimmung del' aus Grunden des offent
lichen Rechts zur Unterhaltung des Weges Verpflichteten beizu
bringen. Mangels anderweitiger Vereinbarungen ist er zur Ul1terhal
tung und Wiederherstellung des benutzten Wegeteils verpflichtet und 
hat fiir diese Verpflichtung Sicherheit zu leisten. Die Unterhaltungs
pflichtigen konnen fii.r die Benutzung des Weges ein angemessenes 
Entgelt beanspruchen, desgleichen sich den Erwerb del' Bahn im gan
zen nach Ablauf einer bestimmten Frist gegen angemessene Schadlos
haltung des Unternehmers vorbehalten. 

VOl' Erteilung del' Genehmigung ist die zustandige Wegepolizei. 
Behorde und, wenn die Eisenbahnanlage sich dem Bereich einer 
Festung nahert, die zustandige Festungsbehorde zu horen. In letz
terem Fall wird die Genehmigung nul' im Einverstandnis mit del' 
Festungsbehorde erteilt werden. 

Bei del' Genehmigung ist in allen Fallen die Art und Hohe del' 
Sicherstellung fur clie Unterhaltung und Wiederherstellung Offent
lieher \Vege Yorgesehrieben, soweit diese nieht bereits erfolgt ist. 
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Fur die Ausfuhrung der Bahnen und fur die Eroffnung des Be
triebes kann eine Frist festgesetzt und die Erlegung von Geldstrafen 
ffir den Fall der Nichteinhaltung derselben, sowie Sicherheitsstellung 
hierfur gefordert werden. 

Auch konnen Geldstrafen und Sicherheitsstellung zur Sicherung 
der Aufrechterhaltung des ordnungsmaBigen Betriebes wahrend der 
Dauer der Genehmigung vorgesehen werden. 

Die Betriebsmaschinen sind vor ihrer Einstellung in den Be
trieb und nach Vornahme erheblicher Anderungen, auBerdem aber 
zeitweilig, der Prufung durch die zur eisenbahntechnischen Aufsicht 
uber die Bahn zustandigen Behorde zu unterwerfen. 

Wird die Bahn oder der AnschluB nicht innerhalb der in der Ge
nehmigung bestimmten Frist ausgefuhrt oder erfogt die Eroffnung 
des Betriebes nicht innerhalb derselben, so kann durch Beschluf.l der 
AufsichtsbehOrde die Genehmigung £iir erloschen erkHirt werden. 
Wird der Bau oder Betrieb ohne genugenden Grund unterbrochen, 
oder versto.Bt der Unternehmer gegen die Bedingungen der Genehmi
gung oder die ihm gesetzlich obliegenden Verpflichtungen in wesent
licher Beziehung, so kann die Genehmigung zuruckgenommen werden. 
Uber die Zurucknahme entscheidet auf Klage der zur Erteilung del' 
Genehmigung zustandigen Behorde das Oberverwaltungsgericht. 

Unternehmer von Kleinbahnen konnen die Gestattung des An
schlusses ihrer Bahnen an Eisenbahnen verlangen, welche dem Gesetze 
uber die Eisenbahnunternehmungen vom 3. November 1838 unter
liegen, sofern del' Minister del' offentlichen Arbeiten mit Rucksicht auf 
die Konstruktion und den Betrieb der letzteren den AnschluB fur zu
lassig erachtet. 

Der Baubeginn wird erst gestattet, wenn Genehmigung und 
Planfeststellung stattgefunden haben. 

Diese Bestimmungen gelten gemaB § 43 auch fur Bah
nen, welche dem offentlichen Verkehr nicht dienen. 

Die Errichtung gewerblicher Anlagen. 
MaBgebend ist die Gewerbeordnung fur das Deutsche 

Reich yom 1. April 1912. 

Allgemeine Vorschriften. 

Man unterscheidet stehenden Gewerbebetrieb und Gp
weI' be betrie b im U mherziehen. Fur den Ingenieur kommt nur 
der stehende Gewerbebetrieb in Betracht. Wer den selbstandigen Be
trieb eines stehenden Gewerbes aufangt, muB del' zustandigen Bt,-
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hOrde des betreffenden Ortes Anzeige davon machen (§ 14). 1st ein 
Gewerbe genehmigungspflichtig, so darf dasselbe ohne die Genehmi
gung nicht begonnen werden. Geschieht dies doch, so kann die Fort
setzung des Betriebes polizeilich verhindert werden. 

Zur Errichtung von Anlagen, welche durch die ortliche Lage 
odeI' die Beschaffenheit del' Betriebsstatte fur die Besitzer odeI' Be
wohner del' benachbarten Wohnstatten odeI' fur das Publikum uber
haupt erhebliche N achteile, Gefahren odeI' Belastigungen herbeifuhren 
konnen, ist die Genehmigung del' nach den Landesgesetzen z u
standige n Behorde erforderlich. § 16, Abs. II fuhrt die einzelnen, 
besonderer Genehmigung unterliegenden Anlagen auf. Es gehol en 
dahin: 

SchieBpulverfabriken, Anlagen zur Feuel'werkerei und zur Be
reitung von Ziindstoffen aHer Art, Gasbereitungs- und Gasbewah
rungsanstalten, Anstalten zur Destillation von ErdOl, Anlagen zur 
Bereitung von Braunkohlenteer, SteiI\kohlenteer und Koks, sofern 
sie auBerhalb der Gewinnungsorte des Materials errichtet werden, 
Glas- und RuBhiitten, Kalk-, Ziegel- und Gipsofen, Anlagen zur 
Gewinnung roher Metalle, Rostofen, MetallgieBereien, sofern sie 
nicht bloBe TiegelgieBereien sind, Hammerwerke, chemische Fabri
ken aHer Art, Schnellbleichen, Firnissiedereien, Starkefabriken, mit 
Ausnahme del' Fabriken zur Bereitung von Kartoffelstarke, Starke
sirupsfabriken, Wachstuch-, Darmsaiten-, Dachpappen- und Dach
filzfabriken, Leim-, Tran- und Seifensiedereien, Knochenbrennereien, 
Knochendarren, Knochenkochereien und Knochenbleichen, Zuberei
tungsanstalten fUr Tierhaare, Talgschmelzen, SchHichtereien, Ger
bereien, Abdeckereien, Pondretten- und Diingpulverfabriken, Stau
anlagen fUr Wassertriebwerke, Hopfenschwefeldorren, Asphalt
kochereien und Pechsiedereien, soweit sie auBerhalb der Gewin
nungsorte des Materials errichtet werden, Strohpapierstoffabriken, 
Darmzubereitungsanstalten, Fabriken, in welchen Dampfkessel oder 
andere Blechgefa13e durch Vernieten hergestellt werden, Kalifabriken 
und Anstalten zum Impragnieren von Holz mit erhitzten Teerolen, 
Kunstwollfabriken, Anlagen zur Herstellung von Zelluloid und 
Degras£abriken, die Fabriken, in welchen Rohren aus Blech durch 
Vernieten hergestellt werden, sowie die Anlagen zur Erbauung 
eiserner Schiffe, zur Herstellung eiserner Briicken oder sonstiger 
eiserner Baukonstruktionen, die Anlagen zur Destillation oder zur 
Verarbeitung von Teer oder von Teerwasser, die Anlagen, in wel
chen aus Holz oder ahnlichem Fasermaterial auf chemischem Wege 
Papierstoff hergestellt wird (Zellnlosefabriken), die Anlagen, in wel
chen Albuminpapier hergestellt wird, die Anstalten zum Trocknen 
nnd Einsalzen ungegerbter Tierfelle, sowie die Verbleiungs- Ver-
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zinnungs- und Verzinkungsanstaiten, die Anlagen zur Herstellung 
von GuBstahlkugeln mittels Kugelschrotmiihlen (Kugelfrasmaschinen), 
die Anlagen zur Herstellung von Zii.ndschniiren und von elektri
schen Ziindern. 

Das vorstehende Verzeichnis kann, je nach Eintritt oder Weg
fall der im Eingange gedachten Voraussetzung durch BeschluB des 
Bundesrats, vorbehaltlich del' Genehmigullg des llachstfolgenden 
Reichstags, abgeandert werden. 

Wird e1n Antrag auf Genehmigung einer solchen Anlage gc
stellt, so sind die zur Erlii uterung erforderlichen Zeichnungen und Be
schreibungen beizufugen. Die BehOrde bringt die Absicht, das Unterneh· 
men zu errichten, durch das i\mtsorgan zur offentlichen Kenntnis mit. 
del' Aufforderung, etwaige Einwendungen gegen die neue Anlage binnen 
14 Tagen anzumelden. Werden keine Einwendungen angebracht, so 
pruft die Behorcle dennoch. ob die Anlage erhebliche Gefahren, Nach
teile odeI' Beliistigungoll fUr das Publikum herbeifuhren kann. Di(" 
Prufung crstreckt sich auch tLUf die bau-, feuer- und gesundheitH
polizeilichen Vorschl'iften. Entweder wird die Genehmigung versagt 
odeI' die Erlaubnis unter Festsetzung del' als notig sich ergebenden 
B8dingungen erteilt. Hierzu gehoren auah diejenigen Anordnungen, 
welche zum Schutze del' Arbeiter gegen Gofahr fur Gesundheit undLeben 
notwendig sind. Del' Beficheid ist schriftlich auszufertigen und muLl 
dio festgesetztelJ Bedingungen enthalten. Er muB mit Grunden ver
sehen sein, wenn die Genehmigung versagt odeI' nur unter Bedin
gungen erteilt wird. Erfolgen Einwendungen, so sind sie mit den Pal'
telen vollstandig zu erortern; nach Priifung hat clie Entschcidung 
unter Bekanntgabe an beide Parteien zu erfolgen. 1st dem Untel'
nehmer darum zu tun. den Erfolg del' Erorterungen nicht abzuwarten, 
so kann er gegen eine Sicherheitsleistung unter Umstanden mit del' 
Errichtung sofort beginnen. Beiden Parteien ist es gestattet, Rekurs 
an die vorgesetzte Behorde innerhalb 14 'ragen unter Begrundung 
einzureichen. Del' Rekursbescheid ist den Parteien schriftlich mitzu
teilen und muG ebenfalls mit {irunden versehen sein. Besondere Vor
schriften sind fUr Anlage und Betrieb von Dampfkesseln ge
geben. Dem Genehmigungsgesuch sind vorschriftsmiiBige Zeichnungen 
nnd Erlauterungen beizufugen. VOl' Inbetriebnahme des Kessels ist 
dlll'ch die Behorde zu untersuchen, ob die AusfUhl'ung den Bestim
mungen del' erteilten Genehmigung entspricht. WeI' VOl' dem Emp
fang del' hieruber auszufertigenden Bescheinigung den Betrieb be
ginnt, wird bis zu 300 Mark Geldstrafe und im Unvel'mogensfalle mit 
Haft bestl'aft. Selbstverstiindlich wird er auBel'dem fUr alle Folgen, 
wie z. B. Unglucksfalle, Verletzungen dritter Personen u. clgl., nach 
den daHir bestehenden strafrechtlichen und zivilrechtlichen Bestim-
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mungen in Anspruch genommen werden. Diese Bestimmungen gel ten 
auch fur bewegliche Dampfkessel. 

Findet eine Veranderung der Betriebsstatte statt, so ist 
eine erneute Genehmigung der zustandigen Behorde notwendig, ebenso 
wie bei wesentlichen Veranderungen in dem Betrieb einer der im § 16 
der GO. genannten Anlagen. 1st einmal eine Anlage mit obrigkeit
licher Genehmigung errichtet und entstehen daraus fur die Nachbar-
8chaft nachteilige Einwirkungen, so kann niemals auf Einstellung 
des Gewerbebetriebes geklagt werden, sondern nur auf Her
tellung von Einrichtungen, welche die benachteiligende Einwirkung 
ausschlie13en; oder wo solche Einrichtungen untunlich oder mit einem 
gehorigen Betriebe des Gewerbes unvereinbar sind, kann auf Schadlos
haltung geklagt werden. So kann z. B. bei dem schnellen Wachstum 
von Stadten der Fall eintreten da13 derartige Gerausch verursachende 
Fabriken, die ursprunglich au13erhalb von Stadten lagen, eines Tages 
von Wohnhausern umgeben sind. Hier kann niemals die Verlegung 
der Fabrik verlangt werden, sondern nur die Herstellung von Ein
richtungen zur Vermeidung starender Gerausche. Solche Betriebs
statten werden in der Nahe von Kirchen, Schulen, Krankenhausern, 
offentlichen Gebauden nicht genehmigt, wenn durch ihre bestimmungs
gema13e Benutzung eine erhebliche Starung hervorgerufen wird. 

1st die Befugnis zum selbstandigen Betrieb eines stehenden Ge
werbes erteilt, so schlieBt diese Befugnis das Recht in sich, in belie
biger Zahl Gesellen, Gehilfen, Arbeiter jeder Art und nach 
besonderen Vorschriften der Gewerbeordnung Lehrlinge anzuneh
men. Wer zum selbstandigen Betriebe eines stehenden Gewerbes be
fugt ist, darf dasselbe innerhalb und au13erhalb des Gemeindebezirks 
seiner gewerblichen Niederlassung ausuben. 1st die Genehmigung 
einer Anlage erteilt, so muD sie in del' von der Behorde angegebenen 
Frist begonnen und ausgefuhrt und del' Gewerbebetrieb angefangen 
werden. 1st eine solche Frist nicht bestimmt, so erlischt die erteiIte 
Genehmigung, wenn der Inhaber nach Empfang derselben nicht 
innerhalb eines Jahres davon Gebrauch macht. Die Genehmigung er
lischt ferner, wenn der Inhaber drei Jahre lang seinen Gewerbebetrieb 
nicht ausubt und er wahrend dieser Zeit eine Fristung nicht nach
gesucht hat. § 49, Abs. IV gibt Aufklarung uber diese FaIle, wenn 
UngewiDheit bei Erbfallen oder Konkurserklarung uber das Eigentum 
einer Anlage herrscht oder wenn infolge hoherer Gewalt der Betrieb 
entweder gar nicht oder mit erheblichem Nachteile fUr den Inhaber 
oder Eigentumer der Anlage stattfinden kann. Die Benutzung jeder 
gewerblichen Anlage kann durch die hohere Verwaltungsbehorde jeder
zeit wegen uberwiegender Nachteile und Gefahren fur das Gemein
wesen untersagt werden. In solchem FaIle ist jedoch dem Besitzer 
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Ersatz fiir den nachweislichen Schaden zu leisten. Gegen die untel'
sagende Verfiigung ist der Rekurs zulassig. Wegen der Entschadigung 
kann der Rechtsweg beschritten werden. Dbertragt der Eigentiimer 
einer Anlage den Bau derselben einem Unternehmer, der nicht die 
von der BehOrde zu verlangende Sachkenntnis, praktische Erfahrung 
oder tatige Vorbildung besitzt, so kann dem Betreffenden die Aus
fuhrung der Leitung untersagt werden. Gegen die untersagte Be
nutzung einer gewerblichen Anlage oder die Untersagung eines Ge
werbebetriebes gelten die in §§ 20, 21 der GO. aufgefuhrten Vor
schriften. 

Die Fortsetzung des Betriebes kann polizeilich verhindert 
werden, wenn nicht allen Bedingungen genugt ist. Zu diesem Zwecke 
ist jedoch nul' die Anwendung unmittelbaren Zwanges, nicht die An
drohung einer Geldstrafe zulassig. (Dies hat das preuBische OVG. 
5,278 im Gegensatz zu einer alteren Entscheidung 2,295 ausgefuhrt.) 

Bei Errichtung einer Fabrik oder Erweiterung derselben ist der 
Gewerbeunternehmer verpflichtet, die Arbeitsraume und Betriebs
vorrichtungen, Maschinen, Geratschaften so einzurichten und Zll 

unterhalten und den Betrieb so zu regeln, daB die Arbeiter gegen 
Gefahren fur Leben und Gesundheit soweit geschutzt sind, 
wie es die Natur des Betriebes gestattet. Ob man das Fabrikgebaude 
einstockig oder mehrstockig anlegt, wird von der Art des gewerblichen 
Betriebes und von den wirtschaftlichen Verhaltnissen, z. B. den 
Grundstuckspreisen, abhangen. Bei mehrstockigen Gebauden ist be
sonders auf die Feuersgefahr Rucksicht zu nehmen, Die wesent
lichsten hierbei zu beachtenden Punkte sind folgende: 
1. die Umfassungsmauern und Zwischenwande sind aus feuerbestan

digem Material herzustellen; 
2. die Zwischendecken sind feuersicher herzustellen nnd bei Offnun

gen in denselben sind Vorrichtungen vorzusehen, welche bei einem 
Brande den Dbertritt des Feuers und Rauches verhindern; 

3. lange, aus mehreren Stockwerken bestehende Fabrikgebaude sind 
durch massive Zwischenwande, sogenannte Brandmauern, in ein
zelne Abteilungen zu trennen; 

4. die Treppen mussen in besonderen, vorgebauten Treppenhausern 
Hegen. Treppen wie Treppengelander durfen nur aus feuerbestan
digem Material errichtet werden; 

5. in drei- und mehrgeschossigen Gebauden miissen mindestens zwei 
Treppenhauser in genugendem Abstand angelegt werden, wenn die 
Zahl der in den hochgelegenen Geschossen beschaftigten Personen 
40 ubersteigt oder die Lange des Gebaudes 50 m uberschreitet; 

6. die Fenster in den oberen Geschossen mussen zum Offnen ein
gerichtet sein, so daB eine erwachsene Person durch die Fenster 
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ins Freie gelangen kann. Fur gewerbliche Anlagen, in welchen mehr 
als 20 Arbeiter beschaftigt oder leicht brennbare Stoffe verarbeitet 
werden; gelten in vielen Bezirken besondere V orschriften. 

Ais feuergefahrlich gelten: 

Anlagen, in denen mit leicht brenubaren Flussigkeiten, z. B. 
Ather, Alkohol, Benzin, Benzol, Petroleum, Schwefelkohlenstoff; Olen 
gearbeitet wird; 

Anlagen, in denen Papier und andere leicht brennbare Stoffe, 
z. B. Kohle, Harze, Faserstoffe verarbeitet werden. 

Sind in dem gleichen Gebaude andere, auch nicht feuergefahr
liche Betriebe vorhanden, so gelten auch fur diese die gleichen Be
stimmungen, falls sie durch den Betrieb gefahrdet werden konnen, 
z. B. die daruber liegenden Geschosse. Bei feuergefahrlichen Anlagen 
ist die sorgfaltigste Beratung und Umsicht zu beobachten und jeden
falls ein schriftliches Gutachten des Gewerbeinspektors zweckmaBig. 

Fur geniigend Licht, ausreichenden Luftraum und Luft
wechsel, Beseitigung des bei dem Betrieb entstehenden Staubes, der 
dabei entwickelten Diinste und Gase, sowie der dabei entstehen
den Abfalle ist Sorge zu tragen. AIle Arbeitsraume miissen durch 
Tageslicht oder durch kiinstliche Beleuchtung so gut erhellt sein, 
daB samtliche Arbeiten, insbesondere die Bedienung der Maschinen 
und Apparate, mit Sicherheit und ohne Schadigung der Augen 
ausgefiihrt werden konnen. Die Arbeiter sind gegen die Warme
ausstrahlung der Beleuchtungskorper zu schutzen. Das gleiche gilt 
rur aIle sonstigen Orte wie Wasch-, Umkleide-, Speiseraume, Aborte, 
Flure, Treppen, Hofe usw. 

Rauch, Staub oder Gase sind nach Moglichkeit an der Ent
stehungssteIle abzufangen und abzuleiten. AIle stauberregenden Be
triebseinrichtungen mussen mit zweckentsprechender Umhiillung ver
sehen sein und sind an eine Staubabsaugung anzuschlieBen, z. B. bei 
den Putzmaschinen in GieBereien, in Glashiitten, in der Textil
industrie, bei Dunsten und Gasen in MetaIlgieBereien, Lackfabriken, 
Teer-Dachpappenfabriken uaw. 

Die Temperatur in den Arbeitsraumen solI je nach der Bewegung 
der darin befindlichen Arbeiter zwischen 12 und 18 Grad Celsius be
tragen. Eine Belastigung der Arbeiter durch die strahlende Warme der 
Heizkorper ist zu vermeiden. Samtliche Arbeitsraume, die nicht be
reits durch den Betrieb eine entsprechende Temperatur besitzen, sind 
fur die kalte Jahreszeit heizbar einzurichten. 

Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, welche zum 
Schutze der Arbeiter gegen gefahrliche Beriihrung mit Ma
schinen oder Maschinenteilen oder gegen andere in der Natur 
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der Betriebsstatte oder des Bet-riebes liegenden Gefahren erfordet·
Hch sind. 

Bei der Errichtung einer Fabrik ist darauf zu achten, daB bei der 
Arbeit die Trennung der Geschlechter durchgefiihrt. wird, sofem 
nicht die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes 
durch die Einrichtung des Betriebes ohnehin gesicherl ist. 

In Anlagen, deren Betrieb es mit sich bringt, daB die Arbeiter 
sich umkleiden und nach der Arbeit sich reinigen, miissen ausrei
chende, nach Geschlechtern getrennte Ankleide- und Waschraume 
vorhanden sein. 

BeziigIich der Unfallverhiitung ist der Unternehmer ver
pflichtet, bereits beim Bau die von der Berufsgenossenschaft erlasse
nen Unfallverhiitungsvorschriften genauestens zu befolgen; anderen
falls wiirde er sich schweren wirlschaftlichen Schadigungen wie Geld
strafen, Einschatzen in eine hohere Gefahrenklasse, Ersatz der der 
Genossenschaft erwaohsenden Unkosten u. a. m. aussetzen. Bei neuen 
Anlagen sind zur Einnahme von Mahlzeiten auBerhalb der Arbeits
raume angemessene, in der kalten Jahreszeit geheizte Raume unent
geltlich zur Verfiigung zu steUen. Bei Anlagen, die bei ErlaB des 
Gesetzes bestanden haben, kann diese Forderung nur gestellt werden, 
wenn sie zur Beseitigung irgendwelcher das Leben, die Gesundheit 
oder die Sittlichkeit der Arbeiter gefahrdender MiBstande erforderlich 
oder ohne unverhaltnismaBige Aufwendungen ausfiihrbar erscheinen. 
Gegen die Verfiigung der PolizeibehOrde steht dem Gewerbeunter
nehmer binnen zwei Wochen die Besehwerde an die hohere Verwal
tungsbehorde zu; gegen die Entseheidung der hoheren Verwaltungs
behorde ist binnen vier Woe hen die Beschwerde an die Zentralbehorde 
zulassig. Diese entscheidet endgiiltig (§ 120b). 

Kantine. Kasino. 
Je groi3er ein gewerbliches Unternehmen ist, um so dringender 

maeht sich das Bediirfnis geltend, fiir Arbeiter eine Kantine und fiir 
Beamte ein Kasino zu errichten. Nach § 33 del' Gewerbeordnung mull 
derjenige, del' eine Gastwirtschaft, Schankwirtschaft oder Kleinhandel 
mit Branntwein oder Spiritus betreiben will, die Erlaubnis dazu ein
holen. Beides fallt unter den Begriff der Schankwirtschaft. Die 
Schankwirlschaft besteht in dem gewerbsmaBigen Aussehank geistiger 
oder anderer Getranke zum GenuB auf der Stelle, aueh wenn nur eine 
bestimmte Art von Getranken gewerbsmaBigausgeschankt wird. 

Die Konzessionspflicht beschrankt sich nach der herrschen
den Rechtsanschauung nicht auf den Ausschank geistiger Getranke. 
Nach der Entscheidung des GH. yom 4. Miirz 1903 ist ebenfalls del' 

BI u m. Rechtskunde. RO 
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Ausschank von Kaffee und nichtmedizinischem l\lineralwasser kon
zessionspflichtig. 

Kantinenwirte, welche im Einverstandnis mit Gewerbetreibenden 
den Arbeitern derselben Speisen und Getranke gewerbsmaJ3ig und 
gegen Entgelt verabreichen, bediirfen einer Konzession (RGStrafs. 
yom 14. Juni 1888, Rechtspr. 10, 422). Wird bei dem Ausschank in 
Regie ein Gewinn erzielt, so tritt die Konzessionspflicht ein, auch 
wenn der Gewinn lediglich im Interesse der Arbeiter verwendet wird. 

Ein Arbeitgeber, der in der Fabrikkantine Getranke ohne Ge
winnerzielung zum Selbstkostenpreise abgibt, bedarf dann keiner Kon
zession, wenn er dies nur im Interesse der Arbeiter tut und sich in den 
Grenzen des § 115 GO., Abs. 2 halt. 

1st die Absicht der Gewinnerzielung nicht vorhanden, sondern 
ausschlieBlich die Erzielung einer Ersparnis, so ist kein Gewerbe
betrieb im Sinne der GO. vorhanden. 

Werden bei groBen Gesellschaften sogenannte Konsumvereine 
gebildet, so unterliegen sie mit ihrem Ausschank und Branntwein
Kleinhandel der Konzessionspflicht. 

Das Gesetz unterscheidet Vereine, welche den gemeinschaftlichen 
Einkauf von Lebens- und Wirtschaftsbediirfnissen im GroBen und 
deren Absatz im Kleinen zum ausschlieBlichen oder hauptsachlichen 
Zweck haben und im Gegensatz dazu "andere" Vereine. Die letzteren 
sind meistens gesellige Vereine. Sie konnen jedoch durch Anordnung 
der Landesregierung in begrenzterem Umfange der Konzessionspflicht 
beziiglich ihres Ausschanks und Branntwein-Kleinhandels unterworfen 
werden. 

Die rechtliche Form 'eines gewerblichen 
Unternehmens. 

Mit der Eintragung der Firma eines gewerblichen Unternehmens 
in das Handelsregister erwirbt der Unternehmer die gesetzlich ver
langte Kaufmannseigenschaft (vgl. S. 301). 

Das Unternehmen kann ins Leben gerufen werden als 

offene Handesgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Gesellschaft mit beschrankter Haftung, 
Aktiengesellschaft und schlieBlich noch als 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft, eine Form, die fiir 

den Ingenieur nicht von Bedeutung ist. 
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1m nachstehenden seien die Begriffe, die Rechte und Pflicht,en 
der einzelnen Gesellschaftsformen festgelegt. Genaue}\ nsfuhrungen 
darnber sind im HGB. zu finden. 

I. OHene Handelsgesellscbaft. (§§ 105-160 HGB.) 

Eine offene Handelsgesellschaft liegt vor, wenn folgende drei Er
fordernisse erfullt sind. Es mussen: 

1. mehrere Personen ein Handelsgewerbe betreibell uncI zwar als 
Gesellschaft kraft eines besonderen Gesellschaftsvertrages; 

2. unter einer gemeinschaftlichen Firma; 
3. die Haftung aller Gesellschafter nachau.Ben hin l1lu.B unbe

schrankt sein. 

Die offene Handeisgesellschaft ist bei clem Gericht, in dessen. 
Bezirk sie ihren Sitz hat, von samtlichen Gesellschaftern in das Han
delsregister anzumelden, doch wird sie meistens schon mit dem Ge
schaftsbeginn wirksam. 

Das Rechtsverhaltnis der Gesellschafter untereinancler richtet 
sich nach dem Gesellschaftsvertrage; das HGB. gilt nur insoweit, als 
nicht durch den Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmt ist. 
1m letzteren FaIle gelten allgemein die Bestimmungen der §§ 1I0 
bis 159 HGB. und der §§ 706, 707, 709, 718, 719, 735, 739 BGB. und 
einige Paragraphen der KO. 

Innenverhaltnis. 
1. Aufwendungen, die del' einzelne Gesellschafter fUr die Gesell

schaft macht oder Verluste, welche er durch die Geschaftsfuhrung 
unmittelbar erleidet, sind ihm zu ersetzen. 

2. Nicht rechtzeitig gezahlte Einlagen oder unbefugt aus der 
Gesellschaftskasse entnommenes Geld hat der Gesellschafter zu ver
zinsen. 

3. Er darf mit der Gesellschaft ohne Einwilligung cler anderen 
GeseHschafter in ihrem Handelszweig nicht in Wettbewerb treten, 
noch an einer anderen gleichartigen Handelsgesellschaft als person
lich haftender Gesellschafter teilnehmen. 

4. Zur Geschaftsfuhrung sind aIle Gesellschafter gleichma.Big be
rechtigt und verpflichtet. Zur Durchfuhrung von Handlungen bedarf 
es der Stimmeneinhelligkeit. Zu au.Berordentlichen Ma.Bnahmen be
darf es eines Beschlusses aller Gesellschafter, desgleichen zur Be
steHung eines Prokuristen, es sei denn, daB Gefahr im Verzug ist; 
doch kann jeder die Prokura widerrufen. 

Die Befugnis zur Geschiiftsfuhrung kann einem Gesellschafter 
auf Antrag der ubrigen durch gerichtliche Entscheidung entzogen 

30* 
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werden, wenn ein wichtiger Grund, insbesondere grobe Pflicht ver
letzung oder Unfahigkeit zur ordnungsmaBigen Geschiiftsfiihrung, 
vorliegt. Jedoch darf dieser so ausgeschlossene Gesellschafter sich 
von den Angelegenheiten der Gesellschaft personiich unterrichten. 

5. Das Gesellschaftsvermogen bildet eine Gemeinschaft zur ge
samten Hand. 

Der Beitrag eines Gesellschafters kann auch in der Leistung yo. 
Diensten bestehen. 

6. Am Schlusse jedes Geschiiftsjahres wird der einem Gesell· 
schafter zukommende Gewinn oder Verlust seinem Kapitalanteile zu
oder abgeschrieben. Zur Erganzung der durch Verlust geminderten 
Einlage ist der Gesellschafter nicht verpflichtet, nur bei der Auf. 
losung hat er gegebenenfalls N achschusse zu machen. Von dem 
Jahresgewinne gehOrt jedem Gesellschafter zunachst ein Anteil in 
Hohe von 4 v. H. seines Kapitalanteils. 1st der Jahresgewinn un
genugend, so verringert sich der Satz entsprechend. Der Rest des 
Gewinns, sowie der Verlust werden unter die Gesellschafter nach 
Kopfen verteilt. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, aus der Gesell. 
schaftskasse Geld bis zum Betrage von 4 v. H. seines fur das letzte 
Geschiiftsjahr festgestellten Kapitalanteils ohne Rucksicht darauf, ob 
uberhaupt ein Gewinn erzielt ist, zu seinen Lasten zu erheben und, 
80weit es nicht zum offenbaren Schaden der Gesellschaft gereicht, 
auch die Auszahlung seines den bezeichneten Betrag ubersteigenden 
Anteils am Gewinne des nachsten J ahres zu verlangen. Er darf jedoch 
ohne Einwilligung. der anderen Gesellschafter seinen Kapitalanteil 
nicht vermindern. 

Das VerhiiItnis nach auBen. 

1m Verhiiltnisse zu Dritten wird die OHG. spatestens wirksam 
mit dem Zeitpunkte der Eintragung in das Handelsregister, vorher 
schon mit dem Zeitpunkte des Geschaftsbeginns. Die OHG. ist keine 
juristische Person, hat aber eine gewisse Selbstandigkeit insofern, als 
sie unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, 
Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstucken erwerben, 
vor Gericht klagen und verklagt werden kann. Zur Zwangsvoll. 
streckung in das Gesellschaftsvermogen ist ein gegen die Gesellschaft 
gerichteter vollstreckbarer Schuldtitel erforderlich und genugend. 

Die Gesellschafter haften fUr die Verbindlichkeiten der Gesell
schaft den Glii.ubigern als Gesamtschuldner personlich. 

Tritt jemand in eine bestehende Gesellschaft ein, so haftet er 
gleich den anderen Gesellschaftern auch fur die vor seinem Eintritte 
begrftndeten Verbindlichkeiten der Gesellschaft ohne Unterschied, ob 
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die Firma geandert wird oder nicht. Zur Vertretung ist nach auBen, 
wenn im Gesellschaftsvertrage nichts anderes vereinbart ist, jeder 
Gesellschafter ermachtigt. Die Vertretungsmacht um£aBt uneinge
schrankt und unbeschrankbar aIle gerichtlichen und auBergericht
lichen Geschafte. 

Fur die Auflosung der Gesellscha£t kommen als Auflosungsgriinde 
in Betracht: Ablauf der vereinbarten Zeit, BeschluB der Gesellschafter, 
Eroffnung des Konkurses uber das Vermogen der Gesellschaft oder 
eines Gesellschafters, der Tod eines Gesellschafters, falls im Gesell
schaftsvertrage nichts anderes vereinbart ist. Zum Weiterbestehen 
einer OHG. sind mindestens zwei Mitglieder erforderlich. 

Die Anspruche gegen einen Gesellschafter aus Gesellschafts
verbindlichkeiten verjahren in spatestens funf Jahren seit Eintragung 
der Auflosung in das Handelsregister. 

ll. Die Kommanditgesellschaft. (§§ 161-177 HGB.) 

Eine Kommanditgesellschaft ist vorhanden, wenn der Zweck der 
Gesellschaft auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemein
schaftlicher Firma gerichtet ist und bei einem oder einigen von den 
Gesellschaftern die Haftung gegenuber den Gesellschaftsglaubigern 
auf den Betrag einer bestimmten Vermogenseinlage beschrankt ist 
(Kommanditisten), wahrend bei dem anderen Teile der Gesellschafter 
eine Beschra.nkung der Haftung nicht stattfindet (personlich haftende 
Gesellschafter, Komplementare). Die §§ 161-177 HGB. enthalten 
genaue Bestimmungen. Mangels anderer Bestimmungen finden fiir 
die Kommanditgesellschaft die flir die OHG. geltenden Vorschriften 
Anwendung. 

Die Kommanditgesellschaft kommt erst zur Entstehung mit der 
Eintragung in das Handelsregister. Zur Geschaftsfiihrung und Gesell
schaftsvertretung sind nnr die Komplementare befugt. 

Ill. Die Kommanditgesellschaft auf Aktien. (§§ 320---334 HGB.) 

Diese Gesellschaftsform ist eine Kombination der Kommandit
und Aktiengesellschaft. Sie ist eine Gesellschaft, bei der mindestens 
ein Gesellschafter den Gesellschaftsglaubigern unbeschankt haftet -
personlich haftender Gesellschafter, Komplementar -, wahrend die 
iibrigen sich nur mit Einlagen auf das in Aktien zerlegte Grund
kapital der Gesellschaft beteiligen. Genaue Bestimmungen sind in 
den §§ 320-334 HGB. enthalten. Soweit nicht die Vorschriften der 
Kommanditgesellschaft in Anwendung zu bringen sind, gelten im 
Zwejfel die Vorschriften uber Aktiengesellschaften mit folgenden Ab
weichungen: 
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a) die Kommanditgesellschaft auf Aktien hat keinen Vorstand; der
selbe wird vielmehr durch die Komplementare ersetzt; 

b) die Generalversammlung hat bei ihr eine weit geringere Bedeutung, 
da die Komplementare nur Zustimmungsrecht, aber kein Stimm
recht haben. 

Durch BeschluB der Generalversammlung nnd aller personlich 
haftenden Gesellschafter kann die Kommanditgesellschaft in eine 
Aktiengesellschaft umgewandelt werden. 

IV. Die stille Gesellschaft. (§§ 335-342 HGB.) 

Eine stille Gesellschaft liegt vor, wenn sich jemand (der stille 
Gesellschafter) an dem Handelsgewerbe eines anderen gegen Anteil 
an Gewinn nnd Verlust mit einer Vermogenseinlage beteiligt. Eine 
stille Handelsgesellschaft wird nicht in das Handelsregister eingetragen; 
sie kann immer nur mit einem, nicht mit mehreren stillen Gesell
schaftern begriindet werden. Der Inhaber des Handelsgeschaftes wird 
aus den im Betriebe geschlossenen Geschaften allein berechtigt und 
verpflichtet. Er allein vertritt die Gesellschaft nach auBen, jedoch 
haftet auch der stille Gesellschafter dritten Personen im Konkurse 
fiber das Vermogen des Inhabers des Handelsgeschaftes mit seiner 
Einlage. Die Einlage des stillen Gesellschafters ist so zn leisten, daB 
sie in das Vermogen des Inhabers des Handelsgeschafts ubergeht, es 
fehlt daher hier an einem besonderen Gesellschaftsvermogen. 1st del' 
Anteil des stillen Gesellschafters an Gewinn und Verlust nicht be
stimmt, so gilt ein den Umstanden nach angemessener Anteil als be
dungen. Gewinn undo Verlust werden am Schlusse jedes Geschafts
jahres berechnet und sodann del' auf den stillen Gesellschafter ent
fallende Gewinn ihm ausbezahlt. 1st durch Gesellschaftsvertrag nicht 
bestimmt, daB del' stille Gesellschafter nicht am Verluste beteiligt 
werden soIl, so nimmt er am Verluste nur bis zu dem Betrage seiner 
eingezahltell oder riickstandigen Einlage teil. Der stille Gesellschafter 
ist berechtigt, die abschriftliche Mitteilung der jahrlichen Bilanz zu 
verlangen und .ihre Richtigkeit unter Einsicht der Bucher zu priifen. 

V. Die Aktiengesellschaft. (§§ 178-319 HGB.) 

1m industriellen Leben nimmt in Deutschland die Aktiengesell
schaft den bei weitem groBten Umfang ein. Die Zahl der deutschen 
Aktiengesellschaften belief sich im Jahre 1914 auf 4798, mit einem 
gesamten Aktienkapital von 15,954t175.000 Mark. 

Die Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaft, bei del' samtliche 
Gesellschafter mit Einlagen an dem in Aktien zerlegtem Grund-
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kapital der Gesellschaft beteiligt sind, ohne personlich fur deren Ver
bindIichkeiten zu haften. 

Sie ist eine juristische PersoR und eine reine Kapitalgesell
schaft, stellt gegenl'l.ber den Aktionaren ein vollig selbstandiges Rechts
Bubjekt dar und ist als solche stets Kaufmann. 

Die Aktien sind die Teile des zerlegten Grundkapitals. Sie sind 
unteilbar und durfen erst mit Eintragung der Gesellschaft ins Han
delsregister ausgegeben werden. Unter dem Nennbetrag (unter pari) 
durfen sie nicht ausgegeben werden. Die Aktien konnen mit einer im 
Wege der mechanischen Vervielfii.ltigung hergestellten N amensunter
schrift versehen sein. 

Gewohnlich mussen die Aktien auf einen Mindestbetrag von 
lOOO·Mark lauten. 

Man unterscheidet Namens- und Inhaber-Aktien. Die Na
mensaktien, welche die Regel bilden, sind mit genauer Bezeichnung 
des Inhabers nach Namen, Wohnort und Stand in das Aktienbuch 
der Gesellschaft einzutragen. 

Inhaber-Aktien dilrfen nicht ausgegeben werden, bevor der 
volle Nennbetrag geleistet ist. 

Der Gesellschaftsvertrag kann fur einzelne Gattungen von Aktien 
verschiedene Rechte festsetzen, namentlich bezuglich des Gewinn
anteils. Die bevorrechtigten Aktien pflegt man im Gegensatz zu den 
Stammaktien Prioritats-Aktien zu nennen. Aktien, die von vorn
herein bevorrechtigt sind, nennt man Stamm-Prioritats-Aktien. 

Entstehung der Aktiengesellschaiten. 

Die Aktiengesellschaft entsteht durch Eintragung in das Han
delsregister des Sitzes del' Gesellschaft. Sie mun von samtlichen 
Griindern, Vorstand und Aufsichtsratsmitgliedern zur Eintragung an
gemeldet werden. Der Richter hat vor Eintragung zu prufen, ob die 
vorgeschriebenen Bestimmungen erfullt sind, und zwar: 

der gesetzliche VertragsabschluB, 
die gesetzliche Konstituierung, 
die gesetzliche Priifung, 
<lie gesetzliche Einzuhlung, 
gegebenenfalls die erforderlichc staatliche Genehmigung. 

Der VertmgsabschluB. 

Del' Inhalt des Gesellschaftsvertrages muB von mindestens 5 Per
sonen in gerichtlicher odeI' notarieller Verhandlullg festgestellt wer
den. Del' Gesellschaftsvertrag muB bestimmen: 
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die Firma und den Sitz derGesellschaft, den Gegenstand des 
Unternehmens, die Hohe des Grundkapitals und der einzelnen Aktien, 
die Art der Bestellung und Zusammensetzung des Vorstandes, die 
Form, in welcher die Berufung der Generalversammlung der Aktionare 
stattfindet, und die Form, in welcher die von der Gesellschaft aus
gehenden Bekanntmachungen erfolgen, wobei in erster Linie der 
Reichsanzeiger zu benutzen ist. 

Besonders erschwert ist die sogenallnte qualifizierte Griindung. 
Diese ist vorhanden bei Zusicherung bestimmter Vorteile an Einzel. 
Aktionare, bei Sacheilllagen auf das Grundkapital, die nicht durch 
Barzahlung gemacht werden, bei Dbernahme von vorhandenen oder 
herzustellendell Anlagen oder sonstigen Vermogensgegenstanden, bei 
gegebenenfalls den Griindern zu gewahrender Entschadigung oder Be
Iohnung fiir die Griindung, sogenanntem Griinderlohn. 

Sind die genannten Merkmale der qualifizierten Griindung vor
handen, so muB ihre Ordnung im Gesellschaftsvertrage erfolgen, na
mentlich muB der Griinderlohn von allen sOllstigen Festsetzungen ge
trennt aufgefiihrt werden. Eine Veroffentlichung hat stattzufinden. 

Zum VertragsabschluB gehOrt ferner, daB samtlicheAktien iiber
nommen werden. Dbernehmen die Griinder alle Aktien (Simultan
griindung), so gilt die Gesellschaft mit der Dbernahme der Aktien 
als errichtet. Mit der Errichtung oder in einem besonderen gericht
lichen oder notariellen Akt ist der erste A ufsich tsrat und de r 
V orstand der Gesellschaft zu bestellen. 

Dbernehmen die Griinder nicht aIle Aktien, so hat der Errichtung 
der Gesellschaft die Zeichnung der iibrigen Aktien vorherzugehen 
(Sukzessiv-Griindung). Die Aktien werden zur Zeichnung auf
gelegt, die Zeichnung erfolgt durch Zeichenschein. Die Griinder haben 
dann die konstituierende Generalversammlung der Zeichner zur Wahl 
des Aufsichtsrats und des Vorstandes zu berufen. Auf Grund eines 
eingereichten Aktionarverzeichnisses und der Anmeldung beruft, wenn 
aIle iibrigen Erfordernisse erfiillt sind, der Registerrichter eine General
versammlung, die sogenannte Griindungsversammlung, in welcher sich 
Vorstand und Aufsichtsrat iiber die Ergebnisse der ihnen obliegenden 
Priifung zu erklaren ha,ben. 

Fiir die Errichtung der Gesellschaft muB mindestens ein Viertel 
alIer im Verzeichnis aufgefiihrten Aktionare vorhanden sein, welche 
mindestens ein Viertel des Grundkapitals besitzen; im iibrigen ent
scheidet einfache Majoritat. Die Entstehung erfolgt mit Eintragung 
in das Handelsregister. 

Die Konstituierung. Die Konstituierung der AktiengeselIschaft 
ist mit der Wahl des Vorstandes und des Aufsichtsrats erfolgt. Sie ist 
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dem Registerrichter durch Dberreichung der Urkunden uber diese 
Wahl nachzuweisen. 

Die Priifung. Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrats haben 
den Hergang der Griindung zu priifen. GehOrt ein Mitglied des Vor
standes oder Aufsichtsrats zu den Griindern odeI' sind ihm besondere 
Vortelle oder ein Grunderlohn zugesichert, so hat auBerdem eine Prii
fung durch mindestens zwei besondere Revisoren stattzufinden. Sie 
werden durch die Handelskammer oder, wo solche nicht vorhanden, 
durch das Gericht bestellt, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren 
Sitz hat. Dber die Priifung ist in allen Fallen schriftlich Bericht zu 
erstatten, und die Priifungsberichte sind dem Gericht einzureichen. 

Die gesetzliche Einzahlung. Mindestens 1/.. des N ennbetrages 
der einzelnen Aktien und bei Ausgaben uber pari mindestens auch 
1/ .. des Mehrbetrages sind in bar einzuzahlen. Ohne den Nachweis, 
daB dieser Mindestbetrag bar eingezahlt ist, kann die gerichtliche Ein
tragung nicht erfolgen. Fur die Richtigkeit der Angaben, sowie fur 
ihre Vollstandigkeit haften die Griinder-Gesellschaft als Gesamt
schuldner, ferner die Griindergenossen, falls solche vorhanden sind, 
des weiteren die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates, 
welche bei der ihnen obliegenden Priifung die Sorgfalt eines ordent
lichen Geschaftsmannes auBer acht gelassen haben. 

Die Eintragung in das Handelsregister ist mit dem wesentlichen 
Inhalt des Gesellschaftsstatuts und den wichtigsten Einzelheiten des 
Unternehmens bekannt zu machen. 

Vorzugsaktien und Obligationen. 

Der § 185 HGB. bestimmt fur Aktiengesellschaften: 1m Gesell
schaftsvertrage konnen fur einzelne Gattungen von Aktien verschie
dene Rechte, insbesondere in betreff der Verteilung des Gewinns oder 
des Gesellschaftsvermogens festgesetzt werden. Dieser Paragraph 
bezieht sich also auf die Schaffung von Vorzugsaktien. Aus den 
Statuten muB die Verschiedenheit der Rechte klar ersichtlich sein. 
Es konnen aber auch Vorzugsaktien dadurch geschaffen werden, daB 
die Inhaber der bisherigen Aktien berechtigt werden, durch Zuzahlung 
eines bestimmten Betrages ihre Stammaktien in Vorzugsaktien um
zuwandeln. Unzulassig ist eine Bevorzugung bei Vorzugsaktien hin
sichtlich der Rechte, die das Gesetz aus Griinden des offentlichen 
Rechts grundsatzlich allen Aktionaren gleichmaBig gewahrt. Zulassig 
sind Stimmrechtsbevorzugungen und eine Bevorzugung in den Sonder
anspriichen auf vermogensrechtliche Leistungen del' Gesellschaft in 
bezug auf Dividenden, sowie Anteil am Ausschuttungsvermogen 
AuBerdem konnen die Vorzugsaktien dadurch bevorzugt sein, daB 
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ihnen bei Auflosung der Gesellschaft ein Vorrecht in Hohe des Nenn
betrages zusteht (RG.68, 238). 

Obligationen. 

Die Obligationen der Aktiengesellschaften sind kaufmannische 
Verpflichtungsscheine. MaBgebend fur dieselben ist der § 363 HGB. 
Die Obligationsglaubiger sind reine Darlehnsglaubiger. Es kann ihnen 
ein Gewinnanteil zugesichert sein. Es gibt auch noch Vorzugsobliga
tionen. Diese kommen haufig mit hypothekarischen Verpfandungen 
oder Grundschuldsverschreibungen vor. Die Bestellung von Hypo
theken fur Schuldverschreibungen auf den Inhaber oder auf Namen 
sind durch die §§ 1187-1189 BGB. erleichtert. Durch Gesetz vom 
4. Dezember 1899 ist die gesetzliche Organisation der Inhaber von 
Schuldverschreibungen fUr gewisse FaIle durchgefuhrt. 

Die Organe der Aktiengesellschaft. 

Folgende Organe sind in del' Aktiengesellschaft obligatorisch: 
1. die Grunder, bestehend aus mindestens 5 Aktionaren und diejeni

gen, welche Sacheinlagen gemacht haben. 

1st die Gesellschaft durch Eintragung in das Handelsregister 
ins Leben gerufen, so sind diese fur den weiteren Fortbestand der Ge
sellschaft nicht mehr erforderlich und es verbleiben nul' noch 
2. der Vorstand; 
3. der Aufsichtsrat; 
4. die Generalversammlung. 

Der Vorstand ist del' gesetzliche Vertreter del' Aktiengesellschaft. 
Er vertritt die Gesellschaft geirchtlich und auBergerichtlich. Besteht 
er aus mehreren Personen, so konnen diese im Zweifel nur gemein
schaftlich handeln: sogenannte Kollektivvertreter. 

Etwaige sonstige Beschrankungen del' Vertretungsbefugnis des 
Vorstandes ist Dritten gegenuber unwirksam. MaBgebend ist im in
neren Verhaltnis der Dienstvertrag (§§ 611ff. BGB.). Fur die Vor
standsmitglieder gilt das Wettbewerbverbot, d. h. sie durfen ohne 
Einwilligung der Gesellschaft weder ein Handelsgewerbe betreiben 
noch in dem Handelszweige der Gesellschaft fur eigene oder fremde 
Rechnung Geschafte machen, auch nicht an einer anderen Handels
gesellschaft als personlich haftende Gesellschafter teilnehmen. 

Der Vorstand hat in erster Linie fur die Erhaltung des Vermogens 
del' Aktiengesellschaft zu sorgen, hat daruber zu wachen, daB die 
erforderlichen Bucher del' Gesellschaft gefuhrt werden, bei Verlusten, 
welche die Haifte des Grundkapitals erreichen, derGeneralversammlung 
unyerzilglich lHitteilung zu machen und bei eingetretener Zahlungs-
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unfahigkeit oder bei Dberschuldung die Er6ffnung des Konkurses zu 
beantragen. 

Die Mitglieder des Vorstandes haften fUr ihre GeschaftsfUhrung 
fiir die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. 

Der Aufsichtsl'at. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder ist im 
Gesellschaftsvertrag festzusetzen; sie muB aber mindestens aus drei 
von der Generalversammlung gewahlten Mitgliedern bestehen. Er 
hat die Geschaftsflihrung der Gesellschaft in allen Zweigen der Ver
waltung zu liberwachen. In zwei Fallen wirkt er mit dem Vorstand 
gemeinsam: 1. bei der Ernennung von Prokuristen, 2. vel'tritt er zu
sammen mit dem Vorstand die Gesellschaft bei der Anfechtungsklage 
gegen einen BeschluB der Generalversammlung und bei der Nichtig
keitsklage. 

Der Aufsichtsrat ist befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme 
von Rechtsgeschaften mit den V orstandsmitgliedern zu vertreten uncl 
gegen diese die von der Generalversammlung beschlossenen RechtR
streitigkeiten zu flihren. 

Auch der Aufsichtsrat hat der Gesellschaft fur die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns einzustehen. 

Die Generalversammlung. Das oberste Organ der Aktiengesell
schaft ist die Generalversammlung. Sofern Gesetz oder Gesellschafts~ 
vertrag nicht ein anderes vorschreiben, entscheidet einfache Majoritat. 
Jede Aktie gewahrt das Stimmrecht. Die Generalversammlung wird 
durch den Vorstand berufen, soweit nicht nach dem Gesetz oder dem 
Gesellschaftsvertrag auch andere Personen (z. B. Aufsichtsrat) dazll 
befugt sind. 

Jeder BeschluB der Generalversammlung bedarf zu seiner Gliltig
keit der Beurkundung durch ein liber die Verhandlung gerichtlich 
oder notariell aufgenommenes Protokoll. Der Vorstand hat eine be
glaubigte Abschrift derselben unverzliglich zum Handelsregister ein
zureichen. 

Die Generalversammlung bescWieBt liber die Genehmigung del' 
Jahresbilanz und die Gewinnverteilung sowie liber die Entlastuug 
des Vorstands und Aufsichtsrats. Sie hat die vom Vorstand aufzll
stellende und yom Aufsichtsrat gepriifte Bilanz zu genehmigen, ge
gebenenfalls zu andel'll. 

Eine Abanderung des Gesellschaftsvertrages kann nur dureh dj(' 
Generalversammlung mit einer Mehrheit von mindestens 3/4 des bei 
der BeschluBfassung vertretenen Grundkapitals beschlossen werden. 
es sei denn, daB der Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmt: 
die gleiche Mehrheit ist zur Auflosung der AktiengeAellschaft er 
forderlich. 
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Reehtsstellung des Aktionars. Die Rechte und pflichten des 
Aktionars sind in den §§ 211-230 HGB. enthalten. Seine.Mitglieder
rechte iibt der Aktionar in del' Generalversammlung aus. Gewohn
lich gibt die Mehrheit der Aktionare den Ausschlag. In einigen Fallen 
iibt auch eine Minderheit von Aktionaren einen wichtigen EinfluB 
aus (sogenannte Minoritatsrechte), und zwar u. a.: 

1. 1/90 des Grundkapitals kann die Berufung einer Generalversamm
lung mit bestimmter Tagesordnung durchsetzen; 

2. 1/10 kann die Bilanz beziiglich bestimmter Ansatze derselben be
mangeln und die Vertagung der Verhandlung iiber dieselbe er
zwingen; 

3. 1/10 des Kapitals kann die Ernennung von gerichtlichen Revisoren 
herbeifiihren zur Priifung eines Vorganges bei del' Grundung odeI' 
eines nicht langeI' als zwei Jahre zuruckliegenden Vorganges bei del' 
Geschaftsfiihrung. 

J eder Aktionar, del' eine Aktie bei der Gesellschaft hinterlegt, 
kann verlangen, daB ihm die Berufung del' Generalversammlung und 
die Gegenstande del' Verhandlung Bowie die gefaBten Beschliisse durch 
eingeschriebenen Brief besonders mitgeteilt werden. 

Auf VerstoBe gegen das Aktienrecht sind in den §§ 312 
bis 319 schwere Strafbestimm ungen fUr Aktionare und die 01'
gane del' Aktiengesellschaft erlassen. 

Fiir die Nichtbefolgung del' im Gesetz gegebenen Vorschriften 
sind strenge Strafvorschriften erlassen. Die wichtigsten hiervon 
sind in dem § 312 enthalten. Hiervon seien u. a. erwahnt: 

Mitglieder des Vorstandes odeI' des Aufsichtsrats oder Liquida
toren werden, wenn sie absichtlich zum Nachteile del' Gesellschaft 
handeln, mit Gefangnis und zugleich mit Geldstrafe bis zu 20000 Mark 
bestraft. 

Zugleich kann auf Verlust del' biirgerlichen Ehrenrechte erkannt 
werden. 

Sind mildernde Umstande vorhanden, so kann ausschlieBlich auf 
die Geldstrafe erkannt werden. 

Mit Gefangnis und zugleich mit Geldstrafe bis zu 20000 Mark 
werden bestraft: 
1. Grunder oder Mitglieder des Vorstandes odeI' des Aufsichtsrats, 

die zum Zwecke del' Eintragung der Gesellschaft in das Handels
register in Ansehung der Zeichnung oder Einzahlung des Grund
kapitals, des Betrages, zu welchem die Aktien ausgegeben werden, 
oder der im § 186 vorgesehenen Festsetzungen wissentlich falsche 
Angaben machen; 
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2. diejenigell, welche in Ansehung der vorerwahnten Tatsachen wis
sentlich falsche Angaben in einer im § 203 bezeichneten Ankfindi· 
gung von Aktiell machen; 

3. Mitgliedel' des Vorstandes oder des Aufsichtsrates, die zum Zwecke 
del' Eintragung einer ErhOhung des Grundkapitals in das Handels
register in Ansehung del' Einzahlung des bisherigen odeI' der Zeich
nung oder Einzahlung des erhOhten Kapitals odeI' in Ansehung des 
Betrages, zu welchem die Aktien ausgegeben werden, odeI' in An
sehung del' im § 279 bezeichneten Festsetzungen wissentlich falsche 
Angaben machen. 

Zugleich kann auf Verlust del' bfirgerlichen Ehrenrechte erkannt 
werden. 

Sind mildernde Umstande vorhanden, so tritt ausschlieBlich die 
Geldstrafe ein. 

Mitglieder des Vorstandes oder des Aufsichtsrates odeI' Liquida
toren werden mit Gefangnis bis zu einem Jahr und zugleich mit Geld
strafe bis zu 20000 Mark bestraft, wenn sie wissentlich 

1. in ihren Darstellungen, in ihren Ubersichten fiber den Vermogens
stand del' Gesellschaft odeI' in den in del' Generalversammlung ge
haltenen Vortragen den Stand del' Verhaltnisse del' Gesellschaft 
unwahr darstellen odeI' verschleiern; 

2. auf Namen lautende Aktien, in denen die im § 179, Abs.4 VOI'

geschriebene Angabe nicht enthalten ist, odeI' auf den Inhaber lau
tende Aktien ausgeben, bevor darauf del' Nennbetrag oder, falls 
del' Ausgabepreis hOher ist, diesel' Betrag voll geleistet ist; 

3. Aktien odeI' Interimsscheine ausgeben, bevor die Gesellschaft odeI' 
im Falle einer ErhOhung des Grundkapitals die erfolgte Erhohung 
in das Handelsregister eingetragen ist. 

Mit Gefangnis bis zu drei Monaten und zugleich mit Geldstrafe 
bis zu 5000 Mark werden best raft: 

1. die Mitglieder des Vorstandes odeI' die Liquidatoren, sowie die 
Mitglieder des Aufsichtsrats, wenn langeI' als drei Monate die Ge
sellschaft ohne Aufsichtsrat geblieben ist oder in dem letzteren die 
zur BeschluBfahigkeit erforderliche Zahl von Mitgliedern gefehlt hat; 

2. die Mitglieder des Vorstandes odeI' die Liquidatoren, wenn entgegen 
den Vorschriften des § 240 Abs. 2 und des § 298 Abs. 2 del' Antrag 
auf ErOffnung des Konkursverfahreus unterbliebeu ist. 

Sind mildernde Umst~inde vorhanden. so tritt ausschlieBlich die 
Geldstrafe ein. 
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Griindungskostell einer AktiengeseUschaft. 
Als Beispiel fur die Entstehungskosten der Grundung einer Aktien

gesellschaft sei ein in der Praxis haufig vorliegender einfacher Fall 
vorgefUhrt, wie er in der "Zeitschrift fur Handelswissenschaft und 
Handelspraxis" von FlieBbach aufgestellt und in "Technik und "\-Virt
schaft" 1911 von Zimmermann erganzt ist. 

Der Besitzer einer Maschinenfabrik will sein Untel'llehmen in eine 
Aktiengesellschaft umwandeln und hat zu diesem Zwecke mit vier 
anderen Grundel'll vereinbart, daB die Fabrik mit allen Aktiven und 
Passiven auf die mit 1 Million Mark zu begrundende Aktiengesell
schaft ubergehen soIl. 

Die von dem Fabrikbesitzer einzubringenden Vermogensbestand
teile setzen sich zusammen aus: 

a) Grundstuck und Gebaude ...... . 
b) Maschinen, Gerate, Mobilien . . . . . 
c) Vorrate an Fabrikaten und Materialien 
d) ausstehende Forderungen . 
e) Wechsel ..... . 
f) bares Geld . . . . . 
g) Patente und Lizenzen 

Hiervon gehen ab 

a) fur Hypothekenschulden 61000,00 M. 

287500,98 M. 
106158,70 ,. 
240302,55 .. 
443138,67 ,. 

32988,20 
11163,54 .. 
50000,00 " 

1171252,64 M. 

b) fUr andere Schulden . . 200252,64" 261252,64 lVL 

910000,00 M. 

Diesen Betrag soIl der Fabrikant in Akt.ien der zu grundenden Gesell
schaft erhalten. Die ubrigen 90000 Mark werden von den vier anderen 
Grundel'll bar und voll eingezahlt. Die Grunder ubernehmen also alle 
Aktien. 

In die Aktiengesellschaft wird ein Patent eingebracht, das noch 
einen Rechtsschutz von 10 Jahren genieBt, also noch einen Wert be
sitzt. Der Gesellschaftsvertrag hat daher eine Dbertragung des Pa
tentes vorgesehen. 

Fur die Berechnung einer Reihe von Gebuhren kommen bestimmte 
Paragraphen des PreuBischen Gerichtskostengesetzes und del' Ge
buhrenordnung fur N otare in Frage. 

AuBerdem erheben abel' noch das Reich, del' PreuBische Staat 
und Kreis- und Gemeindeverbande bei den obengenannten Grfindung -
vorgangen Abgaben, die sich nach den Bestimmungen des Gesetzes 
betr. Anderung im Finanzwesen, des PreuBischen Stempelsteuer
gesetzes, des' Kreis- und Provinzia.Iabgaben- und des Kommunal
abgabengesetzes regeln. 
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An Hand der angefiihrtell Gesetze berechllen sich die Griindungs
kosten wie folgt: 

I. Die Errichtung erfordert: 
1. Gebuhren fur den Notar, del' zu 

beurkunden hat 
a) die Feststellung des Gesell-

schaftsvertrages . . . . .. 360,00 M. 

sichtsrates . . . . . . .. 6400 
b) die Bestellung des ersten AUf-j 

c) die Bestellullg des ersten Vor- ,,, 
standes ........ . 

Hinzu kommt fur a) und b) ein 
Pauschsatz fiir Schreibgebuhren 
von 

2. Gebuhren an das Reich, die fur 
das Einbringen von Grundbesitz 
in eine Aktiengesellschaft zu ent
richten sind, 2/S v. H. von 
287500,98 M. . . . . . . 

3. Gebuhren an den PreuBischen 
Staat 
a) fur die Errichtung der Ak

tiengesellschaft 1 v. H. des 
Grundkapitals ..... . 

b) fur das Einbringen von nicht 
in Geld bestehenden Vermo
gen in eine Aktiengesellschaft 
und zwar 

1 v. H. auf Grundbesitz . 
1 v. H. auf Patente . . . 
l/S v. H. auf bewegliche 
Vermogensbestandteile: 
Maschinen 106158,70 M. 
Vorrate an 
Fabrikaten 240302,55 " 

346461,25 M. 
1/20 v. H. auf 
ausstehende 
Forderungen 443138,67 M. 
und Wechsel 32988,20 " 

26,40 " 

10000,00 M. 

2875,50 " 
500,00 " 

1155,00 " 

450,40 M. 

1916,70 " 

476126,87 M. 238,50" 14769,00" 
zusammen 17136,10 M. 
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II. Die Revision erfordert . . . • . 
III. Die Eintragung in das Handels

regjster erfordert 
1. Gebuhren fur den Notar • . . 
2. Registergebiihr . . . . • . . 
3. Ve.roffentlichung der Eintragung 

in 2 Zeitungen . . . . . . . 

64,20M. 
315,00 " 

100,00 " 
4. preuBischen Stempel . . . . . 

-----~-
9,00 " 

IV. Die Auflassung des GrundbeRitzes 
erfordert 'Gerichtskosten, Stempel 
und Schreibgebiihr . . . . . . . 

V. Die Patentubertragung kostet ... 
VI. An Kommunalabgaben sind zu zah-

len ............. . 
VII. Die Aktienausgabe erfordert 

a) fur die Anfertigung der Aktien 
b) 3 v. H. Reichsstempel von 

1000000 M., da die Aktien zum 
Nennwert ausgegeben werden. 

c) 3/10 v. T. Reichsstempel fUr die 
Ubernahme der Aktien durch 
die Griinder. . . . . . 

VIII. Wegegebuhr fUr den Notar 

440,OOM. 

30000,00 " 

300,00 " 

1250,OOM. 

488,20 
" 

255,40 " 
23,40 " 

4:312,50 " 

30740,00 " 
10,00 " 

---------~~~~ 54215,60 M. 

Also rund 6 v. H. des Aktienkapitals kostet die Griindung in ihrer 
einfachsten Form. Die Kosten konnen sich noch wesentlich erhohen 
einmal dadurch, daB fur die Ubertragung des Grundbesitzes nicht nur 
von der Gemeinde, sondern auch vom Kreis eine Abgabe in Hohe von 
1 bis 2 v. H. des gemeinen Wertes erhoben wird; denn beide Verbande 
sind auf Grund des § 6 des Kreisabgaben- und des § 13 des Kommunal
abgabengesetzes zur Erhebung derartiger Abgaben berechtigt. Die 
Steuer kann sogar von beiden in zweifacher Form, als Umsatz- und als 
Wertzuwachssteuer, erhoben werden. Sie darf aber nicht gering ver
anschlagt werden. 

Es kann demnach der sehr ungiinstige Fall eintreten, daB die 
unter VI berechnete Abgabe viermal erhoben wird. Ferner konnen 
sich die Griindungskosten dadurch erhohen, daB die in die Aktien
gesellschaft eingebrachten Maschinen nicht nach § 97,1 BGB. als Zu
behor, sondern als wesentliche Bestandteile des Fabrikgebaudes an
zusehen sind. Sind die Maschinen ZubehOr, so sind sie bewegliche 
Vermogensgegenstande, deren Einbringung in die Gesellschaft der 
Staat mit 1/8 v. H. des Wertes besteuert. Sind sie dagegen wesent-
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lie he Bestandteile des Gebiiudes, so wird del' Steuersatz auf unbeweg
liehe Saehen (1 v. H.) erhoben. Die Mehl'kosten wi.irden fur diesen 
Fall rund 700 Mark betragen. 

Die Gesellschaft mit bescbrankter Haftung. 
Gesellsehaften mit besehrankter Haftung sind zulassig seit dem 

Reiehsgesetz yom 20. April 1892. Das Gesetz ist spateI' abgeandert 
und ist heute gultig in seiner Fassung yom 20. Mai 1898. Die;.;e 
Gesellsehaftsform ist im industriellell Leben heute neben der 
Aktiengesellschaft die weitestverbreitete. Sie braueht nicht Sach
firma zu sein, sondeI'll kann auch Personenfirma sein. Sie ist fur jeden 
gesetzlich erlaubten Zweck gestattet. Del' Gesellschaftsvel'trag mu13 
gerichtlich odeI' notariell getatigt und von sr.mtlichen Gesellsehaftern 
unterzeichnet sein. 

Del' Gesellschaftsvertrag muB enthalten: 

1. die Firma und den Sitz del' Gesellsehaft; 
2. den Gegenstand des Unternehmens; 
3. den Betrag ues StammkapituJs; 
4. den Betrag del' von jedem Gesellsehafter auf das Stammkapital 

zu leistenden Einlagen (Stammeinlagen). 

Sonst erganzende Bestimmungen odeI' Verpfliehtungen musseu 
in den Gesellschaftsvel'trag aufgenommen werden. 

Die Firma del' Gesellsehaft muB entweder von dem Gegenstande 
des Unternehmens entlehnt sein odeI' die N amen del' Gesellsehafter 
odeI' den Namen wenigstens eines derselben mit einem das Vorhandell
sein eines Gesellschaftsverhaltnisses andeutenden Zusatze enthalten. 
Die zusi:itzliehe Bezeichnung "mit beschrankter Haftung" ist VOl'
Rchrift. 

DasStammkapital derGesellschaft muB mindestens20000Marl., 
die Stammeinlage eines jeden Gesellschafters mindestens 500 Mark 
betragen. Sie kann fur die einzelnen Gesellschafter verschieden sein. 
doch muB sie sich stets durch 100 Mark teilen lassen. 

Werden nicht geldliche Einlagen auf das Stammkapital gemacht 
und angerechnet, so ist die dafur zu gewahrende Vergii.tung im (1('

sellschaftsvertrage festzusetzen. 

Die Gesellschaft mit beschrankter Haftung entsteht mit del' Ein~ 
tragung in das Gesellschaftsregister nach Erfullung del' vorgeschrie
benen Bestimmungen. Die hauptsachlichsten hiervon sind: 

L Es mussen mindestens zwci Gesellschafter vorhanden sein; 
2. das Statut muB gerichtlich odeI' notariell abgeschlossen sein; 
3. die Geschaftsfuhrer nrli.ssen bestellt "Pill. 

BIll m, Reeht.kunde. 
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An Organen muI3 die G. m. b. H. haben: 

1. den oder die Geschaftshihrer; 
2. die Gesellschafterversammlung. Doch kann auch diese weg

fallen, falls aIle Gesellschafter sich mit der schriftlichen Abstim
mung schriftlich einverstanden erklart haben. 

Die Bestellung eines A ufsich tsrates ist gestattet, doch nicht 
vorgeschrieben. 

Zu diesen Hauptbestimmungen sei im einzelnen noch folgendes 
ausgefuhrt: 

Die Eintragung hat bei dem Gericht zu erfolgen, in dessen Bezirk 
dieselbe ihren Sitz hat. Vorher muB ein Viertel des Stamm
kapitals eingezahlt sein. 

Die Anmeldenden haften del' Gesellschaft solidarisch fur die 
Richtigkeit ihrer Angaben hinsichtlich dieser Leistungen. 

Die G. m. b. H. kann Eigentum und andere dingliche Rechte an 
Grundstucken erwerben, VOl' Gericht klagen und verklagt werden. 

Fur die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Glaubigern 
nur das Gesellschaftsvermogen. 

Die Geschaftsanteile sind verauBerlich und vererblich, jedoch 
bedarf es zur Abtretung eines in gerichtlicher odeI' notarieller Form 
geschlossenen Vertrages. J edoch kann in dem Gesellschaftsvertrag 
bestimmt werden, daB flir die VerauBerung von Teilen eines Ge
schaftsanteils an andere Gesellschafter eine Genehmigung del' Gesell
schaft nicht erforderlich ist. 

Die Einzahlungen auf die Stammeinlagen sind nach dem Ver
haltnis derselben zu leisten, andernfalls sind Verzugszinsen zu zahlen. 
Unterbleiben diese Einzahlungen, so geht del' betreffende Gesell
schafter nach fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist seines Geschafts
anteils und seiner Teilzahlungen zugunsten del' Gesellschaft verlustig. 

Die Gesellschafter haben Anspruch auf den nach der jahrlichen 
Bilanz sich ergebenden Reingewinn, wenn im Gesellschaftsvertrage 
nichts anderes bestimmt ist, und zwar gewohnlich im Verhaltnis del' 
Geschaftsanteile. 

Die Gesellschaft wird durch die Geschaftsfuhrer gerichtlich und 
auBergerichtlich vertreten. 
. Alljahrlich im Monat Januar haben die Geschaftsfuhrer eine von 

ihnen unterschriebene Liste del' Gesellschafter zum Handelsl'egistel' 
einzureichen, aus welcher Name, Vorname, Stand und Wohnol't der
selben, sowie ihre Stammeinlagen zu entnehmen sind. 

AIle BeschluBfassungen der Gesellschaft haben nach del' Mehr
heit del' abgegebenen Stimmen in Versammlungen zu erfolgen. Jedoch 
ist auch schriftliche Abstimmung erlaubt. 
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Die Versammlung del' Gesellschafter wird durch dell Ueschafts
flihrer berufen, wenn es im Interesse del' Gesellschaft erforderlich er
scheint, auf alle FaIle abel', wenn sich aus del' Bilanz ergibt, daB die 
HalHe des Stammkapitals verloren ist. 

Ahnlich wie bei del' Aktiengesellschaft k6nnen Gesellschafter, 
deren Geschaftsanteile zusammen mindestens den zehnten Teil des 
Stammkapitals ausmachen, die Berufung del' Versam mlung unter 
Angabe des Zwecks und del' Grunde verlangen. 

Ist nach dem Gesellschaftsvertrage ein Aufsichtsrat zu bestellen, 
so finden auf denselben, sofern nicht im Gesellschaftsvertrage etwas 
anderes bestimmt ist, die fur den Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft 
nach dem HGB. geltenden Vorschriften Anwendung. 

Eine A banderung des Gesellschaftsvertrages kann nul' 
durch BeschluB del' Gesellschafter mit einer Mehrheit von 3/4 del' ab
gegebenen Stimmen erfolgen, und del' BeschluB muB gerichtlich odeI' 
notariell beurkundet sein. Ahnliche Vorschriften gelten bei del' Er
hOhung des Stammkapitals. Letztere ist in das Handelsregister ein
zutragen. Eine Herabsetzung des Stammkapitals muH von den Ge
schaftsfuhrern zu drei verschiedenen Malen in den fur die Bekannt
machungen del' Gesellschaft bestimmten offentlichen Blattern bekannt
gegeben werden. 

Die Auflosung del' Gesellschaft kann erfolgen: 

]. durch Ablauf del' im Gesellschaftsvertrage bestimmten Zeit; 
2. durch BeschluB del' Gesellschafter im allgemeinen mit l/S Mehr

heit del' abgegebenen Stimmen; 
3. durch gerichtliches Urteil; 
4. durch die Eroffnung des Konkursverfahrens. 

Die Umwandlung einer G. m. b. H. in eine Aktiengesell-
8f1haft ist sehr erleichtert. 

Von den Stl'afbestimmungen sind die wichtigsten: 

Mit Gefangnis bis zu einem Jahre und zugleich mit Geldstrafe 
bis zu 5000 Mark werden bestraft: 

1. GeschMtsfuhrer und Mitglieder einer Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung, welche behufs Eintragung del' Gesellschaft in das Han
delsregister, sowie GeschMtsfuhrer, welche behufs Eintragung einer 
ErhOhung des Stammkapitals in das Handelsregister dem Gericht 
hinsichtlich del' Einzahlungen auf die Stammeinlagen wissentlich 
falsche Angaben machen; 

2. GeschaftsfUhrer einerGesellschaft mit beschr~inkter Haftung, welche, 
um die Eintragung einer Herabsetzung des Stammkapitals in das 
Handelsregister zn erwirken, dem Gericht hinsichtlieh del' Befriec1i

HJ* 
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gung odeI' Sicherstellung der Glaubiger wissentlich eine unwahre 
Versicherung abgeben; 

3. Geschaftsfiihrer, Liquidatoren, sowie Mitglieder eines Aufsichts
rats odeI' ahnlichen Organs einer Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung, welche in einer Offentlichen Mitteilung die Vermogenslage 
del' Gesellschaft wissentlich unwahr darstellen oder verschleiern. 

Zugleich kann auf Verlust del' biirgerlichen Ehrenrechte erkannt 
werden. 

Sind mildernde U mstande vorhanden, 80 tritt ausschlieBlich die 
Geldstrafe ein. 

Ais Anhang zum Gesetz sind Entwiirfe von Gesellschaftsverlragen 
einer G. m. b. H. gegeben. 

Des femeren befinden sich daselbst die Angaben tiber die Stempel
kosten und sonstigen Gebiihren und Steuem fiir die Griindung einer 
G. m. b. H. und zwar getrennt nach den Verpflichtungen gegeniiber 
dem Reich und den einzelnen Staaten, in welchen eine G. m. b. H. 
gegriindet wird. So kommen in Betracht u. a.: 

1. der Reichsstempel bei der Griindung del' G. m. b. H. ge
maB den Beschliissen des Reichstags vom 1. Juli 1913 (Gesetz yom 
1. Okt. 1913). Die Errichtung einer G. m. b. H. unterliegt einem 
Stempel von 3 v. H. des Stammkapitals. 

Rei Einbringen von nicht in Geld bestehendem Vermogen bei der 
Errichtung odeI' in eine bereits bestehende Gesellschaft betragt der 
Stempel zwischen l/S und 'lIs v. H. Bis Ende 1916 wird noch ein 
Znschlag von lIs v. H. Reichsimmobilienstempel erhoben. 

Es treten dann hinzu die Stempel gemaB den fiir die einzelnell 
Gebiete des Reiches geltenden Landesvorschriften, z. B. in PrellBen: 

1. del' Errichtungsstempel mit 1/. bis 11/2 v. H. je nach del' Hohe 
des Stammkapitals, fiir Sacheinlagen, Patentrechte odeI' sonstige 
Schutzrechte 1 v. H. des Gegenwerts, fiir bewegliche Sachen 1/a v. H., 
fiir 1'orderungsrechte 1/20 v. H. 
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Hie Gewerbeordnung fur das Deutsche Reich 
yom 1. April 1912. 

In diesem Kapitel soIl alles das zusammengefaBt werden, was 
sieh auf die Rechte und Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
an sich wie in ihrem gegenseitigen Verhaltnis zueinander bezieht. 
Das Arbeiterrecht, wie es in der Gewerbeordnung festgelegt ist, 
nnd wie es namentlich aus der Reichsversicherungsordnung hervor
geht, ist so umfangreich, daB hier die wichtigsten Bestimmungen nur 
erwahnt werden konnen, um im Rahmen dieses Buches eine Dber
Ilicht daruber zu geben. 

Der Bettieb eines Gewerbes ist jedermann gestattet, soweit nicht 
durch die GO. Ausnahmen oder Beschrankungen vorgeschrieben oder 
zugelassen sind. Das Geschlecht begriindet in Beziehung auf die Be
fugnis zum selbstandigen Betrieb keinen Unterschied. 

Die Berechtigung zum Gewerbebetriebe kann, abgesehen von den 
in den Reichsgesetzen vorgesehenen Fallen, wedel' durch richterliche 
noch durch verwaltungsrechtliche Entscheidung entzogen werden 
(§ 143 GO.). 

Der Begriff der Fabrik. 
Die Gewerbeordnung enthalt keine Erklarung fur das Wort 

"F'a brik" . 
Sie unterscheidet nul' einma} Betriebe mit mindestens zehn Ar

beitem. Die Anordnungen bezuglich der Verwendungen von Kindem, 
jugendlichen Arbeitem und Arbeiterinnen gelten nur fur Betriebe 
mit mindestenR 7.ehn Arbeitern. 

Hingegen kommen die Anordnungen uber Lohnzahiungen, uber 
Arbeitsordnung und die Begriffe uber die Arbeiterausschusse erst fur 
Bet.riebe in Betracht, welche mindestens z w an z ig Arbeiter beschaftigen. 

Lediglich in dem § 538 der RVO. wird der Begriff des Wortes 
"Fabrik" gegeben. Danach geiten als Fabrik diejenigen, welche 
1. gewerbsmaBig Gegenstande bearbeiten oder verarbeiten und hier

zu mindestens zehn Arbeiter regelmaBig beschiiftigen; 
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2. gewerbsmaBig Sprengstoffe oder explodierende Gegenstande er
zeugen oder verarbeiten oder elektrische Kraft erzeugen oder 
weitergeben; 

3. nicht bloB vorubergehend Dampfkessel oder von elementarer oder 
tierischer Kraft bewegte Triebwerke verwenden; 

4. yom Reichsversicherungsamte den Fabriken gleichgestellt werden. 
Die Fabriken sind von den Zwangsinnungen ausgeschlossen. 

Nach ortlichen Bezirken werden Berufsgenossenschaften ge
bildet. Sie umfassen aIle Betriebe derjenigen Erwerbszweige, fiir die 
sie errichtet sind. 

Mitglied der Bernfsgenossenschaft ist jeder Unternehmer, 
dessen Betrieb zu den ihr zugewiesenen Erwerbszweigen gehort und 
in ihrem Bezirke seinen Sitz hat, wobei die Mitgliedschaft mit der 
Eroffnung des Betriebes oder seiner Versicherungspflicht beginnt. 

Unternehmer eines Betriebes isi derjellige, fur dessen 
Rechnung der Betrieb geht (§ 633 RVO). 

In jedem Betriebe hat nach § 651 RVO. del' Unternehmer durch 
einen Aushang bekannt zu machen: 
1. welcher Berufsgenossenschaft und Sektion der Betrieb angehol·t; 
2. wo die Geschaftsstelle des Genossenschafts- und des Sektions

vorstandes ist. 

Arbeiten an Sonn- und Festtagen. 
Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen konnen die Gewerbe

treibenden die Arbeiter nicht verpflichten. Diese Bestimmung hat 
nur zivilrechtliche Bedeutung. Der Sonntag oder Feiertag lauft von 
Mitternacht bis Mitternacht; maBgebend ist die mitteleuropaische 
Zeit. I ) Arbeiten, welche nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung 
auch an Sonn- und Festtagen vorgenommen werden durfen, fallen nicht 
unter die vorstehenden Bestimmungen. Welche Tage als Festtage 
gelten, bestimmen unter Beriicksichtigung der ortlichen und kon
fessionellen Verhaltnisse die Landesregierungen. Diese Bestimmung 
bezieht sich auf Fabriken, Werkstatten, Bauten, Bergwerke, Gruben, 
Huttenwerke usw. Die den Arbeitern zu gewahrende Ruhezeit be
tragt an 80nn- und Festtagen 24, an zwei aufeinanderfolgenden Fest
tagen 36, fur Weihnachten, Ostern und Pfingsten 48 8tunden. Dies 
gilt sowohl fur die Betriebe, in denen in der Regel nur bei Tage ge
arbeitet wird, wie auch fur Betriebe mit regelmaBig wechselnder Tag
und Nachtschicht. Die Ruhezeit ist von 12 Uhr nachts zu rechnen 

') Duroh Vorverlegung der Zeit urn 1 Stunde vom 1. Mai bis 30. Sep
tember mull die einstiindige Vers(lhiebung zugrunde gelegt werden. 
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und muS bei zwei anfeinanderfolgenden Sonn- nnd Festtagen Lis 
6 Uhr abends des zweiten Tages danem. 

In Betrieben mit regelmaSiger Tag- und Nachtschicht 
kann die Ruhezeit friihestens um 6 Uhr abends des vorhergehenden 
Werktags, spatestens um 6 Uhr morgens des Sonn- odeI' Festtags 
heginnen, wenn fur die auf den Beginn del' Ruhezeit folgenden 24 Stun
den del' Betrieb ruht. Hierunter sind solche Betriebe zu verstehen, 
in denen die Arbeiter gruppenweise odeI' schichtweise einander ab
lOsen. Ob die Schichtdauer 12 odeI' 8 odeI' nul' 6 Stunden be
tragt und aus welchen Grunden die ununterbrochene Fortdauer des 
Betriebes heruht, ist unerheblich. 

Die Bestimmungen uber die Sonntagsruhe nnd die Ruhezeit 
finden keine Anwendung: 

L auf Arbeiten, welehe in N otfallen odeI' im offentliehen In
teresse unverziiglich vorgenommen werden mussen. Oh eine 
Arbeit an 80nn- und Festtagen vorgenommen werden darf, unterliegt 
in erster Linie dem saehverstandigen Ermessen des Betriebsleiters. Der
selbe untersteht hierhei del' Kontrolle del' OrtspolizeibehOrde und des 
besonderen Anfsiehtsheamten. Die Arbeitsleistung an Sonn- und Fest
tagen ist hinsiehtlieh Arheitszeit und Arbeiterzahl auf das erforder
liehe MindestmaB zu beschranken. Zu den Arbeiten in N otfallen 
gehoren solehe Arbeiten, welehe dureh ein ungluekliehes, widriges oder 
unvorhergesehenes Ereignis entstehen und welche unverzuglieh vor
genommen werden mussen, um nieht dem Arheitsherrn odeI' Dritten 
einen unverhaltnismaBigen N achteil zu bringen und nieht wohl auf 
den nachfolgenden Werktag verschoben werden konnen. Die Erlecli
gung eiliger Arbeiten kann schlechthin nicht hierher gerechnet werden. 
Unter Arheiten im offentlichen Interesse wird nicht nur das 
Interesse des Staats oder der Gemeinde, sondern auch das Interesse 
des Publikums verstanden. Voraussetzung fur die Vornahme der 
Arheiten ist, daB ihre nieht soforlige V ornahme dem offentlichell 
Interesse erheblichell Schaden hringen wird_ Insbesondere gehoren 
hierher aIle Arbeitell, welche zum Sehutze der Arbeiter vor Gefahrell 
fur Leben und Gesundheit erforderlieh sind, und die Arbeiten znm 
Sehutze der Naehbarsehaft. 

2. Fur einen Sonntag aueh auf Arbeiten zur Durch
fuhrung einer gesetzlieh vorgesehriebenen Inventur. Naeh 
§ 39 HGB. hat jeder Kaufmann jedes Jahr eine Inventur und eine 
Bilanz seines Vermogens aufzustellen. Da die V omahme einer solehen 
Inventur an Werktagen sehwierig ist, gestattet das Gesetz, einen 
Sonntag dazu zu wahlen, jedoeh nur einen einzigen Sonntag im Jahr. 

3. Auf die Bewaehung del' Betriebsanlagen, auf Ar
beiten znr Reinignng nnd Instandhaltnng, dureh welehe cler 
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I'egelmaBige Fortgang des eigenen odeI' eines fremden Betriebes be
dingt ist, sowie auf Arbeiten, von welchen die Wiederaufnahme des 
vollen werktaglichen Betriebes abhangig ist, sofern nicht diese Ar
beiten an Werktagen vorgenommen werden konnen. Danach ist der 
Wachterdienst in den Betriebsanlagen an Sonn- und Festtagen 
ohne besondere Erlaubnis gestattet. Bei den Arbeiten zur Reinigung, 
Instandhaltung und Vorbereitung handelt es sich um Arbeiten, die 
bezwecken, die Betriebsstatten, die Maschinen und Apparate, die 
~"'euerungsanlagen von Schmutz, Staub, Abfallen zu reinigen und in 
Stand zu halten. Ihre Unterlassung miiBte zur Folge haben, daB del' 
Betrieb am nachsten Werktage nicht in del' regelmaBigen Art und 
regelmaBigem Umfang fortgefiihrt werden konnte, auch wenn es sich 
um den regelmaBigen Fortgang eines fremden Betriebes handelt. 
AIle Arbeiten dieser Art werden von den BehOI'den billigerweise nur 
in denjenigen Fallen an Sonn- und Festtagen gestattet, in welchen 
ihre Vornahme an Werktagen, z. B. nach Beendigung der Sonnabend
abend-Arbeit oder vor Beginn der regelmaBigen Arbeitszeit am nach
sten Werktage nicht wohl verlangt werden kann. 

4. Auf Arbeiten, welche zur Verhiitung des Verderbens 
von Rohstoffen oder des MiBlingens von Arbeitserzeug
nissen erforderlich sind, sofern nicht diese Arbeiten an Werktagen 
vorgenommen werden konnen. Das gilt auch dann, wenn die Unter
lassung del' Arbeit eine Verschlechterung der Beschaffenheit des Roh
stoffes oder des Fabrikats zur Folge haben wiirde. Diese Be
stimmung ist von besonderer Tragweite fur chemische Fabriken bei 
der Durchfuhrung einer Reihe von chemischen Prozessen, welche eine 
Unterbrechung nicht gestatten. 

5. Auf die Beaufsichtigung des Betriebes, soweit er nach 
Ziffer 1-4 an Sonn- und Festtagen stattfindet. 

Gewerbetreibende, welche Arbeiter an Sonn- und Festtagen mit 
Arbeiten der im § 105c der GO. erwahnten Art beschaftigen, sind ver
pflichtet, ein Verzeichnis anzulegen, in welches fur jeden einzelnen 
Sonn- und Festtag die Zahl del' beschaftigten Arbeiter, die Dauer 
ihrer Beschaftigung sowie die Art der vorgenommenen Arbeiten ein
zutragen sind. Das Verzeichnis ist auf Erfordern del' Ortspolizei
behorde sowie den neben den ordentlichen Polizeibehorden von den 
Landesregierungen ernannten Beamten (Gewerbeaufsichtsbeamten oder 
technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaften) vorzulegen. 

Bei den Arbeiten, welche sich zur Bewachung del' Betriebsanlage, 
auf Reinigung und Instandhaltung und regelmaBigen Fortgang des 
eigenen oder fremden Betriebes, auf die Wiederaufnahme des vollen 
werktaglichen Betriebes und auf die Verhutung des Verderbens von 
Rohstoffen oder des MiBlingens von Arbeitserzeugnissen beziehen, 
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ist del' Arbeitgeber verpflichtet, sofern dieselben langer als drei Stun
den dauern odeI' die Arbeiter am Besuche des Gottesdienstes 
hindern, jeden Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntage volle 
36 Stunden odeI' an jedem zweiten Sonntage mindestens in del' Zeit 
von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends von del' Arbeit freizulassen. 
Ausnahmen hiervon kann die untere Verwaltungsbehorde gestatten. 

FUr bestimmte Gewerbe, insbesondere fur Betriebe, in denen 
Arbeiten vorkommen, welche ihrer Natur nach eine Unterbrechung odeI' 
einen Aufschub nicht gestatten, sowie fur Betriebe, welche ihrer N atur 
nach auf bestimmte .Jahreszeiten beschrankt sind odeI' welche in ge
wissen Zeiten des Jahres zu einer au.Bergewohnlich verstarkten Tatig
keit genotigt sind, konnen durch BeschluB des Bundesrats bezuglich del' 
Sonn- und Festtage und del' Ruhezeit A usnahmen zugelassen werden. 

Fur Betriebe, welche ausschlieBlich odeI' vorwiegend mit durch Wind 
Qder unregelmiiBige Wasserkraft bewegten Triebwerken arbeiten, 
konnen durch Verfugung del' hoheren Verwaltungsbehorde Ausnah
men bezii.gIich del' Sonntagsruhe und del' Ruhezeit getroffen werden. 
Auch durch die untere Verwaitungsbehorde konnen Ausnahmen zu
gelassen werden, wenn zur Verhutung eines unverhaltnismaBigen 
Schadens ein nicht vorherzusehendes Bedurfnis del' Beschaftigung 
von Arbeitern an Sonn- und Festtagen eintritt. Die Verfugung hat 
schriftlich zu erfolgen und ist dem Revisionsbeamten vom Unter
nehmer auf Verlangen an del' Betriebsstelle zur Einsicht vorzulegen. 
Eine Abschrift del' Verfugung ist innerhalb del' Betriebsstatte an 
einer den Arbeitern leicht zuganglichen Stelle auszuhangen. 

Ausfiihrung von Schutzbestimmullgen 
fUr Gesundheit und Leben der Arbeiter 

uud Unfallverhiitungsvorschriften. 
IV as in dem Kapitel "Rechtsverhaltnisse des Ingenieurs" uber 

die Pflichten des Gewerbeunternehmers zum Schutze seiner An
gestellten hinsichtlich del' Einrichtung und Unterhaltung 
von A.rbeitsraumen, Betriebsmaschinen gesagt ist, gilt fur den 
Betrieb namentlich im Hinblick auf die Arbeiter in vermehrtem MaBe. 
In diesem Zusammenhang sei del' § 120a del' GO. wortlich aufgefuhrt: 

"Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, die Arbeitsraume, 
Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Geratschaften so einzurichten 
und zu unterhalten und den Betrieb so zu regeIn, da13 die Arbeiter 
gegen Gefahren fur Leben und Gesundheit soweit geschutzt sind, 
wie es die N atur des Betriebes gestattet. 

Insbesondere ist fur geni.igendes Licht, ausreichenden Luftraum 
und Luftwechsel, Beseitigung des bei dem Betrieb entstehenden 
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Staubes, del' dabei entwickelten Diinste nnd Gase, sowie del' dahei 
entstehenden Abf1i.lle Sorge zu tragen. 

Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, welche Zllm 

Schutze del' Arbeiter gegen gefiihrliche Beruhrungen mit Maschinen 
odeI' Maschinenteilen odeI' gegen andere in der Natur der Betriebs
stiitte odeI' des Betriebs liegende Gefahren, namentlich auch gegen die 
Gefahren, ,velche aus Fabrikbranden erwachsen konnen, erforderlich 
siml. 

lGndlich sind diejenigen Vorschl'iften uber die Ol'dnung des Be
tl'iebs und das Vel'halten del' Arbeiter zu erlassen, welche zur Sichenmg 
eines ge£ahrlosen Betriehs erforderlich sind." 

Das Gleiche kommt zum Ausdruck in § 618 BGB.: "Der Dienst
berechtigte hat Raume, Vorrichtungen odeI' Geratschaften, die er 
zur Verrichtung del' Dienste zu bescha£fen hat, so einzurichten 
und so zu unterhalten und Dienstleistungen, die Ullter seiner An
ordnung odeI' seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, daB der 
Verpflichtete gegen Gefahr fur Leben und Gesundheit soweit geschutzt 
ist, als die Natur del' Dienstleistung es gestattet." 

Die durch die Schutzvorschriften begrlindeten Verpflichtungen 
konnen nicht im 'Toraus durch Vertrag aufgehoben odeI' beschrankt 
werden (§ 619 BGB.). 

Die Aufsicht liber die Ausfuhrung del' Schutzbestimmungen ist 
ausschlie13lich odeI' neben den ol'dentlichen Polizeibehorden be
sonderen von den Landesl'egiel'ungen zu ernennenden Beamten ubel'
tragen. Denselben stehen bei Ausubung diesel' Aufsicht aIle amt
lichen Befugnisse del' Ortspolizeibehorden, insbesondere das Recht znr 
jederzeitigen Revision del' Anlagen zu. Meistens ist diese Aufsicht dem 
Gewerbeaufsichtsbeamten (Gewerbeinspektoren), daneben den 
A ufsich ts beam ten del' Beruf sgenos senschaften ubertragen. 
Es liegt im Interesse von Arbeitgebern und Arbeitern, den Gewerbe
aufsichtsbeamten die gleiche Bereitwilligkeit zur Vertretung ihl'er 
berechtigten Intel'essen entgegenzubringen und ihnen die Vertrauens
steIlung zu erleichtern, sie bereitwillig zu untel'stiitzen und sie in den
jenigenEinrichtungen zu fOrdel'n zu suchen, welche auf die Verbesserung 
del' Lage del' Arbeiter hinzielen. Den Al'beitgebern werden hiel'bei die 
groBen Erfahl'ungen zugute kommen, welche die Gewerbeinspektoren 
durch die genaue Kenntnis del' gesetzlichen Bestimmungen, ihre tech
nischen Kenntnisse und amtlichen Erfahrungen besitzen. Die Praxis 
el'gibt, daB in gegenseitiger Aussprache mit dem Gewerbeaufsichts
beamten manchel' Schaden verhli.tet und mancher Nutzen zum Segen 
des Schutzes von Al'beitern und Beamten geschaffen werden kann. 

Die Verletzung der auf Schutz von Leben und Ge
sundheit abzielenden Vol'schriften verpflichtet nach § 618 
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Abs. 3 BGB. zum Scha:densersatz: "Erfullt der Dienstberechtigte die 
ihm in Ansehung des Lebens und der Gesundheit des Verpflichteten 
obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden auf seine Verpflichtung 
zum Schadensersatze die fur unerlaubte Handlungen geltenden Vor
schriften der §§ 842-846 BGB. entsprechende Anwendung." Naeh 
diesen hat der Ersatzpflichtige auch den Hinterbliebenen, denen der 
Getotete zum Unterhalt verpflichtet war oder werden konnte, Ent
schadigung zu gewahren. Selbstverstandlich ist hierbei in Betracht 
zu ziehen, ob ein konkurrierendes Verschulden des Verletzten 
in Frage kommt. Denn wenn bei der Entstehung des Schadens ein 
Verschulden des Geschadigten mitgewirkt hat, so hangt die Verpflich
tung zum Ersatze, sowie del' Umfang des zu leistenden Ersatzes in .. '
besondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von clem 
einen oder dem anderen Teile verursacht worden ist. Dies gilt auch 
dann, wenn del' Beschadigte es unterlassen hat, den Arbeitgeber auf 
die Gefahr eines ungewohnlich hohen Schadens aufmerksam Zll machen. 
die der Arbeitgeber weder kannte oder kennen muBte, odeI' daB er 
es untel'lassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mildern (§ 254 
BGB.). 

Zwischen der Totung, Verletzung oder Gesundheitsbeschadigung 
des Arbeiters einerseits und der Beschaffenheit der Betriebseinrich
tung oder der Unterlassung. der Schutzvorrichtung anderer:;eits mul.l 
ein ursachlichel' Zusammenhang: "Ka usalz usammenhang" be
stehen, d. h. es muS erwiesen oder wenigstens im hohen Grade wahr
scheinlich gemacht sein, daB del' N achteil oder Unfall nicht einge
treten ware, wenn der Betrieb andel's eingerichtet oder die Schutz
vorrichtung vorhanden gewesen ware. Die Entschadigungspflicht de;,; 
Arbeitgebers ist also ausgeschlossen, wenn die Verletzung auf eine 
andere Ursache zurl'lckzufuhren ist., z. B. auf Verschulden eines .Mit
arbeiters. Voraussetzung ist ferner, daB ein wirkliches Verschulden 
des Arbeitgebers vorliegt, d. h. derselbe muB es absichtlich oder fahr
lassigerweise unterlassen haben, die ihm obliegenden Verpflichtungell 
zu erfullen (§ 276 BGB.). Er ist auf alle Falle haftbar, wenn er es 
unterlassen hat, eine von der zustandigen Polizeibehorde oder yom 
Bundesrat oder eine durch die Unfallverhutungsvorschriften 
bei der Bcrufsgenosscnschaft. vorgeschriebene Einrichtung herznstellen. 
Eine schuldhafte Unterlassung des Arbeitgebers liegt al}ch clann vor, 
wenn er bei Anwendung der ihm obliegenden Sorgfalt erkennen 
konnte, daB die betreffende Einrichtung zum Schutze der Arbeiter 
gegen Gefahr fur Leben und Gesundheit notwendig oder daB die you 
ihm gewahlte Einrichtung nicht tauglich ist. Del' Arbeitgeber hat 
dies selbstandig zu prufen (RG. Bd. I, 271, 275 yom 8. 2. 98, vom 
9. 10. 99, yom 17. 10. 01). Er kann sich in der Regel nicht damit 
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en tschuldigen , daB auch in anderen Betrieben gleicher Art die Ein
richtung nieht vorhanden ist, und daB er die Notwendigkeit del' 
Einriehtung nieht gekannt hat (RG. yom 9. 7. 84), odeI' daB er eine 
Sehutzvorrichtung fur ausreichend gehalten habe (RG. yom 4. 7. 82), 
noch aueh damit, daB del' Gewerbeaufsichtsbeamte den Mangel nicht 
geriigt hat (RG. yom 1. 7. 84) und auch nieht damit, daB in del' fur 
die Fabrik ausgestellten Konzessionsurkunde die betreffenden Ein
richtungen nicht vorgesehrieben sind (RG. yom 3. 7. 84), odeI' daB 
die Polirei vorgeschriebene Schutzvorrichtungen an einer Maschine 
in den UnfaUverhutungsvorschriften der betreffenden Berufsgenossen
schaft nicht gefordert hat (RG. yom 8. 12. 10). In vielen Fallen 
wird die regelmaBige Prii.fung des Betriebes durch Aufsichtsbemate 
dpm Arbeitgeber genugenden Schutz gewahl'en. Vor aHem hat er, 
wenn er selbst sich nicht genugend um die Einzelheiten kummern 
kann, geeignete Betriebsleiter anzustellen. 

Die Beweislast liegt dem Verletzten ob, d. h. er muB beweisen, 
daB diese odeI' jene Anordnung oder Einrichtnng im einzelnen FaJJe 
erforderlich gewesen witre (RG. yom 18.9.85). 

Die zustandigen Polizeibehorden sind befugt, im Wege der Vel'
fugung fUr einzelne Anlagen die Ausfuhrnng derjenigen MaBnahmen 
anzuordnen, welehe naeh dem Obigen erforderlich und nach der Be
schaffenheit del' Anlage ausfuhl'bal' el'scheinen. Gegen die Verfugung 
der Polizeibehol'de steht dem Gewerbeunternehmel' binnen zwei 
\Vochen die Beschwerde an die hohere VerwaltungsbehOrde zu. Gegen 
die Entscheidung der hoheren Verwaltungsbehorde ist binnen vier 
\Vochen die Beschwerde an die Zentralbehorde zulassig. Diese ent
scheidet endgultig. 

Dureh BeschluB des Bundesrats konnen Vorschriften daruber 
erlassen werden, welehen Anforderungen bei bestimmten Arten von 
Anlagen zu genugen ist. Solehe Vorsehriften, worin aueh Anord
nungen uber das Verhalten der Arbeiter zum Sehutze von Leben und 
Gesundheit getroffen sind, sind u. a. fur Bleifarben- und Bleizueker
fabriken, Buchdruekereien und SchriftgieBereien, Zinkhutten, Glas
hutten getroffen worden. 

Die Herstellung der Vorriehtungen zum Sehutze dey
Arbeiter bilden ein Kapitel fUr sieh. Hand in Hand mit den Ge
werbeinspektionen haben die Berufsgenossensehaften in dieser Be
ziehung ausgiebige Arbeit geleistet und leisten sie andauernd weiter. 
Dieselben sind verpflichtet, die erforderliehen Vorsehriften zu er
lassen libel' 

1. (lie Einrichtungen und Anordnungell, welche die ~1itglieder zur Ver
hiitllng von Unfallen in ihren Retrieben zu treffen haben; 
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2. da.s Verha.Iten, das die Versicherten zur Verhutnng von Unfallen 
in den Betrieben zu beobachten haben. 

Hierbei ist es den Berufsgenossellschaften unbenommen, ftlr ein
zelne Bezirke, Gewerbszweige und Betriebsarten Unfallverhutullgs
vorschriften zu erlassen. 

Wenn in eillem Betriebe Arbeiter beschaftigt sind, welche deH 
Deutschen llicht machtig sind, so sind ihnen, wenn 25 gemein
sam eine andere Muttersprache sprechen, die Unfallverhutungsvol'
schl'iften und die diese ersetzenden werkpolizeilichen Verordnungen 
in ihrer Muttel'spl'ache bekannt zu machen (§ 848 RVO.). 

Die Mitglieder der Berufsgenossenschaften haben Anspruch auf 
eine angemessene Frist, urn diejenigen Eimichtungen treffen ZIt 

konnen, die zur Verhutung von Unfallen vorgeschrieben sind. 
Zuwiderhandlungen del' Mitglieder gegen die Vorschriften konnell 

mit Geldstrafen bis zu 1000 Mark, solche del' Versicherten mit Gelrl
strafen bis zu 6 Mark bedroht werden (§§ 850-~851 RVO.). 

Die Unternehmer sind verpflichtet, den technischell Aufsichts
beamten ihrer Genossenschaft den Zutritt zu ihren Betriebs
stii,tten wahrend del' Betriebszeit zu gestatten und den Rech
nungsbeamten die Bucher und Listen uber die Lohnnachweise an Ort 
und Stelle zur Einsicht vorzulegen. Die technischen Aufsichtsbeamten 
sind von der Berufsgenossenschaft angestellt, urn die Befolgung del' 
Unfallverhutungsvorschriften zu uberwachen und von den Eimich
tungen der Betriebe Kenntnis zu nehmen, soweit dies fur die Z\I
gehorigkeit zur Genossenschaft oder fUr die Einschatzung in die 
Gefahrklasse (s. S. 550) von Bedeutung ist (§§ 875, 878 RVO.). 

Der Unternehmer kann besondere Sachverstandige statt 
des technischen Aufsichtsbeamten verlangen, wenn er von dessen Be
sichtigung die Verletzung eines Betriebsgeheimnisses oder Schaden fur 
seine geschaftliche Tatigkeit beftlrchtet. 

In diesem FaIle hat der Unternehmer einige Personen zu bezeich
nen, die geeignet und bereit sind, auf seine Kosten den Betrieb zu 
besichtigen und die fur die Genossenschaft not,wendige Auskunft zu 
geben (§§ 880, 881 RVO.). 

Eine Reihe von Werken uber Unfallverhutungsvorschriften, fiber 
zweckmaBige Anordnung 'von Schutzvorrichtungen sind in den letzten 
zwanzig Jahren erschienen. Betriebsbeamte wie Fabrikleiter soUtell 
es sich in ihrem eigensten Interesse angelegen sein lassen, derartige 
Werke zu studieren. 

Abgesehen davon sei auch auf bestehende Vorschriften hinge
wiesen, wie sie von dem Verband deutscher Elektrotechniker fur die 
Errichtung und den Betrieb elektrischer Kraftstromanlagen nebst 
Ausffihrungsregeln. Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei Unfallen 
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in elektrischen Betrieben, empfehlenswerte MaBnahmen bei Branden 
hingewiesen (Verlag von Julius Springer, Berlin 1915). Auch auf die 
Vorschriften fur Gas- und Wasseranlagen sei ebenfalls hingewiesen 
(Verlag von R. Oldenbourg, Munchen). 

Die Arbeitsordnung. 
Auf die Arbeitsordnung ist naher einzugehen. Die Arbeits

ordnung verfolgt den Zweck, die Bedingungen anzugeben, unter denen 
der Arbeitgeber seinen Arbeitern Beschaftigung anbietet und gewahrt, 
und denen andererseits sich jeder Arbeiter unterwerfen muB. Sie 
dient zur Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen und technischen 
Ordnung, fur deren Nichtbefolgung Strafbestimmungen erlassen sind. 
Durch die Arbeitsordnung, durch klare und deutliche Bestimmung 
derselben wird mancher Streit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
verhindert werden. Die Arbeitsordnung ist fur aIle Fabriken vo]'
geschrieben, in denen mehr als 20 Arbeiter beschaftigt sind. Fur 
jeden Betrieb ist innerhalb 4 W ochen nach Eroffnung desRelben eine 
Arbeitsordnung zu erlassen. Fill' die einzelnen Abteilungen des Be
triebes odeI' fur die einzelnen Gruppen del' Arbeiter konnen besondere 
Arbeitsordnungen erlassen werden. Del' ErlaB erfolgt durch Aushang. 

Die Arbeitsordnung mu13 den Zeitpunkt angeben, mit welchem 
sie in \Virksamkeit tritt, ist von dem Arbeitgeber zu unterzeichnen 
und mit Datum zu versehen. Die Arbeitsordnung und die N achtrage 
zu derselben treten fruhestens zwei \Yochen nach ihrem Erla13 in 
Geltung. Abanderungen ihres Inhalts konnen nur durch den ErlaB 
von N achtragen odeI' durch ErIaB von neuen Arbeitsordnungen er
folgen (§ 134 GO.). 

Die Arbeitsordnung muB Bestimmungen enthalten: 

l. uber Anfang und Ende der regelmaBigen taglichen Arbeitszeit 
und der Pausen fur erwachsene Arbeiter; 

2. uber Zeit und Art der Abrechnung und Lohnzahlung; 
4. sofern es nieht bei den gesetzliehen Bestimmungen bleiben soIl, 

uber die Frist del' zulassigen A ufkundigung, sowie uber die 
Grunde, aus welehen die Entlassung und der Austritt aus der 
Arbeit ohne Aufkundigung erfolgen darf; 

4. sofern Strafen vorgesehen werden, uber die Art und Rohe der
selben, tiber die Art ihrer Festsetzung und, wenn sie in Geld be
stehen, uber deren Einziehung und tiber den Zweek, flir welchen 
sie verwendet werden sollen; 

5. sofern die Verwertung von Lohnbetragen naeh MaBgabe del' Be
stimmungen des § 134 GO. durch Arbeitsordnung odeI' Arbeitsvertrag 
ausbedungen wird, tiber die Verwenduug der verwirkten Betrage ... 
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Strafbestimmungen, welche das Ehrgefuhl oder die guten Sitten 
verletzen, durfen in die Arbeitsordnung nicht aufgenommen werden. 
Geldstrafen durfen die Halfte des durchschnittIichen Tagesarbeits
verdienstes nicht ubersteigen; jedoch k6nnen TatIichkeiten gegen 
Mitarbeiter, erhebliche VerstoBe gegen die guten Sitten sowie gegen 
die zur Aufrechterhaltung der Ordnung des Betriebes, zur Sicherung 
eines gefahrlosen Betriebs oder zur Durchfuhrung der Bestimmungen 
der Gewerbeordnung erlassenen Vorschriften mit Geldstrafen bis zum 
vollen Betrage des durchschnittIichen Tagesarbeitsverdienstes belegt 
werden. AIle Strafgelder mussen zum Besten der Arbeiter des Be
triebs verwendet werden. Das Recht des Arbeitgebers, Schadenersatz 
zu fordern, wird durch diese Bestinllnung nicht beriihrt. 

Dem Betriebsinhaber bleibt uberlassen, neben den unter 1 bis 5 
bezeichneten Bestimmungen noch weitere die Ordnung des Betriebs 
und das Verhalten der Arbeiter im Betriebe betreffende Bestimmungen 
in die Arbeitsordnung aufzunehmen. Mit Zustimmung eines standigen 
Arbeiterausschusses konnen in die Arbeitsordnung Vorschriften 
liber das Verhalten der Arbeiter bei Benutzung del' zu ihrem Besten 
getroffenen mit dem Betriebe verbundenen Einrichtungen sowie Vor
schriften liber das Verhalten der minderjahrigen Arbeiter auBerhalb 
des Betriebs aufgenommen werden. 

Es ist nicht ausgeschlossen, mit einzelnen Arbeitern a bweichend 
von der Arbeitsordnung eine langere odeI' kurzere Kllndigungsfrist 
als die gesetzliche zu vereinbaren. 

Die Arbeitsordnung ist innerhalb drei Tagen nach dem ErlaB 
unter Mitteilung der yom ArbeiterausschuB schriftlich oder zu Proto
koll geauI3erten etwaigen Bedenken der Verwaltungsbehorde in zwei 
Ausfertigungen zur PrUfung einzureichen. 

Der Inhalt der Arbeitsordnung ist, soweit er dem Gesetz 
nicht zuwiderlauft, fur die Arbeitgeber und Arbeiter rechtsverbind
lich, gleichgultig, ob der Arbeiter sich ausdruckIich odeI' stillschwei
gend bei seinem Eintritt in die Beschaftigung mit derselben einver
standen erklart. 

Andere als die in der Arbeitsordnung vorgesehenen Grunde der 
Entlassung und des Austritts auf der Arbeit durfen im Arbeitsvertrage 
nicht vereinbart werden. Daneben bleiben selbstverstandlich die
jenigen Moglichkeiten bestehen, welche gesetzlich fur die Aufkundigung 
VOl' Ablauf der vertragsmaBigen Zeit erlassen sind. Andere als die in 
ner Arbeitsordnung vorgesehenen Strafen durfen uber den Arbeiter 
nicht verhangt werden. Die Strafen mussen ohne Verzug festgesetzt 
und dem Arbeiter zur Kenntnis gebracht werden. 

Die verhangten Geldstrafen sind in ein Verzeichnis einzu
tragen, welche den Namen des Bestra,ftel1, den Tag del' Bestraful1g, 
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Bowie den Grund und die Hoh@ der Strafe ergeben, und dem Aufsichts
beamten ist das Verzeichnis auf Erfordem jederzeit zur Einsicht 
vorzulegen (§ 134c GO.). 

Die Arbeitsordnung ist an geeigneter, allen beteiligten Arbeitem 
zuganglicher Stelle auszuhangen. Der Aushang muG stets in les
barem Zustand erhalten werden. Die Arbeitsordnung ist jedem 
Arbeiter bei seinem Eintritt in die Beschaftigung zu behandigen. 

Trotzdem fur jeden Arbeiter durch Aushang del' Arbeitsordnung 
diese fur das Dienstverhaltnis rechtsverbindlich ist, werden die AI'
beitgeber unter allen Umstanden gut tun, sich die Unterwerfung 
unter den privatrechtlichen Inhalt del' Arbeitsordnung von den Ar
beitern bei del' Annahme zur Beschaftigung in irgendeiner Weise 
Bchriftlich bestatigen zu lassen. 

Wird die Arbeitsordnung nicht vorschriftsmaBig erlassen, odeI' 
lauft ihr Inhalt den ges~tzlichen Bestimmungen entgegen, so hat die 
VerwaltungsbehOrde das Recht und die Pflicht, sie durch eine gesetz
maBige Arbeitsordnung zu ersetzen. Hierbei ist dem Arbeitgeber die 
Moglichkeit gegeben, innerhalb zwei Wochen Beschwerde bei del' 
hOheren VerwaltungsbehOrde einzulegen. Was Arbeitgeber und Al'
beitnehmer als standige Arbeiterausschusse zu betrachten haben, 
daruber gibt die Gewerbeordnung § 134h Aufklarung, namlich: 
1. diejenigen Vorstande der Betrie bs (Fabrik-)Krankenkassen 

odeI' anderer fur die Arbeiter des Betriebs bestehender Kassen
einrichtungen, deren Mitglieder in ihrer Mehrheit von den Arbeitem 
aus ihrer Mitte zu wahlen sind, sofern sie als standige Arbeiter
ausschusse bestellt werden; 

2. die Knappschaftsaltesten von Knappschaftsvereinen, 
welche die nicht den Bestimmungen del' Berggesetze unterstehenden 
Betriebe eines Untemehmers umfassen, sofem sie als standige 
Arbeiterausschusse bestellt werden; 

3. solche Vertretungen, deren Mitglieder in ihrer Mehrzahl von 
den volljahrigen Arbeitem des Betriebs odeI' del' betreffenden 
Betriebsabteilung aus ihl'er Mitte in unmittelbarer und geheimer 
Wahl gewii.hlt werden. Die Wahl del' Vertreter kann auch nach 
Arbeiterklassen odeI' nach besonderen Abteilungen des Betriebes 
erfolgen. 

Statutarische Bestimmungen einer Gemeinde odeI' eines weiteren 
Kommunalverbandes konnen nach Anhorung beteiligter Gewerbe
treibender und Arbeiter und nach Genehmigung seitens del' hOheren 
VerwaltungsbehOrde mit rechtsverbindlicher Kraft getroffen werden 
(§ 142 GO.). 

Die Arbeitsordnung erschOpft nicht den Inhalt des Arbeits
vertrages, sondern Bie bildet nul' die Grundlage des Arbeitsvertrages. 
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Arbeitsordnungen, welche in Gem1:d3heit des Gesetzes fur einen Be
trieb mit lllindestens zwanzig Arbeitern erlassen sind, bleiben giiltig, 
auch wenn die l'egelmiiBige Arbeiterzahl unter zwanzig herabsinkt. 
Erst durch ausdruckliche ZUrUcknahme seitens des Al'beitgebers ver
lieron sie ihre Guhigkeit. 

Zur Erleichternng des Erlasses von Al'beitsordnungen sind von 
Amts wegen und im Auftl'age industrieller Vereinigungen Normal
Arbeitsordnungen veroffentlicht worden. Es sei insbesondere auf den 
"Wegweiser zur Aufstellung von Arbeitsordnungen nebst Normal
arbeitsordnung" von Rudiger, Verlagsbuchhandlung C'. Heymann, 
Berlin, hingewiesen. 

Bezuglich del' Arbeitsordnungen fur Einzelabteilungen von Fa
brikbetrieben oder fUr bestilllmte Arbeitel'gruppen sei bemerkt, daB 
fur den betreffenden Arbeiter die Bestilllmungen imlller derjenigen 
Arbeitsordnung sofort Rechtskraft el'hliJt, welche fur die betreffendo 
Abteilung besteht, namentlich dann, wenn or von der einen in clie 
andere ubertritt. 

Als Strafen komlUen in Betracht: Verwarnungen, Verweise, 
Geldstrafen, zoitweiliger AusschluB von der Arbeit usw. Nicht als 
Strafandrohung i"t die bei Akkordarbeit haufig VOrkOlUl1lende 8e
stimmung anzusehen, daB der Arbeiter den Anspruch auf den Akkord
uberschuB verliert, wenn er vor Vollendung der Akkordarbeit austritt. 

Es ist zu regeln, wer zur Verhangung der Strafe zustandig sein solI. 
Die Einziehung der Strafe kann im Wege del' freiwilligen Zah

lung durch den Bestraften oder im Wege des Abzugs vom Lohne oder 
im \'Yege der vom Arbeiter hinterlegten Kaution geschehen. 

Gewerblicbe Arbeiter. 
GO. § 103 fi. 

Die Festsetzung der Vel'haltnisse zwischen den selbstandigen 
Gewerbetl'eibenden und den gewerblichen Arbeitern ist Gegen
stand freier trbereinkunft, sofern nicht durch Reichsgesetz Be
schrankungen aufel'legt sind, wie z. B. fiir die minderjiihrigen und 
jugendlichen Arbeiter, Lehrlinge usw. 

Ais gewerbliche Arbeiter sind jIll allgcmeinen diejenigen 
Personen anzusehen, welche in einem gewerblichen Unternehmen auf 
Grund eines Vertragsverhiiltnisses als Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, 
Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker. Fabrikarbeiter oder in 
ahnlichen Stellungen fUr Zwecke des Gewerbebetriebes beschiiftigt 
werden. 

Bei der Festsetzung der Verhaltnisse handelt es sich haupt
sachlich urn die Art der xu leistenden Arbeiten, urn Beginn 

B I u m. Rechtskundp. 32 
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und Ende des Arbeitsvcrhaltnisses, die Kundigungsfrist, den Lohn 
des Arbeiters und die sonstigen Leistungen des Arbeitgebers, die 
Zahlungsarten, die Beschaffung der fUr die Arbeit crforderliehen 
Werkzeuge und Stoffe, das Verhalten des Arbeiters wahrend der 
Arbeit und die Folgen von Zuwiderhandlungen gegen den Arbeits
vertrag; aueh das Verhalten des Arbeiters auBer dem Dienst und 
nach der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses kann in gewissen Be
ziehungen Gegenstand des Vertrages sein. In die Verhaltnisse des 
Arbeitgebers laBt das Gesetz keine weitere Einmischung der offent
lichen Gewalt zu, insofern den gesetzlichen Anforderungen entsproehen 
wird. Ein Arbeitsvertrag ist jedoeh niehtig, wenn dureh denselben 
jemand unter Ausbeutung der Notlage, des Leiehtsinns oder der 
Unerfahrenheit eines andern sieh oder einen Dritten fUr eine Lei
stung Vermogensvorteile versprechen oder gewahren laBt, welche den 
Wert der Leistung dergestalt ubersteigen, daB den Umstanden nach 
die Vermogensvorteile in auffiiJIigem MiBverhaltnisse zu del' Lei
stung stehen (§ 138 BGB.). Hierher gehoren unter Umstanden Ar
beitsvertrage mit zu niedrigen Lohnen. Als oberster Grundsatz 
gilt, daB Vertrage so auszulegen sind, wie Treu und Glauben mit 
Rucksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Del' Schuldner (Ar
beitnehmer) ist verpfiiehtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu 
und Glauben es mit Riicksicht auf die Verkehrssitte erfordern. 
Del' Sehuldner haftet fur Vorsatz und Fahrlassigkeit. Fahrlassig 
handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt auBer acht laBt 
(BGB. §§ 157, 242, 276). 

In zwei J ahren verjahren die Anspriiche der gewerblichen Ar
beiter wegen Lohnes und anderer an Stelle oder als Teil des Lohnes 
vereinbarter Leistungen mit EinschluB der Auslagen sowie die An
spruche der Arbeitgeber wegen der auf solehe Anspriiche gewahrten 
Vorsehiisse (BGB. § 196). 

Zufolge des Grundsatzes der Freiheit des Arbeitsvertrages sind 
die Verabredungen der Parteien maBgebend. Der Parteiwille kann 
entweder ausdriicklich oder stillschweigend erklii.rt werden. Oft ist 
der Ortsgebraueh als vereinbart anzusehen. 

Der Lohn des gewerbliehen Arbeiters kann Akkordlohn (Stiick
lohn, Gedinge) sein. 1m allgemeinen unterseheidet man Stiieklohn, 
das ist die Zahlung naeh der Stiickzahl, naeh MaB oder Gewieht, 
mit oder ohne Festsetzung der Stiiekzahl, und Akkordlohn im 
engercrt Sinne, d. h. Herstellung eines oder mehrerer Stiicke, Er
ledigung eines bestimmten Auftrages gegen eine feste Summe. Der 
Akkordlohn ist in der Praxis der GroBindustrie die herrsehende 
Lohnform. Aueh beirn Akkordlohn sind im Zweifel auf den ge
werbliehen Arbeitsvert,rag die Gruudf'ii.tze des BGB. uber den 
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Dienstvertrag anzuwenden. Durch den Dienstvertrag wird derjenige, 
welcher die Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenr'n Dienste, 
der andere Teil zur Gewii.hrung der vereinbarten Vergiitung ver
pflichtet. 

Die Feststellung des Verhaltnisses zwischen den selbstandigen 
Oewerbetreibenden und ihren Arbeitern kann auch mittels einer 
Arbeitsordnung (vergl. S. 494) oder Fabrikordnung erfolgen. Die 
ausdriickliche oder durch Annahme der Arbeit nach Mitteilung der 
~'abrikordnung erfolgte Unterwerfung eines Fabrikarbeiters unter 
die bestehende Arbeitsordnung ist als ein Vertrag zu betrachten. 
Daher kommen in einem solchen FaIle beziiglich der Kiindigungs
frist usw. nicht die Vorschriften des Gesetzes, sondern diejenigen 
der Arbeitsordnung zur Anwendung. Auf Arbeitsordnungen in klei
neren Betrieben, welche von den Unternehmern freiwillig erlassen 
werden, finden diese Vorschriften keine 'Anwendung. Die Fest
setzung der Verhaltnisse kann auch im Wege des kollektiven Ar
beitsvertrages (Tarifvertrag) erfolgen. Bei allen Beteiligten ist yom 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Tarifvertrages im Zweifel anzu
nehmen, daB sie den abgeschlossenen Arbeitsvertragen den Inhalt 
des Tarifvertrages zugrunde legen wollen. Eine strafrechtliche 
Verfolgung findet bei Verletzung des gewerblichen Arbeitsvertrages 
im allgemeinen nicht statt, d. h. die Bestrafung des Kontrakt
bruches gewerblicher Arbeiter gibt es nicht. Der durch Kontrakt
bruch des Arbeitgebers oder Arbeitnehm,ers Benachteiligte ist darauf 
:J,ngewiesen, Schadensersatz zu ford ern. 

Lohn, Lohneinbehaltung und Beschla,gnahme. 
(GO. §§ 115-119& u. 134.) 

Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die Lohne ihrer Ar
beiter in Reichswahrung zu berechnen und auszuzahlen. Sie 
diirfen den Arbeitern keine Waren kreditieren, doch diirfen sie den 
Arbeitern Lebensmittel fiir den Betrag der Anschaffungskosten, 
Wohnung und Landnutzung gegen die ortsiiblichen Mieten und 
Pachtpreise, Feuerung, Beleuchtung, regelmaBige Bekostigung, 
Al'znei und arztliche Hilfe, sowie Werkzeugc und Stoffe zu den 
ihnen iibertragenen Arbeiten fiir den Betrag der durchschnittlichen 
Selbstkosten unter Anrechnung bei der Lohnzahlung verabfolgen. 
Bei Akkordarbeiten ist die Verabfolgung von Werkzeugen und 
Stoffen zu hoherem Preise zulassig, wenn der Preis den ortsiiblichen 
nicht iibersteigt und vorher vereinbart ist (§ 115 GO.). 

Zahlungen sind in der Regel in Goldmiinzen zu leisten. Niemand 
ist in normal en Zeiten vArpftichtet, Reiehssilbermiinzen im Betrage 
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von mehr nls zwanzig Mark und Niekel- und Kupfermiinzen im Betrage 
von mehr als einer Mark in Zahlung zu nehmen (Miinzgesetz vom 9. 7. 
1873). In Reiehskassenseheinen und Banknoten darf zu normal en 
Zeiten del' Arbeitslohn nieht gezahlt werden, da wedel' die ersteren 
noeh die letzteren im Privatverkehr angenommen werden miissen und 
daher nieht als "Reiehswahrung" gelten konnen. (§ 5 des Gesetzes 
iiber die Ausgabe von Reiehslmssenseheinen vom 30. 4. 74 und 
§ 2 des Bankgesetzes vom 14. 5. 75). Aueh auf Geld lautende 
Anweisungen an Dritte oder gezogene Weehsel diirfen nieht an 
Zahlungsstatt gegeben werden (RG. v. 10. 6. 94). 

Nieht verboten und nicht strafbar sind Lohnabziige im Wege 
der Aufrechnung wegen personlieher Forderungen des Arbeitgebers 
(z. B. Darlehen, Wirtschaftsforderungen), ferner Lohnabziige wegen 
Konventionalstrafen, die der Arbeiter nach dem Arbeitsvertrag oder 
der Arbeitsordnung verwirkt hat, und Lohneinbehaltungen zu Ka,u
tionszweeken. 

Dagegen ist die Lohnauszahlung an Dritte bei Strafe verboten, 
wenn sie auf Grund von Reehtsgesehaften oder Urkunden der 
Reehtsgesehafte erfolgt, die nach § 2 des Lohnbesehlagnahme
gesetzes vom 21. 6. 69 reehtlieh unwirksam sind. (Verfiigung iiber 
den unpfandbaren Lohnansprueh dureh Zession, Anweisung, Ver
pfandung oder irgendein anderes Rechtsgeschaft.) 

Das BGB. bestimmt in § 394, daB, soweit eine Forderung der 
Pfandung nicht unterworfen ist (z. B. das Einkommen unter 1500 Mark 
im Jahre), gegen sie die Aufreehnung nieht stattfindet, d. h. daB 
ein gesetzliches Recht gegenilber einer unpfandbaren Lohnforderung 
nicht besteht. 

Der PfandungsbesehluB, welcher dem Beschlagnahmeverbot zu
wider ergangen ist, ist rechtsungiiltig. Die Entscheidung des Voll
streckungsgerichtes gemaB § 768 ZPO. ist in solehem FaUe erst 
herbeizufiihren. 

Naeh § 850, Ziffer 1 ZPO. und § 1 des Lohnbeschlagnahme
gesetzes vom 21. 6. 69 darf der Arbeits- oder Dienstlohn, sofel'll 
das zugrunde liegende Arbeits- oder Dienstverhaltnis die Erwerbs
tatigkeit des Vergiitungsbereehtigten vollstandig oder hauptsachlich 
in Anspruch nimmt, zum Zweck del' Sicherstellung odeI' Befriedi
gung eines Glaubigers erst dann mit Beschlag belegt werden, nach
dem die Leistung del' Arbeiten oder Dienste erfolgt und nachdem 
del' Tag abgelaufen ist, an welch em die Verglitung gesetzlich vertrags
oder gewohnheitsmaJ3ig zu entrichten war, ohne daB del' Ver
giitungsberechtigte dieselbe eingefordel't hat. Nach § 2 des Lohn
beschlagnahmegesetzes konnen die Bestimmungen des § 1 mit recht
licher Wirlmng durch Vertmg wedel' Itusges:hlossen noch beschrankt 
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werden. Ausgenommen sind nach § 4 Dienstbeziige, soweit der 
Gesamtbetrag der Vergiitung die Summe von 1500 Mark fUr das 
Jahr iibersteigt. Es ist also die Aufrechnung gegen die Lohn
forderung nur zulassig, wenn der Arbeiter den Zahltag oder Ein
forderung des Lohnes hat verstreichen lassen. Unzulassig ist die 
A ufrechnung, wenn der Arbeiter am Zahltag seinen Lohn einfordert, 
und zwar selbst dann, wenn diese Einforderung mit einem vor dem 
Zahltag abgeschlossenen Aufrechnungsvertrag in Widerspruch steht. 
Fordert der Arbeiter am Zahltag seinen Lohn ein, so muB der 
Arbeitgeber ihm denselben auszahlen, auch wenn ihm eine ganz 
begriindete Gegenforderung zusteht. Lohnabziige wegen erhaltener 
Lohnvorschiisse sind indes statthaft, es sei denn, daB diese den 
Charakter von Darlehen haben. Konventionalstrafen (Ordnungs
strafen) konnen den Charakter von Lohnverwirkungen oder aber, 
von personlichen Forderungen des Arbeitgebers haben; in letzterem 
Falle konnen sie nicht aufgerechnet werden. 

Hat der Arbeiter den Lohn eingefordert und der Lohn ist 
wegen Geldmangel des Arbeitgebers oder aus sonstigem Grunde 
nicht gezahlt worden, so bleibt das Verbot der Beschlagnahme be
stehen. Hierbei ist der nicht gezahlte, in den Handen des Schuld
ners befindliche Lohnbetrag in bestimmtem Umfange durch § 811 
ZPO. vor Pfandung geschiitzt. Sind Nahrungs-, ~~euerungs- und 
Beleuchtungsmittel nicht auf 2 W ochen gesichert, so bleibt der 
zur Beschaffung erforderliche Geldbetrag von del' Pfa,ndung frei 

In § 850 Nr. 8 ZPO. sind die Ausnahmen in del' Anwendung 
des Gesetzes bezeichnet. 

Bei der Beitreibung von personlichen Staatssteuern und Kom
munalabgaben, Kirchenabgaben, soweit sie nicht Hi.nger als 3 Monate 
fiillig sind, ferner bei gesetzlichen Unterhaltsforderungen von Ver
wandten des jetzigen und friiheren Ehegatten und del' unehelichen 
Kinder erleidet das Beschlagnahmeverbot Ausnahmen. 

Gibt der Arbeiter jemand V ollmacht, fUr ihn den Lohnbetrag 
zu erheben, so bedeutet dies keine Verfiigung iiber die Lohnforde
rung im Sinne des Gesetzes. 

1st vom Arbeiter in einer diesem § 2 zuwiderhtufenden Weise 
verfiigt, so wird del' Arbeitgeber durch die Zahlung an den Dritten 
nicht befreit. Verlangt der Arbeiter jedoch seinen Lohn, so kann 
der Arbeitgeber das Gezahlte von dem Dritten zuriickfordern 
(§ 812 BGB.). 

Die Frage, wie die Anspriiche von Arbeitgcber und Arbeit
nehmer sind, wenn sich gleichartige Leistungen aus demselben 
Schuldverhaltnis gegeniiberstehen, ist infolge del' verschiedenartigen 
Auslegung des ~ 273 BGB. strittig. In den Motiven zum ersten 
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Entwurfe des BGB. Bd. 11, S. 114, § 288, Entwurf 1, ist ausdriick
lioh ausgesprochen. daB das Verbot del' Aufrechnung sich auch auf 
Gegenforderungen aus demselben Rechtsverhaltnis bezieht. 
Wenn sich ein Fabrikunternehmer in den zulassigen Grenzen des 
§ 134 GO., Abs. 1 im FaIle del' rechtswidrigen Auflosung des Arbeits
verhaltnisses durch den Arbeiter die Verwirkung eines Teiles des riick
standigen Lohnes ausbedingt, so ist dies nicht Aufrechnung, sondern 
vertragsmiiBige Lohnverwirkung. § 394 BGB. verbietet iibrigens nul' 
die einseitige Aufrechnung gegeniiber del' unpfandbaren Forderung. 

Dem Arbeitgeber ist verboten, dem Arbeiter Waren auf Borg 
(auf Kredit), d. i. unter Stundung del' Bezahlung des Kaufpreises 
odeI' Mietpreises, zu verkaufen, zu vermieten odeI' sonst gegen 
Entgelt abzugeben. 

Waren gegen bar an die Arbeiter zu verkaufen, ist den Arbeit
gebern nicht verboten, und auch in del' Bemessung des Preises 
unterliegen sie hierbei keinen Beschrankungen. 

Lebensmittel dtirfen nul' zu einem die Anschaffungskosten 
nicht tibersteigenden Preise verabfolgt werden. Unter den An
schaffungskosten sind die Aufwendungen des Arbeitgebers IiiI' die 
Anschaffung del' Ware zu verstehen, also insbesondere del' Kauf
preis, jedoch ohne Hinzurechnung von Zinsen und Generalunkosten. 
Dagegen dtirfen die Transportkosten auf den Preis geschlagen werden; 
denn das Gesetz will nicht, daB del' Arbeitgeber positiven Schadl'!! 
habe. Del' ortsiibliche Preis ist derjenige, zu welchem jederman!, 
die Ware am betreffenden Orte erhalten kann. 

Lohn und Abschlagszahlungen dtirfen in Gast- und Schank
wirt schaft en odeI' Verkaufsstellen nicht ohne Genehmigung del' 
unteren Verwaltungsbehorde erfolgen. Diese Bestimmung ist deshalb 
getroffen, damit die Arbeiter nicht verleitet werden sollen, alsbald 
nach Empfang einen Teil des Lohnes an Ort und Stelle auszugeben. 

Arbeiter, deren Forderungen in einer den oben beschriebenen 
Vorschriften zuwiderlaufenden Weise berichtigt worden sind, konnen 
zu jeder Zeit Zahlung verlangen, ohne daB ihnen eine Einrede aus 
dem an Zahlungsstatt Gegebenen entgegengesetzt werden kann. 
Dem auf Barzahlung klagenden Arbeiter kann weder eine ZahlungH
noch eine Bereicherungs- noch eine Kompensations- noch eine R('
tent ions- noch eine sonstige Einrede entgegen gehalten werden. 

Vertrage, welche dem § 115 znwiderlaufen, sind niohtig. Dasselbe 
gilt von Verabredungen zwischen den Gewerbetreibenden und den 
von ihnen beschaftigten Arbeitern tiber die Entnahme del' letzteren 
aus gewissen Verkaufsstellen, sowie iiberhaupt tiber die Verwell
dung des Verdienstes derselben zu einem anderen Zwecke als zur 
Beteiligung an Einrichtungen zur Verbesserung der Lage del' Ar-
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beiter oder ihrer Familien. Der Ausdruck "Bediirfnisse" umfa6t 
aBe Bedarfsgegenstande, also nicht nur Lebensmittel und dergl. 
(RG. vom 26. 4. 87). Der Ausdruck "Verkaufsstellen" zielt ins
besondere auf die mit einzelnen Fabriken verbundenen Konsum
vereine. Verabredungen der fraglichen Art werden zuweilen auch 
stillschweigend abgeschlossen: auch eine solche stillschweigende 
Unterwerfung unter einen Geschii.ftsgebrauch ist unwirksam (RG. 
vom 18. 12. 85). Giltig sind Verabredungen zwischen dem Arbeit
geber und dem Arbeiter iiber Verwendung des Arbeitsverdienstes 
"zur Beteiligung an Einrichtungen zur Verbesserung der Lage der 
Arbeiter oder ihrer Familien". Als solohe Einrichtungen konnen 
hauptsachlich in Betracht kommen: die Gewahrung von Natural
reichnissen durch den Arbeitgeber. Hilfskassen, welche den Zweck ver
folgen, den Arbeitern oder ihren Familien in Krankheits- oder an
deren Notfallen Unterstiitzungen zu sichern, Sparkassen, insbesondere 
fiir jugendliche Arbeiter, Einriohtungen zur Bildung und Unter
haltung der Arbeiter usw. 

Forderungen fiir Waren, welche dem § 115 zuwider kreditiert 
worden sind, konnen von dem Glii.ubiger weder eingeklagt, noch durch 
Anrechnung oder sonst geltend gemacht werden, ohne Unterschied, 
ob sie zwischen den Beteiligten unmittelbar entstanden oder mittelbar 
erworben sind. Dagegen fallen dergleichen Forderungen denjenigen 
Hilfskassen zu, welcher der Arbeiter angehort, in Ermangelung 
einer solchen einer anderen zum Besten der Arbeiter an dem Ol'te 
bestehenden, von der Gemeindebehorde zu bestimmenden Kasse 
und in deren E~angelung der Ortskrankenkasse (GO. § 118). 

Lohneinbehaltung, welche von Gewerbeunternehmern zur Siche
rung des Ersatzes. eines ihnen aus der widerrechtlichen AuflOsung 
des Arbeitsverhaltnisses erwachsenen Schadens oder einer fUr diesen 
Fall verabredeten Strafe ausbedungen werden, diirfen bei den ein
zelnen Lohnzahlungen ein Viertel des fii.lligen Lohnes, im Gesamt
betrage den Betrag eines durchschnittlichen W ochenlohnes nicht 
iibersteigen. 

Durch statutarische Bestimmung von Behorden kann zur Lohn
sicherung festgesetzt werden: 
1. da6 Lohn- und Abschlagszahlungen in festen Fristen im Zeit

raum einer Woche bis zu einem Monat erfolgell mussen; 
2. da6 der von minderjahrigen Arbeitern verdiente Lohn an die 

Eltern oder Vormiinder, an die Arbeiter selbst nur mit deren 
schriftlicher Zustimmung gezahlt wird; 

3. daB die Gewerbetreibenden den Eltern oder Vormundern inner
halb gewisser Fristen Mitteilung von den an minderjii.hrige Ar
beiter gezahlten Lohnbetragen zu machen haben (GO. § 119a). 
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Verabredungen zwischen Arbeitgeber und Arbeiter, auf Grund 
deren der Lohn odeI' regelmiiBig ein Teil des Lohnes vorlaufig 
llicht ausgezahlt wird, sind an sich zulassig. Solche Lohneinbehal
tung en kommen vor, 

zum Vorteil des Arbeiters, z. B. als verzinsliches Sparguthaben, 
und zum Vorteil des Arbeitgebers, insbesondere zu Kautions

zwecken. 

Flir den Fall der rechtswidrigen Auflosung des Arbeits
verhaJtnisses durch den Arbeiter ist es dcn Unternehmern unter
Stgt, die Verwirkung des rlickstandigen Lohnes libel' den Betrag 
di~S durchschnittlichen Wochenlohnes hinaus auszubedingen. Den 
Arbeitern ist bei der regelmaBigen Lohnzahlung eill schriftlicher 
Beleg (Lohnzettel, Lohntlite, Lohnbuch usw.) liber den Betrag des 
verdienten Lohnes und der einzelnen Arten der vorgenommenen 
Abzlige auszuhandigen (§ 134 GO.). 

1m allgemeinen ist dem Unternehmer durch die GO. nicht 
untersagt, sich flir den Fall des Kontraktbruches des Ar
he i t e r s einen bestimmten Schadensersatz oder eine Vertragsstrafe 
oder die Verwirkung des rlickstandigen Lohnes auszubedingen, sei 
es als Entschadigung oder als BuBe. 1st Lohnverwirkung fiir den 
.B'itll des Kontraktbruches verabredet, so wird die Lohnforderung 
hinCaJlig odeI' gemindert. 

Die Unternehmer und Arbeiter von Fabriken, welche liber 20 
ArlJeiter beschiiftigen, miissen ihren Schaden nachweisen oder die 
vpreinbarte Konventionalstrafe geltend machen. 

Wenn del' Arbeitgeber Lohnbiicher einrichtet, in denen flir 
eine groBere Anzahl von nacheinander folgenden Eintragungen Raum 
ist" so hat del' Arbeiter dieses Lohnbuch bei 'jeder Lohnzahlung 
vorzulegen, damit darin die neue Eintragung erfolgen kann. Die 
Abziige sind samtlich anzugeben, unerheblich auf welchem Grunde 
sie beruhen (Kranken- und Invalidenversicherungsbeitrage, Lohn
vOl'schiisse, Mietzinse, Lohneinbehaltungen zu Kautionsz\vecken odeI' 
fiiI' Wohlfahrtseinrichtungen usw.). 

An den Sachen des Dienstverpflichteten, die bei Ge
legenheit des Diensteintrittes in die Raume des Dienstherrn eill
gebracht sind, kann letzterer das Riickbehaltungsrecht des § 273 
BOB. nicht ausliben. Denn diese Gegenstande sind Eigentum des 
Arbeiters und die Gegenansprliche des Arbeitgebers riihren nicht 
aus demselben Rechtsverhaltnisse. 

Friiher dem Arbeitgeber iibergebene Zeugnisse des Arbeiter", 
Kra,nkenkassenbiicher, Quittungskarten fiir Alters- l1nd Invaliditats
versicherung konnen ebenfalls nieht zuriickbehalten werden. 
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Das Arbeitsbuch braucht nach § 107 GO. nur nach recht
maBiger L6sung des Arbeitsverhaltnisses wieder ausgehandigt zu 
werden. Nach billiger Gesetzesauslegung wird das Zuriickbehaltungs
recht nur bis zum Ablauf der Vertragszeit zuzugestehen sein. 

Kiindigung des Arbeitsverhiiltnisses. 
Fiir die L6sung des ArbeitsverhaltnisBes zwischen den 

Gesellen oder Gehilfen und ihren Arbeitgebern ist mangels anderer 
Verabredungen einen jedem Teile freistehende, 14 Tage vorher 
erklarte Aufkiindigung gestattet. 

Vereinbart der Arbeitgeber mit dem Arbeiter durch Arbeits
ordnung oder anderweitig andere Aufkiindigungsfristen, so 
miissen sie fiir beide Teile gleich sein, andernfalls sind sie nichtig 
(GO. § 122). 

Der Arbeitgeber kann den Arbeiter jedoch ohne A ufkiin
digung entlassen: 

1. wenn sie bei AbschluB des Arbeitsvertrages den Arbeitgeber 
durch Vorzeigung falscher oder verfalschter Arbeitsbiicher oder 
Zeugnisse hintergangen oder ihn iiber dafl Bestehen eines anderen, 
sie gleichzeitig verpflichtenden Arbeitsverhiiltnisses in einen Irr
tum versetzt haben; 

2. wenn sie eines Diebstahls, einer Entwendung, einer Unterschla
gung, eines Betrugs oder eines liederlichen Lebenswandels sich 
schuldig machen; 

3. wenn sie die Arbeit unbefugt verlassen haben oder sonst den 
nach dem Arbeitsvertrag ihnen obliegenden Verpflichtungen nach
zukommen beharrlich verweigern; 

4. wenn sie der Verwarnung ungeachtet mit Feuer und Licht un
vorsichtig umgehen; 

5. wenn sie sich Tatlichkeiten odeI' grobe Beleidigungen gegen den 
Arbeitgeber odeI' seine Vertreter oder gegen die Familienan
geh6rigen des Arbeitgebers oder seiner Vertreter zuschulden 
kommen lassen; 

6. wenn sie einer vorsatzlichen und rechtswidrigen Sachbeschiidigung 
zum N aehteile des Arbeitgebers odeI' eines Mitarbeiters sich 
schul dig machen; 

7. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfahig oder mit einer 
abschreckenden Krankheit behaftet sind. 

In dcn unter Ziff. 1-6 gedachten Fallen ist die Ent.lassung 
nicht mehr zulassig, wenn die zugrunde liegenden Tatsachell dem 
Arbeitgeber langeI' als eine Woehe bekannt sind. 
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Bei Betrieben, welche mehr als zwanzig Arbeiter bcschaf
tigen, ist eine solche Erweiterung der Entlassungsgriinde nur mittels 
Arbeitsordnung moglich. Es geniigt jedoch das Bestehen eines 
der obigen Entlassungsgriinde, auch wenn sie dem Arbeitgeber 
erst nachtraglich bekannt werden. Die Angabe des Entlassungs
grundes bei der Entlassung ist nicht notig (vergl. G. G. Berlin im 
Rll'bBl. V, 475). Die Entlassung hat fiir den Arbeiter zur Folge, 
daB er yom Augenblick der Entlassung aus der Beschaftigung an 
auch den Anspruch auf die vereinbarten Gegenleistungen verliert. 
Seine Anspriiche auf Vergiitung bereits geleisteter Dienste und 
seine Pflicht zur Zuriickerstattung im voraus entrichteten Lohnes 
bemiBt sich nach § 628 Abs. 1 BGB. Wenn der Arbeiter durch 
vertragswidriges Verhalten di~ Kiindigung veranlaBt hat, so steht 
ihm ein Anspruch auf Vergiitung gemaB § 628 Abs. 1 Satz 2 BGB. 
insoweit nicht zu, als seine' bisherigen Leistungen infolge der Kiin
digung fiir den Arbeitgeber kein Interesse haben. Diese Be
stimmung ist namentlich dann von Bedeutung, wenn der ent
lassene Arbeiter ein Akkordarbeit angefangen hat und der Arbelt
geber genotigt ist, dieselbe durch einen anderen Arbeiter fertig
stellen zu lassen. Etwaige Anspriiche des Arbeiters konnen noch 
hinfallig werden, wenn eine Tatsache, die den Arbeitgeber nach 
obigem zur Entlassung berechtigt, erst nach erfolgter Entlassung 
eintritt, z. B. grobliche Beleidigung des Arbeitgebers (RG. v. 4. 11. 
96). Del' Arbeiter ist dem Arbeitgeber zum Ersatze des durch 
die Aufhebung des Arbeitsverhaltnisses entstehenden Schadens 
verpflichtet, wenn er durch vertragswidriges, schuldhaftes Verhalten 
die Kiindigung veranlaBt hat. Fiir Streitigkeiten dariiber, ob die 
Entlassung mit Recht oder Unrecht erfolgt ist, sowie iiber die 
Entschiidigungsanspriiche sind die Gewerbegerichte zustandig. 

Die Weigerung, tJberstunden zu machen, kann unter Um
standen einen Entlassungsgrund bilden. 

Arbeiter (Gesellen oder Gehilfen) konnen vor Ablauf der 
vertragsmaBigen Zeit und ohne Aufkundigung die Arbeit 
verlassen: 
1. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfahig werden; 

2. wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter sich Tiitlichkeiten 
oder grobe Beleidigungen gegen die Arbeiter oder gegen Ihre 
Familienangehorigen zuschulden kommen lassen; 

3. wenn der Arbeitg~ber den Arbeitern den schuldigen Lohn nicht 
in der bedungenen Weise auszahlt, bei Stucklohn nicht fur ihre 
ausreichende Besehaftigung sorgt, oder wenn er sieh wider
rechtlicher V'bervorteilungen gegen sie schuldig macht; 
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4. wenn bei der Fortsetzung der Arbeit das Leben oder die Ge
sundheit der Arbeiter einer erweislichen Gefahr ausgesetzt 
sein wiirde, welche bei Eingehung des Arbeitsvertrages nicht zu 
erkennen war. 

In den unter 2 gedachten Fallen ist der Austritt aus der 
Arbeit nicht mehr zulassig, wenn die zugrunde liegenden Tat
sac hen dem Arbeiter liinger als eine W oche bekannt sind. 

VerlaBt der Arbeiter aus einem der oben erwahnten Griinde 
die Arbeit, so ist im Augenblick seines Austritts das Dienstver
Mltnis gelost, und damit erloschen seine Rechte auf Lohn und 
seine Ptlicht zur Arbeit. Seine Anspriiche auf Vergiitung der bis
herigen Leistungen bemessen sich nach § 628 Abs. 1 BGB. War 
seine Kiindigung durch vertragswidriges Verhalten des Arbeit
gebers veranlaBt, so ist dieser ihm zum Ersatz des durch die 
Aufhebung des Dienstverhaltnisses entstehenden Schadens ver
ptlichtet (§ 628 Abs. 2 BGB.). 

Der Arbeiter, der sich fiir eine Beschaftigung verdungen hat, 
deren Gefahrlichkeit er kannte oder kennen konnte, kann von der 
Vorschrift in Ziffer [) keinen Gebrauch machen, wohl aber der 
Arbeiter, der nach dem Beginn der Arbeit einer ihm unbek:wnten 
und nicht zu erkennenden wirklichen Gefahr begegnet. 

AuBer den bezeichneten Fallen fUr die fristlose Aufkiindigung 
der Arbeit kann jeder der beiden Teile aus wichtigen Griinden 
vor Ablauf der vertragsmaBigen Zeit und ohne Innehaltung einer 
Kiindigungsfrist die Aufhebung des Arbeitsverhaltnisses ver
langen, wenn dasselbe wenigstens auf vier W ochen oder wenn eine 
langere als vierzehntagige Kiindigungsfrist vereinbart ist. Welche 
Griinde als wichtige zu gelten haben, ist nach der Lage des 
Einzelfalles zu beurteilen. Hat ein Arbeiter rechtswidrig die Ar
beit verlassen, so kann der Arbeitgeber als Entschadigung fUr den 
Tag des Vertragsbruches und jeden folgenden Tag der vertrags
maBigen Arbeitszeit, hochstens aber fiir eine W oche, den Betrag 
des ortsiiblichen Tagelohns ford ern. Diese 1!'orderung ist an den 
Nachweis eines Schadens nicht gebunden. Durch ihre Geltend
machung wird der Anspruch auf ErfUllung des Vertrags und auf 
weiteren Schadensersatz ausgeschlossen. Dasselbe Recht steht dt'IlI 

Gesellen oder Gehil~en gegen den Arbeitgeber zu, wenn er yon 
diesem vor rechtmaBiger Beendigung des Arbeitsverhaltnisses ent
lassen ist. 

Ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehilfen verleitt-'t, 
vor rechtmaBiger Beendigung des Arbeitsverhaltnisses die Arbeit 
zu verlassen, ist dem friiheren Arbeitgeber fiir den entstandenen 
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Schaden oder den nach § 124 b an die Stelle des Schadensersatzes 
tretenden Betrag als Selbstsohuldner mitverhaftet. In gleieher 
Weise haftet ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehilfen' 
annimmt, von dem er weiB, daB derselbe einem anderen Arbeit
geber z~r Arbeit noch verpflichtet ist. 

In dem im vorstehenden Absatze bezeichneten Umfang ist 
auch derjenige Arbeitgeber mitverhaftet, welcher einen Gesellen oder 
Gehilfen, von dem er weiB, daB derselbe einem anderen Arbeit
geber zur Arbeit noch verpflichtet ist, wahrend der Dauer dieser 
Verpflichtung in der Beschiiftigung behalt, sofern nicht seit der 
unrechtma.Bigen Losung des Arbeitsverhaltnisses bereits vierzehn 
Tage verflossen sind. 

Wegen Unmoglichkeit der Leistungen von Arbeitgeber oder 
Arbeitnehmer oder beider Parteien vgl. S. 111. 

Lohnbucher. 
Fiir bestimmte Gewerbe kann der Bundesrat Lohnbiicher 

oder Arbeitszettel vorsehreiben und die zur Ausfiihrung erforder
lichen Bestimmungen erlassen. Diese Lohnbiicher oder Arbeits
zettel sind von den Arbeitsbiichern verschieden. In die Lohn
biieher oder Arbeitszettel sind von dem Arbeitgeber oder einem 
dazu bevollmachtigten Betriebsbeamten einzutragen: 
1. der Zeitpunkt der Obertragung von Arbeit, Art und Umfang 

der Arbeit, bei Akkordarbeit die Stiickzahl, 
2. die Lohnsatze, 

3. die Bedingungen fUr die Lieferung von /Werkzeugen und Stoffen 
zu den Arbeiten, . 

4. der Zeitpunkt der Ablieferung sowie Art und Umfang der ab
gelieferten Arbeit, 

5. der Lohnbetrag unter Angabe der etwa vorgenommenen Ab
ziige, 

6. der Tag der Lohnzahlung. 

(GO. § 114 a.) 

Das Lohnbuch oder der Arbeitszettel ist auf Kosten des Ar
beitgebers zu beschaffen und sofort nach V qllziehung der vorge
schriebenen Eintragungen dem Arbeiter kostenfrei auszuhandigen. 
Die Eintragungen sind von dem Arbeitgeber oder einem dazu be
vollmachtigten Betriebsbeamten zu unterzeichnen. 

Diese Lohnbiicher sind bishcr nur fiir die Wascherei
und Konfektions-Industrie yom Bundesrat angeordnet. 



Lehrlinge. 

Lellrlinge. 
(GO. § 126 fl.) 

50!) 

Die Befugnis zum Halten oder zur Anleitung yon Lehrlingen 
steht Personen nicht zu, welche sich nicht im Besitze der biirgerlichen 
Ehrenrechte befinden. Die Befugnis zum Halten oder zur An
leitung von Lehrlingen kann ganz oder auf Zeit solchen Personen 
entzogen werden, welche sioh wiederholt grober Pfiiohtverletzungen 
gegen die ihnen anvertrauten Lehrlinge sohuldig gemacht haben 
oder welohe in sittlioher Beziehung auf Grund vorliegender Tatsaohen 
zum Halten oder zur Anleitung von Lehrlingen ungeeignet er
seheinen. 

Der Lehrvertrag ist binnen vier Wochen nach Beginn der 
Lehre schriftlich abzuschlieBen. Es ist also hier im Gegensatz zu 
dem Dienstvertrag Schriftlichkeit vorgesohrieben. Der Lehrvertrag 
m nB enthalten: 

1. Die Bezeichnung des Gewerbes oder des Zweiges der gewerb-
liohen Tatigkeit, in welchem dip Ausbildung erfolgen soIl; 

2. die Angahe del' Dauer der Lehrzeit; 
3. die Angabe der gegenseitigen Leistungen; 
4. die gesetzlichen und sonstigen Voraussetzungen, unter welchen die 

einseitige Auflosung des Vertrags zulassig ist. 

Der Lehrvertrag ist von dem Gewerbetreibenden oder seinem 
Stellvertreter, dem Lehrling und dem gesetzlichen Vertreter des 
Lehrlings zu unterschreiben und in einem Exemplar dem gesetz
liohen Vertreter des Lehrlings auszuhandigen. Vordrucke fiir die 
Lehrvertrage sind von den Handwerkskammern vorbereitet worden. 
so das yom preuBischen Handelsminister verofl'entlichte Muster del' 
Berliner HMBI. 1901, S. 54. Diese Vordrucke empfehlen sich auch 
fiir Vertrage mit Fabriklehrlingen. 

Auf Lehrlinge in staatlich anerkannten Lehrwerkstatten finden 
diese Bestimmungen keine Anwendung. Der Lehrvertrag ist kosten
und stempelfrei. 

Der Lehrherr ist verpfiichtet, den Lehrling bei den in seinem 
Betriebc vorkommcndcn Arbeiten des Gflwerbes dem Zwecke der 
Ausbildung entsprechend selbst odeI' durch einen geeigneten, aus
driicklich dazu bestimmten Vertreter zu unterweisen, ihn zum Be
suche del' Fortbildungs- oder Fachschule anzuhalten und den Schul
besuch zu iiberwachen. Lehrherr ist derjenige Gewerbetreibende, wel
cher einen gewerbliohen Arbeiter in die Lehre nimmt, um ihn in den 
Arbeiten seines Gewerbes zu unterweisen odeI' unterweisen zu lassen. 
Obige letztere Verpfiichtung ist durch die Novelle von 1897 Gesetz 
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geworden. Der Arbeitgeber hat den Lehrling gegen die MiBhand
lnngen seitens der Arbeitsgenossen zu schiitzen und dafiir zu sorgen, 
daB dem Lehrling nicht Arbeitsverrichtungen zugewiesen werden, 
welche seinen korperlichen Kraften nicht angemessen sind. Der Lehr
herr hat also den Lehrling vor Vberanstrengung zu schiitzen, er 
haftet aber auch fiir Beschadigungen des Lehrlings infolge lehr
vertragswidriger Verwendung (Urt. des bayr. obersten LG. in Zivils. 
v. 2. 1. 01). Die zur Ausbildung des Lehrlings und zum Besuche 
des Gottesdienstes an Sonn- und Festtagen erforderliche Zeit und 
Gelegenheit darf der Arbeitgeber ihm nicht entziehen. 

Der Lehrling ist der vaterlichen Zucht des Lehrherm unter
woden und dem Lehrherm sowie demjenigen, welcher an Stelle des 
Lehrherm die Ausbildung zu leiten hat, zu Foigsamkeit und Treue, 
zu FleiB und anstandigem Betragen- verpflichtet. VbermaBige und 
unanstandige Ziichtigungen, sowie jede die Gesundheit des Lehr
lings gefahrdende Behandlung sind verboten. 

Das Lehrverhaltnis kann, wenn eine langere Frist nicht ver
einbart ist, wahrend der ersten vier W ochen nach Beginn der 
Lehrzeit durch einseitigen Riicktritt aufgelost werden. Eine Ver
einbarung, wonach diese Probezeit mehr als drei Monate betragen 
solI, ist nichtig. Nach Ablauf der Probezeit kann der Lehrling vor 
Beendigung der verabredeten Lehrzeit aus den gleichen Griindl'n 
entlassen werden, aus denen eine fristlose Kiindigung und Ent
lassung von Arbeitem dem Arbeitgeber gestattet ist. Das gleiche 
gilt, wenn er den ihm obliegenden Pflichten nicht nachkommt 
oder den Besuoh der Fortbildungsschule oder Fachschule vernach
lassigt. 

Wird der Lehrling ohne Grund entlassen, so bemessen sich 
seine Anspriiche nach § 326 BGB. Der Lehrherr kann jedoch die 
Entlassung riickgangig machen. 1st der Lehrling jedoch schon zur 
Zeit der Eingehung des Vertrages vollkommen unfahig zur Er
lemung des Gewerbes, so ist der Lehrvertrag ungiiltig (RG. yom 
2. 12. 79). 

Von seiten des Lehrlings khnn das Lehrverhaltnis aufge
lost werden, wenn diejenigen Griinde vorliegen, die auf S. 505 fiir 
Gesellen und Gehilfen in den Ziffem 1, 3-5 vorliegen, oder wenn 
der Lehrherr seine gesetzlichen Verpflichtungen gegen den Lehr
ling in einer die Gesundheit, die Sittlichkeit oder die Ausbildung 
des Lelu'lings gefahrdenden Weise vemachlassigt oder das Recht 
der vaterlichen Zucht miBbraucht oder zur Erfiillung der ibm ver
tragsmaBig obliegenden Verpflichtungen unfahig wird, namentlich 
wenn ihm die biirgerlichen Ehrenrechte aberkannt werden. 

Der Lehrvertrag wird durch den Tod des Lehrlings aufgehoben. 
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Durch den Tod des Lehrherrn gilt der Lehrvertrag als aufge
hoben, sofern die Aufhebung binnen vier Wochen geltend ge
macht wird. 

Bei Beendigung des Lehrverhaltnisses hat del' Lehrherr dem 
Lehrling unter Angabe des Gewerbes, in welchem der Lehrling unter
wiesen worden ist, iiber die Dauer der Lehrzeit und die wahrend 
derselben erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten sowie liber sein 
Betragen ein Zeugnis auszustellen, welches von der Gemeindebehorde 
kosten- und stempelfrei zu beglaubigen ist. 

Neben der Verpflichtung zur Ausstellung des Lehrzeugnisses 
liegt dem Lehrherrn auch noch die Ausfiillung des Arbeitsbuches 
des minderjahrigen Arbeiters gemaB § 111 GO., also auch fiir den 
Lehrling ob. Hingegen kommt ein Arbeitszeugnis fiir den Lehr
ling nicht in Betracht. Die Ausstellung des Zeugnisses hat der 
Lehrherr zu bewirken, gleichgiiltig ob es der Lehrling verlangt oder 
nicht., und zwar bei rechtmaBiger Beendigung des Lehrlingsverhalt
nisses, sei es durch einseitige Auflosung wahrend der Probezeit 
oder bei den gesetzlich zulassigen Fallen, sei es bei Auflosung 
wegen fristloser Kiindigung des Lehrlings durch den Arbeitgeber, 
oder durch beiderseitiges Einverstandnis oder durch Ablauf der 
Lehrzeit. Das Zeugnis kann nicht durch den mit der Anleitung 
des Lehrlings beauft:r:agten Gehilfen odeI' Werkmeister ausgestellt 
werden. 1m FaIle der Verweigerung oder unvollstandigen oder 
wahrheitswidrigen Ausstellung des Zeugnisses wird der Lehrherr 
mit Geldstmfe bis zu 150 M. und im Unvermogensfalle mit Haft 
bis zu vier Wochen bestraft. 1m FaIle des Verschuldens haftet 
der Lehrherr zivilrechtlich gemaB § 276 BGB. dem Lehrling flir 
den ihm erwachsenen Schad en. 

VerliiBt der Lehrling in einem durch das Gesetz nicht vor
gesehenen FaIle ohne Zustimmung des Lehrherrn die Lehre, 
so kann der Lehrherr den Anspruch auf Riickkehr des Lehrlings 
nur geltend machen, wenn der Lehrvertrag schriftlich und ord
nungsgemaB abgeschlossen ist. Ist ein schriftlicher Lehrvertr~g 
nicht oder nicht ordnungsgemaB geschlossen, so hat der Lehrherr 
auch keinen Entschadigungsanspruch. Sein einziges Zwangsmittel 
gegeniiber dem entlaufenell Lehrling ist die Zuriickhcha.ltung des 
Arbeitsbuches (Urt. des pro OVG. V. 2. 6. 02). Der Anspruch auf 
Entschadigung muB innerhalb vier Wochen nach Auflosung des 
Lehrverhaltnisses im Wege der Klage oder Einrede geltend ge
macht sein. Ein Brief geniigt nicht. In bestimmten Fallen (in 
den Fallen des § 127b, Abs. 1 u. 4 der GO.) kann der Anspruch 
nur geltend gemacht werden, wenn dieses im Lehrvertrag unter 
Festsetzlll1g d"r Art und H6he dN Entschadigung vereinbart ist. 
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Die Polizeibehorde k<1nn in diesem Falle auf Antrag des 
Lehrherrn den Lehrling anhalten, so lange in der Lehre zu ver
bleiben, als durch gerichtliches Urteil das Lehrverhaltnis nicht fiir 
aufgelost erklart ist oder dem Lehrling durch einstweilige Ver
fligung eines Gerichtes gestattet ist, der Lehre fernzubleiben. Der 
Antrag ist nur zulassig, wenn er binnen einer Woche nach dem 
Austritte des Lehrlings gestellt ist. Diese Frist bezieht sich nur 
auf den bei der Polizeibehorde zu stellenden Antrag. Wird die 
Frist versaumt, so hat die Polizeibehorde den Antragsteller auf den 
Rechtsweg zu verweisen (Urt. d. pro OVG. V. 9. 2. 11). 

1m Fane unbegrlindeter Weigerung der Rlickkehr hat die 
Polizeibehorde den Lehrling zwangsweise zurlickfii.hren zu lassen 
oder durch Androhung von Geldstrafe bis zu fii.nfzig Mark oder 
Haft bis zu flinf Tagen zur Riickkehr anzuhalten. 

Gibt der Lehrling odeI' bei Minderjahrigkeit der gesetzliche 
Stellvertreter dem Lehrherrn die schriftliche Erklarung ab, daB er 
zu einem anderen Gewerbe oder anderen Beruf iibergehen wird, 
so gilt das Lehrverhaltnis spatestens nach Ablauf von vier Wochen 
als aufgelost. Den Grund der Auflosung hat der Lehrherr in dem 
Arbeitsbuche zu vermel'ken, sofern es sich urn nicht volljahrige 
Arbeiter handelt. Die Eintragung hat den Zweck, den neuen Ar
beitgeber darauf aufmerksam zu machen, daB wahrend neun .Mo
naten die Beschaftigung des Lehrlings in demselben Gewerbe un
zulassig ist und nach § 150 Ziff. 2 GO. u. § 148 Ziff. 10 strafbar ist. 
Del' Lehrling darf in demselben Gewerbe von einem anderen Ar
beitgeber ohne Zustimmung des fruheren Lehrherrn nicht beschaf
tigt werden. 

Wenn der Lehrherr eine illl MiHverhaltnisse zu dem Umfang 
odeI' der Art seines Gewerbebetriebes stehende Zahl von Lehrlingen 
halt und dadurch die Ausbildung del' Lehrlinge gefahrdet erscheint, 
so kann dem Lehrherrn von del' unteren Verwaltungsbehorde die 
Entlassung eines entspl'echenden Teils der Lehrlinge auferlegt und 
die Annahme von Lehrlingen uber eine bestimmte Zahl hinaus 
u~tersagt werden. Fur einzelne Gewerbszweige kann der Bundesrat 
cine HOchstzahl von Lehrlingen vorschreibcn, auch die, Landcs
zentralbehorde ist hierzu befugt. Der Lehrherr wird durch das 
Entlassungsgebot in die Zwangslage versetzt, einen Teil seiner 
Lehrlinge einseitig zu entlassen. Die Entschadigungsanspriiche der 
Lehrlinge sind in diesem FaIle nach GO. § 127 f. zu beurteilen. 
Der Landeszentralbehorde ist das Recht zum ErlaB sole her Vor
schriften deshalb vorbehalten, um fUr den Fall Vorsorge zu treffen, 
dan der ErlaB allgemeiner Bestimmungen nieht fiir das ganze 
Reichsgebict, sondern nur fUr einzelne Bezirke als erforderlich oder 
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zweckmaBig anerkannt werden soUte. Diese Bestimmullgen richten 
sich hauptsachlich gegen die sogenannte Lehrlingswirtschaft. 

Die Lehrzeit soIl in der Regel drei Jahre dauern; sie darf 
den Zeitraum von vier Jahren nicht iibersteigen. Den Lehrlingell 
ist Gelegenheit zu geben, sich nach Ablauf der Lehrzeit der Ge
sellenpriifung zu unterziehen. 

Den Meistertitel in Verbindung mit der Bezeichnung eines 
Handwerks diirfen nur Handwerker fUhren, welehe fiir dieses Hand
werk die Meisterpriifung bestanden und das 24. Jahr zuriiekgelegt 
haben. Das schlieBt fUr die Industrie nicht aus, diejenigen, welche 
den einzelnen Werkstatten oder Abteilungen vorstehen, als "Meister" 
zu bezeiehnen. Den Meistertitel in Verbindung mit einem Hand
werk diirfen Werkmeister in Fabriken ebensowenig wie nicht be
fugte Handwerker fiihren. Der Titel "Meister" sehlechtweg oder 
in anderen Verbindungen als mit dem Namen eines Handwerks. 
z. B. Maschinenmeister, Werkmeister, darf in der Industrie wie 
auch von nicht gepriiften Handwerkern gefUhrt werden. 

Minderjahrige Arbeiter. 
(GO. §§ 107-114.) 

Minderjahrige Personen diirfen, soweit reichsgesetzlieh nieht 
ein anderes zugelassen ist, als Arbeiter nur beschaftigt werden. 
wenn sie mit einem Arbeitsbuche versehen sind. Die VoIljii.hrig
keit tritt gemii.B § 2 BGB. mit der Vollendung des 21. Lebens
jahres ein oder mit der Volljahrigkeitserklarung durch BeschluLl 
des Vormundsehaftsgeriehts. Die fUr minderjahrige Arbeiter gel
tenden Bestimmungen beziehen sieh also auf Arbeiter yom 16. 
bis zum 21. Lebensjahr. Verboten ist die Besehiiftigung del' 
minderjahrigen Arbeiter ohne Arbeitsbueh, nieht del' AbsehluB deg 
Dienstvertrages. Dieser kann unabhangig davon giiltig sein. Ist der 
Arbeiter beim Eintritt in das Arbeitsverhaltnis nieht im
stande, das Arbeitsbueh beizubringen, so darf der Arbeit
geber seine Arbeitsleistung nieht annehmen: Andernfalls 
setzt er sieh aus, mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark und im Unver
mogensfalle mit Haft bis zu drei Tagen fur jeden Fall der Verletzung 
bestraft zu werden. Bei der Allllahme solcher Arbeiter hat der Arbeit
geber das Arbeitsbuch einzufordern. Er darf dasselbe nicht in den 
Handen des Arbeiters oder seiner Angehorigen belassen. Der Ar
beitgeber wird nicht straflos, wenn Elr nachweist, daB er das Ar
beitsbuch "gefordert" hat. Er muB sieh unbedingt in den Besitz 
desselben setzen. Unter Annahme ist der Eintritt in das Dienst
verhaltnis zu verstehen. Der Arbeitgeber 1st verpfiichtet, das Ar-

B I u m. Rechtskundo. 33 
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beitslmch zu verwahren, auf amtliches Verlangen vorzulegen und 
nach rechtmaBiger Losung des Arbeitsverhaltnisses wieder auszu
handigen. Die Pflicht zur Wiederaushiindigung des Arbeitsbuches 
tritt erst nach rechtmaBiger Losung des Arbeitsverhiiltnisses ein. 
VerlaBt der Arbeiter vertragswidrig gegen den Willen des Arbeit
gebers den Dienst, so ist letzterer berechtigt, das Arbeitsbuch 
zuriickzuhalten. Der Arbeiter ist dann gehindert, in ein anderes 
Arbeitsverhaltnis einzutreten. Unter "Aushandigen" wird die Dber
gabe an den personlich sich beim Arbeitgeber oder beim Stellver
treter meldenden Arbeiter oder dessen gesetzlichen Vertreter ver
standen. Die Aushandigung hat an den gesetzlichen Vertreter auf 
dessen Verlangen zu erfolgen, in jedem Falle aber, an ihn, wenn 
der Arbeiter das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, and ern
falls an den Arbeiter selbst. Mit Genehmigung der Gemeinde
behorde kann die Aushandigung des Arbeitsbuches auch an die 
zur gesetzlichen Vertretung nicht !berechtigte Mutter oder einen 
sonstigen Angehorigen oder unmittelbar an den Arbeiter erfolgen. 

Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch die Polizeibehorde 
desjenigen Ortes kostenfrei und stempelfrei ausgestellt, an dem er 
zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat, wenn aber ein 
solcher im Gebiete des Deutschen Reiches nicht stattgefunden hat, 
von der Polizeibeh6rde des von ihm zuerst erwahlten deutschen 
Arbeitsortes. Die Ausstellung erfolgt auf Antrag oder mit Zu
stimmung des gesetzlichen Vertreter8, im Notfall durch die Ge
meindebeh6rde. Vor der Ausstellung muB der Arbeiter nachweisen, 
daB er zum Besuche der Volksschule nicht mehr verpflichtet ist, 
und er muB glaubhaft machen, daB ein Arbeitsbuch bisher fUr ihn 
noch nicht ausgestellt war. 

Wenn das Arbeitsbueh vollstandig ausgefUllt oder nieht mehr 
brauehbar oder wenn es verloren gegangen oder verniehtet ist, so 
wird an Stelle desselben ein neues Arbeitsbuch ausgestellt. Hierfiir 
ist ein Antrag oder die Zustimmung des gesetzliehen Vertreters 
nieht erforderlieh. Liegt Grund zur Annahme vor, daB der Ar
beiter das Arbeitsbueh vorsatzlieh unbrauehbar gemaeht oder ver
nichtet hat, so tritt Geldstrafe bis zu zwanzig Mark, gegebenen
falls Haft bis zu drei Tagen ein. Das ausgefiillte oder nicht mehr 
brauchbare Arbeitsbuch ist durch einen amtlichen Vermerk zu 
schlieBen. Als" unbrauehbar geworden" ist auch ein verloren ge
gangenes und spater naeh Ausstellimg eines neuen wiedergefundenes 
Arbeitsbueh anzusehen. 

Das Arbeitsbueh muB den Namen des Arbeiters, Ort, Jahr 
und Tag seiner Geburt, Namen und letzten Wohnort seines ge
setzliehen Vertreters und die U ntersehrift des Arbeiters enthalten. 
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Die Ausstellung erfolgt unter dem Siegel und der Cnterschrift der 
Behorde. 

Bei dem Eintritte des Arbeiters in das Arbeitsverhaltnis hat 
der Arbeitgeber an der dafiir bestimmten Stelle des Arbeitsbuches 
die Zeit des Eintritts und die Art der Bescha,Itigung, am Ende 
des Arbeitsverhaltnisses die Zeit des Austritts, und wenn die Be
schaftigung Anderungen erfahren hat, die Art der letzten Be
schiiftigung des Arbeiters einzutragen. Dies gilt auch fUr den 
bevollmachtigten Betriebsleiter. Die Unterlassung oder Verweige
rung der Eintragungen, die Vornahme unrichtiger oder unzulassiger 
Eintragungen ist strafbar. Die Eintragungen sind mit Tinte zu be
wirken und von dem Arbeitgeber oder dem bevollmachtigten Be
triebsleiter zu unterzeichnen. Die Eintragungen diirfen nicht mit 
einem Merkmale versehen sein, welches den Inhaber des Arbeitsbuches 
giinstig oder nachteilig zu kennzeichnen bezweckt. Die Eintragung 
cines Urteils iiber die Fiihrung oder die Leistungen des Arbeiters 
und sonstige nicht vorgesehene Eintragungen oder Vermerke 1m 
Arbeitsbuche sind unzulassig. 

1st das Arbeitsbuch bei dem Arbeitgeber unbrauchbar ge
worden, verloren gegangen oder vernichtet, oder wird von dem 
Arbeitgeber die Aushandigung desselben ohne rechtmaBigen Grund 
verweigert, so kann der Arbeiter die Ausstellung eines neuen Ar
beitsbuches auf Kosten des Arbeitgebers beanspruchen. Fiir die 
Unterlassung seiner Pilichten hinsichtlich des Arbeitsbuches ist der 
Arbeitgeber dem Arbeiter entschadigungspilichtig. So kann der 
Arbeiter z. B. Entschadigung dafiir verlangen, daB er ohne den 
Besitz seines Arbeitsbuches bei keinem anderen Arbeitgeber Be
schiiftigung gefunden hat; jedoch muB er den Anspruch auf Ent
schadigung innerhalb vier W ochen nach seiner Entstehung dUTch 
Klage oder Einrede geltend machen. 

Die Ausstellung des Zeugnisses nnd die Aushandigung an ihn, 
das den gewerblichen Arbeitern allgemein beim Abgang hinsicht
lich der Art und Dauer ihrer Beschaftigung zusteht, kann beim 
minderjahrigen Arbeiter yom gesetzlichen Vertreter gefordert wer
den; jedoch kann mit Genehmigung der Gemeindebehorde die Aus
handigung unmittelbar auch gegen den Willen des gesetzlichen 
Vertreters an den Arbeiter erfolgen. Auf Antrag des Arbeiters 
hat die OrtspolizeibehOrde die Eintragung in das Arbeitsbuch und 
das ihm etwa ausgestellte Zeugnis kosten- und stempelfrei zu be
glaubigen. 

Die Gewerbeunternehmer sind verpilichtet, ihren Arbeitern 
lilnter achtzehn Jahren, die eine von der Gemeindebehorde oder 
vom Staate als Fortbildungsschule anerkannte Unterrichts-

33* 
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anstalt besuchen, hierzu die erforderlichenfalles von der zu
standigen Behorde festzusetzende Zeit zu gewahren. Diese Be
stimmung bezieht sich sowohl auf mannliche wie auf weibliche 
Arbeiter. 

Werden Arbeiter unter achtzehn J ahren beschiiftigt, so sind 
die Gewerbeunternehmer verpflichtet, bei der Einrichtung der Be
triebsstatte und bei der Regelung des Betriebes diejenigen be
sonderen Riicksichten auf Gesundheit und Sittlichkeit zu nehmen, 
welche durch das Alter dieser Arbeiter geboten sind. 

Jugendlicbe Arbeiter. Arbeiterinnen. 
GO. §§ 135ff.-139b. 

Die Beschaftigung von Kindern zwischen 13 und 14 Jahren 
darf die Dauer von 6 Stunden taglich nicht iiberschreiten. 

Junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren diirfen nicht langer 
als 10 Stunden taglich beschaftigt werden (§ 135 GO.). 

Diese Bestimmungen gelten fiir die Betriebe, in denen in der 
Regel mindestens 10 Arbeiter beschii.ftigt werden. Jedoch gelten 
sie aueh fiir Motorwerkstatten mit weniger als 10 Arbeitern. 

Die Aufsicht iiber den Vollzug der obigen Bestimmungen ist 
neben den ordentlichen Polizeibehorden besonderen Gewerbeauf
sichtsbeamten iibertragen und bildet einen erheblichen Teil ihrer 
Tii.tigkeit. 

Die Arbeitsstunden der jugendlichenArbeiter (von 13-1 (j 
J ahren) diirfen nicht vor 6 Uhr morgens beginnen und nicht iiber 
8 Uhr abends dauern. Hierdurch ist die Nachtarbeit jugendlicher 
Arbeiter in der Regel verboten. 

Zwischen den Arbeitsstunden miissen an jedem Arbeitstage 
regelmaBige Pausen gewahrt werden. Der Vorschrift des Gesetzes 
wird nicht geniigt, wenn statt Gewahrung der Pausen die Be
schaftigungsdauer entsprechend gekiirzt und der Beginn der Be
schaftigung am Vormittag um eine halbe Stunde hinausgeriickt wird 
oder die jugendlichen Arbeiter am Nachmittag friiher aus der Arbeit 
entlassen werden (RG. vom 28. 10. 1890). 

Fiir jugendliche Arbeiter, welche nur 6 Stunden taglich be
schii.ftigt werden, muB die Pause mindestens eine halbe Stunde be
tragen. Fallt die sechsstiindige Beschii.ftigung der jugendlichen 
Arbeiter teils in die Vormittags-, teils in die N achmittagszeit, so 
wird dem Gesetze durch eine halbstiindige Mittagspause geniigt. 
Es ist hingegen unstatthaft, die halbstiindige Pause durch zwei 
viertelstiindige oder mehrere noch kleinere Pausen zu ersetzen. 
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Den iibrigen jugendlichen Arbeitern muE mindestens mittags 
eine einstiindige, sowie vormittags und nachmittags je eine halb
stiindige Pause gewahrt werden; eine Vor- und Nachmittagspause 
braucht jedoch nicht gewahrt zu werden, so fern die jngendlichen 
Arbeiter taglich nicht Hinger als 8 Stunden beschiiftigt werden und 
die Dauer ihrer durch eine Pause nicht unterbrochenen Arbeitszeit 
am Vor- und Nachmittage je 4 Stunden nicht iibersteigt. Die ein
stiindige Mittagspause und die halbstiindigen Vor- und N achmittags
pa.usen miissen jede ununterbrochen gewahrt werden. Die Pausen 
sind moglichst gleichmaEig auf die Arbeitszeit zu verteilen. 

Wahrend der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine 
Beschaftigung in dem Betrieb iiberhaupt nicht und der Aufenthalt 
in den Arbeitsraumen nur dann gestattet werden, wenn in den
selben diejenigen Teile des Betriebes, in welch en jugendliehe Ar
beiter beschiiftigt sind, fiir die Zeit der Pausen v611ig eingestellt 
werden oder wenn der Aufenthalt im Freien nicht tunIich und 
andere geeignete Aufenthaltsraume ohne unverhaltnismaBige Sehwie
rigkeiten nicht beschafft werden konnen. Aus dieser Bestimmung 
erwachst dem Arbeitgeber nicht nur die Pfiieht, den jugendlichen 
Arbeitern keine Beschaftigung wahrend der Pausen anzuweisen, 
sondern sie verpfiichtet ihn auBerdem, dariiber zu wac hen, daB die 
jugendlichen Arbeiter nicht etwa freiwillig wahrend der Pausen 
fortarbeiten oder von alteren Arbeitern beschaftigt werden (RG. v. 
27. 3. 1884). Ais "Beschiiftigung" gilt hier schon die bloBe Be
reitschaft, zufolge deren del' Arbeiter sich bereithalten muB. urn 
jeden Augenblick auf Verlangen eingreifen zu konnen. 

N ach Beendigung der taglichen Arbeitszeit ist den jugendlichen 
Arbeitern eine ununtcrbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden 
zu gewahren. 

An Sonn- und Festtagen sowie wahrend del' von dem ordent
lichen Seelsorger fur den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht
und Kommunion-Unterricht bestimmten Stunden diirfen jugend
liche Arbeiter nicht beschiiftigt werden. 

Arbeiterinnen diirfen nicht in der Nachtzeit von 8 Uhr 
abends bis 6 Uhr morgens, und am Sonnabend sowie an V orabenden 
del' Festtage nicht nach 5 Uhr nachmittags beschaftigt werden. 
Diese Bestimmung bezieht sich auf Betriebe mit regelmaBig min
destens 10 Arbeitern. Unter Arbeiterinnen sind aIle Arten von 
Arbeiterinnen mit Ausnahme derjenigen zu verstehen, welche eine 
leitende oder Aufsichtsstellung einnehmen odeI' mit hoheren techni
sehen Dienstleistungen betraut sind. 

Mit dem Verbot, Arbeiterinnen am Sonnabend, sowie am Vor
abend del' Festtage naeh 5 Uhr in den Fabriken zn beschiiftigen, 
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wird flir die erwachsenen Arbeiterinnen die Forderung des Familien
lebens und groBel'e Freihaltung del' Sonn- und Festtage von Al'beitell 
bezweckt, welche auBel'halb del' eigentlichen Betriebszeit vorzu
nehmen sind, fiir die jugendlichen Al'beiterinnen auBerdem die Ge
winnung freier Zeit fiir die Ausbildung in den weiblichen Hand
und Hausarbeiten. 

Die Beschaftigung von Arbeiterinnen darf die Dauer von 
10 Stunden taglich, an den Vorabenden der Sonn- und Festtage 
von 8 Stunden nicht iiberschreiten. Hierbei bedeutet das Wort 
"taglich" "an jedem einzelnen Tage", nicht etwa im Durchschnitt. 

Zwischen Arbeitsstunden muB den Arbeiterinnen einc min
destens einstiindige Pause gewahrt werden. Es ist nicht notwendig, 
daB sie allen Arbeiterinnen eines Betriebes zu gleicher Zeit ge
wahrt wird (Urt. des Kammerger. v. 18. 10. 06). Sie muB in die 
Mittagszeit fallen, braucht aber nieht gerade urn 12 Uhr zu be
ginnen. Sie muB ununterbroehen mindestens 1 Stunde dauern. 
Der Arbeitgeber hat dafiir zu sorgen, daB wahrend der Pause jeg
liehe Fabrikarbeit weiblieher Arbeiterinnen unterbleibt (RG. v. 1. 4.95 
und 8.4.05). Bei erwachsenen Al'beiterinnen, die nur vormittags 
oder nul' nachmittags beschaftigt werden, kann die Mittagspause 
fortfallen. 

Nach Beendigung del' taglichen Arbeitszeit ist den Arbeiterinnen 
eine ununterbroehene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden zu ge
wahren. 

Arbeitel'innen, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, sind auf 
ibren Antrag eine hal be Stunde VOl' del' Mittagspause zu entlassen, 
so£el'll diese nicht mindestens 11/2 Stunde betragt. Der Arbeitgeber, 
der einem sol chen Antrage nicht stattgibt, wil'd gesetzlich bestraft. 
Vertl'age, durch die eine Al'beiterin von vol'nherein bei Eingehung 
des Arbeitsvertrages auf dieses Recht verzichtet, sind nichtig (§ 134 
BGB.). 

Arbeiterinnen diirfen vor und nach ihrer Niederkunft im ganzen 
wahrend 8 Wochen nicht beschaftigt werden. Ihr Wiedereintritt 
ist an den Ausweis gekniipft, daB seit ihrer Niederlmnft wenigstens 
6 Wochen verflossen sind. Der Arbeitgeber kann die Arbeiterin 
einige Zeit vor del' bevorstehenden Niederkunft beurlauben; in 
diesem Falle abel' dari er sie keinesfalls vor Ablauf von 6 Woehen 
nach der Niederkunft wieder in Beschaftigung nehmen. Der Arbeit
geber darf sich nieht mit der alleinigen Angabe der Arbeiterin 
begniigen, sondel'll hat einen Ausweis iiber den Tag del' Nieder
knnft sich vorlegen zu lassen. 

Arbeiterinnen diirfen nicht in Kokereien und niOOt zum Tranil
POIt von Matel'ialien bei Banten aller Art verwendet werden. 
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Kokereien sind Anstalten, in welchen die Herstellung von Koks als 
Haupterzeugnis erfolgt; Leuchtgasanstalten, in welchen Koks ala 
N ebenprodukt erzeugt wird, fallen nicht darunter. 

Die Aufsicht iiber den Vollzug dieser Bestimmungen liegt neben 
den ordentlichen PolizeibehOrden den besonderen Gerwerbeaufsichts
beamten ob. Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen werden 
mit Geldstrafe bis zu 2000 Mark und im Unvermogensfalle mit Ge
fangnis bis zu 6 Monaten bestraft. 

Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern darf fUr die Tage, 
an welchen sie in dem Betriebe die gesetzlich zuIassige Arbeitszeit 
hindurch beschiiftigt werden, Arbeit zur Verrichtung auBerhalb des 
Betriebes vom Arbeitgeber iiberhaupt nicht iibertragen oder fiir 
Rechnung Dritter iiberwiesen werden. 

Fiir die Tage, an welchen die Arbeiterinnen oder jugendliohen 
Arbeiter in dem Betriebe kiirzere Zeit besohiiftigt waren, ist diese 
tlbertragung oder tlberweisung nur in dem Umfange zulassig, in 
welohem Durohsohnittsarbeiter ihrer Art die Arbeit voraussiohtlioh in 
dem Betriebe wahrend des Restes der gesetzlich zulassigen Arbeits
zeit wiirden herstellen konnen, und fUr Sonn- und Festtage iiber
haupt nicht. 

Sollen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter beschiiftigt 
werden, so hat der Arbeitgeber vor dem Beginn der Beschaftigung 
der Ortspolizeibehorde eine schriftliche Anzeige zu machen. Welche 
BehOrde als Ortspolizeibehorde zu geiten hat, wird von der Landes~ 
zentralbehorde bekannt gemacht. In PreuSen ist diejenige Behorde 
zustandig, welcher die Verwaltung der ortlichen Polizei obliegt, in 
Bayern die Biirgermeister und Magistrate und in Miinchen die 

'Polizeidirektion, fUr Bergwerke, unterirdisoh betriebene Briiohe oder 
Gruben die zustandige Berginspektion, in Saohsen die Polizeidirektion, 
Biirgermeister, Gemeindevorstande und Gutsvorsteher, in Wiirttem
berg die Ortsvorsteher, in Baden die Ortspolizeibehorde, in Hessen 
die Biirgermeistereien. 

In der Anzeige sind der Betrieb, die Wochentage, an welchen 
die Beschiiftigung stattfinden soll, Beginn und Ende der Arbeits
zeit und der Pausen sowie die Art der Besohaftigung anzugeben. 
Die Namen der einzelnen Kinder, jugendliohen Arbeiter und Ar
beiterinnen brauohen in der Anzeige nioht angegeben zu werden. 
Eine Anderung hierin darf, abgesehen von Versohiebungen, welohe 
duroh Ersetzung behinderter Arbeiter fUr einzelne Arbeitssehiehten 
notwendig werden, nioht vor der entspreohenden weiteren Anzeige 
an die Behorde erfolgen. Es darf also, wenn z. B. die Mittagspause 
fiir Arbeiterinnen von 12 - 1 Uhr festgesetzt ist, dieselbe nioht 
ohne vorherige Anzeige verlegt werden (RG. v. 6. 12. 94 und 21. 11. 01). 
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In jedem Betriebe hat der Arbeitgeber dafiir zu sorgen, daB 
in denjenigen Raumen, in welchen jugendliche Arbeiter beschaftigt 
werden, an einer in die Augen fallenden Stelle ein Verzei chnis 
der jugendlichen Arbeiter mit der Angabe ihrer Arbeitstage sowie 
des Beginns und Endes ihrer Arbeitszeit und der Pausen aus
gehangt ist. Der Zweck dieser Verzeichnisse ist, den Aufsichts
beamten die Prufung daruber zu erleichtern, ob die gesetzlichen 
Bestimmungen uber die Beschaftigung jugendlicher Arbeiter von 
dem Arbeitgeber eingehalten werden. Das Verzeichnis ist in 
jedem Arbeitsraum aufzuhangen, in welchem jugendliche Arbeiter 
beschaftigt werden. Das Aufhangen im Bureau genugt also nicht 
(RG. 20. 6. 84). 

Ebenso hat der Arbeitgeber dafUr zu sorgen, daB in den be
treffenden Raumen eine 'fafel ausgehangt ist, welche in der von del' 
Zentralbehorde zu bestimmenden Fassung und in deutlichel' Schrift 
einen Auszug aus den Bestimmungen uber die Beschaftigung del' 
Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter enthalt. In PreuBen ist 
die Zentralbehorde der Minister fur Handel und Gewerbe, in Bayern 
das Staatsministerium des k. Hauses und des Aufiern, im Konig
reich Sachsen und Wurttemberg, in Baden, Hessen das Ministe
rium des Innern. 

Wegen auBergewohnlicher Haufung der Arbeit kann auf An
trag des Arbeitgebers die untere Verwaltungsbehorde (meistens der 
Gewerbeinspektor) auf die Dauer von zwei Wochen die Beschafti
gang von Arbeiterinnen iiber 16 Jahre bis 9 Uhr abends, an den 
W ochentagen auBer Sonnabend unter der Voraussetzung gestatten, 
daB die tagliche Arbeitszeit 12 Stunden nicht uberschreitet und die. 
ununterbrochene Ruhezeit nicht weniger als 10 Stunden betragt 
Diese ·Erlaubnis darf im Jahre fiir eine Abteilung des Betriebes 
nicht uber mehr als 40 'fage hinaus gegeben werden. 

Diese Bestimmung bezieht sich auf die trberarbeit bei soge
nannten "Saison"-Industrien odeI' Industrien mit "Oampagne"
Zeiten. Die trberarbeit wird gestattet, wenn und soweit eine ver
starkte Nachfrage vorliegt, fUr deren Befriedigung nicht in del' 
still en Zeit des Jahres vorausgearbeitet werden konnte. 

Fur aIle Betriebe, die nicht zu den Saison-Industrien gehoren, 
wird die trberarb~it nur gestattet, wenn die auBergewohnliche 
Arbeitshaufung nicht vorherzusehen war odeI' durch wichtige 
wirtschaftliche Griinde gerechtfertigt wird. Als solche Griinde 
gel ten u. a.: 

L die Gefahr eines Verderbens odeI' einer Verschlechterung del' zu 
verarbeitenden Stoffe; 
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2. die Riieksieht, auf Transportgelegenheiten, z. B. bei friihzeitigem 
SchiuB der Sehiffahrt wegen plotzlieh eintretenden Frostes, oder 
bei unregelmaBiger Gestellung von Eisenbahnwagen; 

3. die Riieksieht auf offentliehe Interessen, wenn z. B. fUr die 
Militarverwaltung groBe Lieferungen von Munition und Aus
riistungsgegenstanden ausgefiihrt werden miissen; 

4. die Unmoglichkeit der Einhaltung von Lieferungsfristen wegen 
nicht vorherzusehender Hindernisse; 

5. die Befriedigung unaufschiebbarer Bestellungen, wenn diese nieht 
von anderen erfolgen konnen. 

Die Obernahme zu groBer Bestellungen, deren Niehtbewalti
gung innerhalb der vereinbarten Lieferungsfrist von dem Arbeit· 
geber vorausgesehen werden konnte, ist kein Grund zur Genehmi
gung del' Dberarbeit. 

Fiir eine zwei Woehen iibersteigende Dauer kann die gleiehe 
Erlaubnis nur von der hoheren Verwaltungsbehorde fiir die Zeit 
von 40-50 Tagen im Jahre und nur dann erteilt werden, wenn 
die Arbeitszeit fiir den Betrieb oder die betreffende Abteilung des 
Betriebes derart geregelt wird, daB die tagliehe Dauer im Durch-
8chnitt der Betriebstage des Jahres die regelrnaBige gesetzliche 
Arbeitszeit nicht iiberschreitet. 

Wenn Naturereignisse oder Ungliicksfiille den regelrnaBigen 
Betrieb einer Anlage unterbrochen haben, so konnen Ausnahmen 
auf die Dauer von vier W ochen durch die hohere Vel'waltungs
behorde, auf liingere Zeit durch den Reiehskanzler zugelassen 
werden. In dringenden :Fiillen soleher Art, sowie zur Verhiitung 
von Ungliieksfiillen kann die untere Verwaltungsbeho1'de solehe 
Ausnahmen bis zu 14 Tagen gestatten. 

Einen Ansp1'uch auf Bewilligung solcher Ausnahmen hat del' 
A1'beitgeber in keinem Fane. 

Naeh § 139a der Gewerbeordnung ist del' Bundesrat ermiich
tigt, die Verwendung von Arbeiterinnen sowie jugendlichen Ar
beitern fiir gewisse Gewerbezweige. die mit besonderen Gefahren 
fiir die Gesundheit odeI' die Sittliehkeit verbunden sind, ganzlich 
zu untersagen odeI' von besonde1'en Bedingungen abhangig zu 
machen. Andererseits kann e1' bei vermehrtem Arbeitsbediirfnis fiir 
einzelne Gewerbezweige Ausnahmen del' gesetzlichen Vorschriften 
zulassen. 
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Das Kinderschutzgesetz. 
(Gesetz betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben 

valli 30. Marz 1903.) 

Zum Schutze der Gesundheit der Kinder sind fiir Betriebe, 
die als gewerbliche im Sinne der Gewerbeordnung anzusehen sind, 
neben den reichsrechtlichen Vorschriften eine Reihe von Bestim
mungen getroffen worden. 

Ais Kinder im Sinne des Gesetzes gelten Knaben und Mad
chen unter dreizehn Jahren, sowie solche Knaben und Madchen 
iiber dreizehn Jahre, welche noch zum Besuche der Volksschule 
verpflichtet sind. 

Bei Bauten aller Art, bei Ziegeleien, Briichen und Gruben 
und einer Reihe von Werkstatten, die in besonderem Verzeichnis 
als Anlage zum Kinderschutzgesetz angefiihrt sind, diirfen Kinder 
nicht beschiiftigt werden. Es handelt sich hierbei meistens urn 
Betriebe, die nachteilig auf die Gesundheit der Kinder einwirken 
konnen. Handelt es sich urn Betriebe, bei denen eine solche 
nachteilige Einwirkung nicht anzunehmen ist, so ist die' Alters
grenze fiir die Beschiiftigung von Kindern mit zwolf Jahren ge
zogen; jedoch diirfen Kinder iiber zwolf Jahre nicht in der Zeit 
zwischen acht Vhr abends und acht Vhr morgens und nicht VOl' 

dem Vormittagsunterricht beschaftigt werden. Die Beschaftigung 
darf nicht langer als 3 Stunden und wahrend der behordlich be
stimmten Schulferien nicht langer als 4 Stunden taglich dauern. 
V m Mittag ist den Kindern eine mindestens zweistiindige Pause 
zu gewahren. Am Nachmittag darf die Beschiiftigung erst eine 
Stunde nach beendetem Unterricht beginnen. 

An Sonn- und Festtagen diirfen Kinder in Werkstatten nicht 
beschiiftigt werden. 

SoUen Kinder beschaftigt werden, so hat der Arbeitgeber vor 
dem Beginn der Beschaftigung der OrtspolizeibehOrde eine schrift
Hche Anzeige zu machen. In der Anzeige sind die BetriebssteUe 
des Arbeitgebers sowie die Art des Betriebes anzugeben. Auf eine 
gelegentliche Beschaftigung der Kinder mit Einzeldienstleistungen 
findet dies keine Anwendung. J edoch ist die Beschiiftigung erst 
dann gestattet, wenn dem Arbeitgeber von der Ortspolizeibehorde 
eine Arbeitskarte ausgehandigt ist. Die Arbeitskarten werden 
auf Antrag oder mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters durch 
die Ortspolizeibehorde desjenigen Ortes kosten- und stempelfrei 
ausgestellt, an welchem das Kind zuletzt seinen dauernden Aufent
haltsort gehabt hat.. Die Karten haben den Namen, Tag und Jahr 
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del' Geburt des Kindes, sowie Namen und Stand und letzten Wohn
ort des gesetzlichen Vertreters zu enthalten. 

Der Arbeitgeber hat die Arbeitskarte zu verwahren, auf amt
liches Verlangen vorzulegen und nach rechtmaBiger Losung des 
Arbeitsverhaltnisses dem gesetzlichen Vertreter wieder auszu
handigen. 

Bei Streitigkeiten libel' die Arbeitskarten sind die Gewerbe
gerichte zustandig. 

Die Verletzung del' obigen Vorschriften wird mit Geldstrafen 
von zwanzig bis zweitausend Mark bestraft. 

Strafbestiuunungen bei Verstij6en gegen <lie 
Bestimmungen der Gewerbeordnttng. 

Zuwiderhandlungen der Gewerbetreibenden gegen dic Bestim
mungen der Gewerbeordnung und des Kinderschutzgesetzes werden 
streng bestraft. 

Mit Geldstrafe bis zu 2000 Mark und im Unvermogensfalle mit 
Gefangnis bis zu sechs Monaten werden bestraft: 

1. Gewerbetreibende, welche gegen die Bestimmungen iiber Berech
nung und Auszahlung der Lohne in Reichswahrung und bar ver
stoBen; 

2. Gewerbetreibende, welche den Bestimmungen zuwiderhandeln, die 
liber die Besch1iftigung von Kindel'll, Arbeiterinnen und jugend
lichen Arbeitern, und gegen die Bestimmungen libel' Schutz
vorrichtungen, SchutzmaBnahmen, Arbeitszeit, Nachtruhe odeI' 
Pausen verstoBen; 

3. Gewerbetreibende, welche die Arbeitsblicher mit geheimen Merk
malen versehen. 

1m Wiederholungsfalle treten Strafverscharfungen ein (GO. 
§ 146). 

Mit Geldstrafe bis zu 600 Mark, im Unvermogensfalle mit Haft, 
wird bestraft, werden Anordnungen zuwider Arbeiter an Sonn
und Festtagen beschaftigt (§ 146a). 

Mit Geldstrafe bis zu 300 Mark und im Unvermogensfalle mit 
Haft wird bestraft: 

1. Werden selbstandigen Betrieb eines stehenden Gewer
bes, zu dessen Beginn eine besondere polizeiliche Genehmigung (Kon
zession) erforderlich ist, ohne die vorschriftsmaBige Genehmigung 
unternimmt oder fortsetzt odeI' von den in del' Genehmigung fcst
gesetzten Bedingungen abweicht. 



524 Der Betrieb. 

2. Wer eine gewerbliche Anlage, zu der mit Riicksicht auf 
die Lage oder Beschaffenheit der Betriebsstatte oder des Lokals 
eine besondere Genehmigung erforderlich ist; ohne diese Geneh
migung errichtet oder die wesentlichen Bedingungen, unter welchen 
die Genehmigung eine wesentliche Veranderung der Betriebsstatte 
oder eine Verlegung des Lokals oder eine wesentliche Veranderung 
in dem Betriebe der Anlage vornimmt. 

3. Wer den erlassenen Verfiigungen iiber Speiseraume der Ar
beiter, iiber SchutzmaBnahmen zur Beseitigung von Gefahren fiir 
das Leben oder die Gesundheit der Arbeiter nicht nachkommt. 

4. Wer eine gewerbliche Anlage betreibt, ohne daB die dafiir 
vorgeschriebene Arbeitsordnung erlassen ist, oder wer der endgiiltigen 
Anordnung der Behorde wegen Ersetzung oder Abanderung der 
Arbeitsordnung nicht nachkommt (§ 147 GO.). 

Kommt der Arbeitgeber den Bestimmungen der Polizeibehorde 
beziiglich dringend erforderlicher Aufenthalts- und Speiseraume fii.r 
die Arbeiter oder beziiglich angeordneter SchutzmaBnahmen nicht 
nach, so setzt er sich der Gefahr aus, daB die Polizeibehorde den 
Betrieb ganz oder teilweise einstellt. 

Die Gewerbeordnung enthalt ferner in § 150 Angabe der 
Strafen bei ungesetzmaBiger Beschiiftigung von Arbeitern, bei Nicht
befolgung der Vorschrift liber Arbeitsblicher, Lehrlingsvertrage, bei 
VerstoBen gegen die Arbeitsordnung u. a. m. 

Zurn Schutze des Arbeitgebers bestimmt die Gewerbe
ordnung, daB, falls bei der Ausiibung des Gewerbes polizeiliche 
Vorschriften von Personen iibertreten werden, welche der Gewerbe
treibende znr Leitung des Betriebes oder eines Teiles derselben 
oder znr Beaufsichtigung bestellt hatte, die Strafe diese letzteren 
trifft. Jedoch bleibt del' Gewel'betreibende neben demselben straf
bar, wenn die Vbertretung mit seinem Vorwissen begangen ist, 
oder wenn er bei der nach den Verhaltnissen moglichen eigenen 
Beaufsichtigung des Betriebes odeI' bei der Auswahl oder der Be
aufsichtigung del' Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen es an der 
erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen. 

1st an eine solche Vbertretung der Verlust der Konzession 
gekniipft, so findet diesel' nur statt, wenn die Vbertretung mit Vor
wissen des verfiigungsfahigen Vertretenen begangen worden ist. 
Andernfalls ist der Gewerbetreibende nul' verpflichtet, den Stell
vertreter zu entlasseil. 

Del' Ausdruck "polizeiliche Vorschriften" ist in der weitesten 
Bedeutung zu verstehen. Er umfaBt die Bestirnrnungen gewerbe
polizeilicher Art. welche sich in del' GO. selbst finden oder in den 
auf Grund del' GO. erlassenen Vorschriften des Kaisers, des Bundes-
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rats, des Reiehskanzlers oder der Landesbehorden oder in den von 
den zustandigen Behorden aufgestellten Konzessionsbedingungen 
iiber die Zulassung zum Gewerbebetrieb und iiber die Gewerbe
ausubung. 

Koalitionsfreiheit (Verbandsfreiheit). 

AHe Verbote und Strafbestimmungen gegen Gewerbetreibende, 
gewerbliehe Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Vereini
gung zum Behufe der Erlangung gunstiger Lohn- und Arbeits
bedingungen, insbesondere mittels EinsteHung der Arbeit oder Ent
lassung der Arbeiter sind duroh § 152 der GO. aufgehoben. Es 
gilt also der Grundsatz der Koalitionsfreiheit fur Arbeiter 
und Arbeitgebel'. Naoh § 1 des Reiohsvereinsgesetzes vom 19. 4. 
1 !JOB haben aHe Reiohsangehorigen das Reoht, unter den in diesem 
Gesetz und anderen Reiehsgesetzen enthaltenen Besehrankungen 
Vereine zu bilden und sieh zu versammeln, insofern der Zweck 
derselben den Strafgesetzen nioht zuwiderlauft. Keine Anwendung 
findet der § 152 auf diejenigen Arbeiter und Arbeitgeber, welehe in 
Gewerben besehaftigt sind, die uberhaupt nieht unter die GO. fallen, 
z. B. die mit dem Betriebe von Eisenbahnen besohaftigten U nter
nehmer und Arbeiter. Hingegen gilt er fiir die Besitzer und Ar
beiter von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten und unter
irdiseh betriebenen Bruehen und Gruben. 

Eine Vereinigung von Arbeitern oder Arbeitgebern, die ge
bildet wird, urn einen neuen gunstigen Lohntarif oder die Beibe
haltung des bisherigen Tarifs durehzusetzen, gehort hierunter. 

Das Streikpostenstehen falIt als eine die Aufreehterhaltung 
einer Koalition bezweekende MaBregel hierunter und kann deshalb 
landesreehtlieh im allgemeinen nieht unter Strafe gestellt werden 
(RG. vom 4. 2. 01). 

Zum Zweeke der Erzielung besserer Lohn- und Arbeitsbedin
gungen verhii.ngen die Arbeiter oft die Verrufserklarung (Sperre, 
Boykott) uber einen Arbeitgeber, d. h. sie vereinbaren, bei gewissen 
Arbeitgebern nieht in Arbeit zu treten oder von ihm keine Waren 
zu entnehmen. Das Mittel des Boykotts kann zulassig sein; es 
kann aber aueh sieh unter besonderen Umstanden als eine straf
bare Handlung (Notigung, Erpressung, grober Unfug) darsteHen 
(RG. vom 1. 4. 91, 14. 6. 95). In zivilreehtlieher Hinsieht sind 
Boykott und Sperre im allgemeinen als zulassige Kampfmittel zu 
betraehten. Sehadensersatzanspruehe" konnen von dem betroffenen 
Teil daraus nicht abgeleitet werden, wenn ihre Durchfiihrung nicht 
in einer gegen die guten Sitten verstoBenden Weise erfolgt (§ R26 
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BGB.). Anders liegt die Sache, wenn die angewandten Mittel an 
sich unsittliche sind wie wahrheitswidrige und aufreizende Dar
stellungen, oder wenn der dem Gegner zugefiigte Nachteil so e1'
heblich ist, daB des sen wirtschaftlicher Ruin herbeigefiihrt wird, 
oder wenn diesel' Nachteil zu den erstrebten Vorteilen in keinem 
ertraglichen Verhaltnisse steht. 

Ein zuliissiges Mittel im Lohnkampf ist die in 6ffentlichen 
Blattern verbreitete Aufforderung, den Zuzug zu unterlassen (OLG. 
Hamburg yom 11. 2. 98 und RG. yom 17. 9.08). Zulassig iet auch 
die Verabredung von Vertragsstrafen fiir den Fall der Nichteinhal
tung gewisser Verabredungen und die Griindung einer Kasse zum 
Zwecke der Unterstiitzung feiernder Arbeiter. 

Jedem Teilnehmer steht der Riicktritt von solchen Ver
einigungen und Verabredungen frei; es findet aus letzteren weder 
Klage noch Einrede statt. 

Wer andere durch Anwendung k6rperlichen Zwanges, durch 
Drohungen, durch Ehrverletzung oder durch Verrufserklarung be
stimmt oder zu bestimmen versucht, an solchen Verabredungen teil
zunehmen oder ihnen Folge zu leisten, oder andere durch gleiche 
Mittel hindert oder zu hindern versucht, von solchen Verabredungen 
zuriickzutreten, wird mit Gefangnis bis zu drei Monaten bestraft, 
sofern nach den allgemeinen Strafgesetzen nicht eine hartere Strafe 
eintritt. Hierdurch ist den Arbeitswilligen der staatliche Schutz 
gewahrleistet. Die N6tigung kann sich auf die Erzwingung der 
Teilnahme beziehen odeI' auf die Verhinderung des Riicktritts oder 
auf die Erzwingung del' Befolgung der getroffenen Anordnungen. 

Unter dem Begriff des korperlichen Zwanges sind nicht nur 
MiBhandlungen, sondern auch Freiheitsberaubungen, Entziehung del' 
Nahrung, kurz jede gegen den Korper gerichtete Handlung zu 
verstehen. 

Die Koalitionsfreiheit besteht also darin, daB zunachst die 
Bildung der Koalition unumschrankt erlaubt ist und daB ihr jeder
mann beitreten dad, und daB sie dem Gegner gegeniiber aIle 
Kampfmittel anwenden kann, die innerhalb des Zivil- und Straf
rechtes erlaubt sind. AIle Abmachungen, welche die Leitung einer 
Koalitionsgruppe namens der Mitglieder Dritten gegeniiber macht, 
berechtigen und verpflichten auch die einzelnen Mitglieder dem 
Dritten gegeniiber. Dies ist von besonderer Wichtigkeit fiir die 
Innehaltung von Tarifvertragen (vergl. S. 528). 

Del' Streik ist die gleichzeitige Arbeitseinstellung mehrerer 
Arbeiter auf Grund vorheriger Verabredung. Man unterscheidet 
Angriffstreiks zur Erreichung giinstiger Lohnbedingungen und 
Abwehrstreiks zur Abwehr ungiinstiger Bedingungen. DerStreik 
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ist nicht strafbar, selbst wenn er unter Kontraktbruch erfolgt. Je
doch berechtigt er den Arbeitgeber zur sofortigen Entlas8ung des 
Arbeiters. Nach der herrschenden Rechtsprechung ist eine Gesamt
haftung der streikenden Arbeiter oder Verbande ausgeschlossen; 
der Arbeitgeber kann sich nur an die einzelnen Arbeiter wegen 
Schadensersatz halten. Solange nicht eigenniitzige Griinde beim 
Vorgehen eines Arbeiterverbandes vorliegen, wird man einen Ver
stoll gegen die guten Sitten nicht annehmen konnen. 

Wird bei Lieferungseinstellung odeI' Lieferungsvelzogerung eine 
entsprechende Verlangerung der Lieferzeit seitens des Arbeitgebel's 
in den Lieferungsbedingungen nicht vorgesehen, so wird nach del' 
herrschenden Rechtsprechung Streik als hohere Gewalt dann nicht 
angesehen, wenn der Arbeitgeber durch Bewilligung der Forderungen 
der Streikenden in der Lage ist, eine Unterbrechung der Arbeiten zu 
verhiiten. Inwieweit die Bewilligung der Forderungen dem Arbeit
geber zugemutet werden kann, muB von Fall zu Fall entschieden 
werden. Sichel'll sich die Arbeitgeber durch eine entsprechende Streik
klausel in ihren Lieferungsbedingungen, so ist diese mangels anderer 
Verabredung rechtsgiiltig. 

Das entsprechende Kampfmittel der Arbeitgeber ist die 
Aussperrung. Sie ist namentlich dann am Platze, wenn durch Teil
streiks der Betrieb lahmgelegt werden solI. Man unterscheidet Aus
sperrungen unter Einhaltung der Kiindigungsfrist und Aussperrungen 
unter Kontraktbruch. Die letztere macht den Arbeitgeber in vollem 
Umfange schadensersatzpflichtig und gibt dem Arbeiter das Recht 
zur sofortigen Kiindigung. Bei der Aussperrung, welche mit Ein
haltung der gesetzlichen Kiindigungsfrist oder der in der Arbeits
ordnung vorgesehenen Frist erfolgt, stehen dem Arbeitgeber die glei
chen Kampfmittel zur Verfiigung wie dem Arbeiter. Hierunter gehOrt 
auch die Bekanntgabe der Namen der streikenden Arbeiter durch 
Arbeitsnachweise der Arbeitgeber an andere Arbeitgeber, wodurch 
die Einstellung streikender Arbeiter in anderen Betrieben vermieden 
werden solI. Es muB jedoch als ein zwingendes Gebot der Gerechtig
keit erscheinen, daB der Arbeitgeberverband zur Aussperrung eines 
einzelnen Arbeiters auf langere Zeit oder zeitlich unbegrenzt hochstens 
dann schreitet, wenn es sich um sehr schwere Verfehlungen des
selben handelt und diese durch sorgfaltige Ermittelungen festgestellt 
sind (RG.54, 428). Eine Handlung, welche zum Zweck oder den 
E.cfolg hat, die gewerbliche Existenz des Gegners zu untergraben, ihn 
dauel'lld erwerbs- und brotlos zu machen, ist anders zu beurteilen als 
eine MaBregel, die darauf abziAlt, dem Gegner voriibergehend fiir die 
Dauer des Lohnkampfes die Erwerbsmoglichkeit in dem betreffenden 
Geschaftszweige abzuschneiden, ihn hierdurch zum Nachgeben und 
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zur Unterwerfung unter die gestellten Bedingungen zu notigen (RG. 
51, 383; 56, 275; 57, 418). Die durch Streik oder Aussperrung ge
troffenen MaBregeln durfen sich nicht als unbillig und gehii.ssig dar
stellen, insbesondere durfen sie nicht den Charakter eines Racheaktes 
haben (RG. in JW. 04, 293 und 09, 109). Das entscheidende Kri
terium der Zulassigkeit alIer Interessenkampfe besteht 
darin, daB ein richtiges Verhii.ltnis zwischen den mit dem Kampfe 
erstrebten Vorteilen und den angewendeten Druckmitteln oder zu
gefugten Nachteilen steht. Lohnkampfe sind grundsatzlich als zu
lassig ansusehen. 

Die Verhangung der Sperre liber eine 1!'irma, die einen oder meh~ 
rere nichtorganisierte Arbeiter beschliftigt, um diese Arbeiter zu 
zwingen, der Organisation beizutreten oder fortzuziehen, verstoBt 
gegen die guten Sitten (Urt. des hanseatischen OLG.). 

Von besonderer Tragweite sind die Urteile des Reichsgerichts 
uber den Boykott: Wer im wirtschaftlichen Kampfe die scharfe 
Waffe des Boykotts zur Hand nehmen will, der solI, bevor er dieses 
meist zu einer sehr empfindlichen Schii.digung des Betroffenen fuh
rende Kampfmittel in Bewegung setzt, gewissenhaft priifen, ob die 
tatsachliche Grundlage seines Vorgehens auf Wahrheit beruht. Dies 
gilt in gleicher Weise fUr Arbeitgeber, Arbeitgeberverbande wie anch 
fur Arbeiterverbande (RG. 59, 427 und RG. in JW. 1912, 750). 

Der Tarifvertrag. 
Del' Name "Tarifvertrag" ist dadurch entstanden, daB die ersten 

derartigen Vertrage meist Lohntarife enthielten, und daB ursprung
lich die Lohnfrage den Hauptinhalt bildete. Auch heute ist das Wesen 
der neuesten Tarifvertrage die Festsetzung bestimmter Mindestlohne. 
Die Tarifvertrage bezwecken einmaI, dem Arbeiter in bestimmten 
Gewerben bestimmte Mindestlohne zu sichern, und ein anderes Mal, 
dem Arbeitgeber auf langere Zeitraume ein ruhiges Arbeiten zu ge
wahrleisten. Die meisten Tarifvertrage enthalten die Bestimmung, 
daB wahrend ihrer Geltungsdauer die Kampfmittel des Lohnkampfes, 
der Streikaussperrung und des Boykotts nicht angewendet werden 
durfen oder nicht fruher, als bis die im Tarifvertrage vorgesehenen 
Schiedsinstanzen fruchtlos erschOpft sind, ferner daB MaBregelungen 
von Arbeitern wegen Ausubung tariflicher Rechte nicht stattfinden 
durfen. Tarifvertrage fallen nach der Entscheidung des 6. Zivilsenats 
des Reichsgerichtes vom 20. Januar 1910 nicht unter den § 152 der 
GO.; denn diese Bestimmungen beziehen sich auf Kampfvereinigungen 
im Lohnkampf; der Tarifvertrag stellt hingegen einen den Kampf 
beendenden 1!~riedensschluB dar. Del' in der Praxis am haufigsten 



Der Tarifvertrag. 52fl 

vOl"kommende Fall des Tarifvertrages ist del' Kollektivvertrag 
zwischen zwei Verbanden. Meistens werden derartige VertJ:age zwischen 
Beauftragten der betreffenden Verbande abgeschlossen. Fur aIle Be
teiligten, d. h. fur die Mitglieder del' Verbande ist er rechtswirksam 
und rechtsgultig. Nach Treu und Glauben muB angenommen werden 
daB alle Arbeiter und Arbeitgeber, welche sich an dem Tarifvertragf' 
odeI' del' vorhergegangenen Lohnbewegung in irgendeiner Weise be
teiligt haben, den Tarifvertrag als stillschweigenden Bestandteil jedes 
Einzelvertrages anerkennen mussen, ohne beim AbschluB des Einzel
vertrages auf den Kollektivvertrag Bezug zu nehmen; wenn sie nicht 
ausdrucklich das Gegenteil erklart haben. 

Die Tarifvertrage beschranken sich nicht nur auf die Lohne, 
80ndern auf aIle Arbeitsnormen, wie z. B. Arbeitszeit, Kundigungs
fristen, Benutzung eines bestimmten Arbeitsnachweises u. dgl. 

Wichtig ist die Frage, ob und inwieweit die Vertragsparteien aU8 
Verletzungen der Tarifvertrage fur sich und ihre NIitglieder haften 
8011en, namentlich wenn es sich um Verbande handelt. Die Gerichte 
haben bereits mehrmals die Verbande, welche Tarifverletzungen be
gangen haben, zum Schadensersatz verurteilt. 

Durch die 'l'arifvertrage kommt es fast ausnahmslos neuerdingR 
zu einer dauernden gemeinsamen Wirksamkeit der Vertragsparteien 
behufs Auslegung, Ausbreitung und Durchfuhrung, Verbesserung und 
Fortbildung del' Vertrage. Es werden hierzu TarifausschUsse. 
Tarifkommissionen odeI' Dberwachnngskommissionen gebildet. Das 
Reichsgericht hat in seinem Urteil des 6. Zivilsenats yom 20. Jan. 
1910 endgiiltig entschieden, daB die Tarifgemeinschaft bei den 
ordentlichen Gerichten eingeklagt werden kann. Zur Sicherung def' 
Tarifvertrages konnen Vertragsstrafen ausbedungen oder Kautionen 
hinterlegt werden. Die vertragschlieBenden Verbande iibernehmen 
keine Gewahr dafur, daB ihre Angehorigen nur tarifmaBige Dienst
vertrage schlieBen oder daB sie sie innehalten. Sie ubernehmen nul' 
die Verpflichtung, mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln dahin 
zn wirken, daB ihre Angehorigen nul' tarifmaBige Dienstvertrage 
8chlieBen; jedoch kommen auch weitergehende Verpflichtungen VOl". 

Die Tarifvertrage sind meistens fiir eine bestimmte Zeitdaner abge-
8chlossen. Anch sind sie raumlich immer beschrankt. Bei Aufstellung 
der Arbeitsordnungen ist daranf zu sehen, daB diese nicht im Wider
sprnch mit etwaigen Pflichten und Rechten der Arbeitgeber aus dem 
Tarifvertrage stehen. Gegebenenfalls mussen bestehende Arbeitsord
nungen den im Tarifvertrag iibernommenen Verpflichtungen angepaBt 
werden. 

B I u m. Rechtskunde. 
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Der Akkordvertrag. 
Wird das MaB der Leistung, das Ergebnis der Arbeit der Ver

gutung zugrunde gelegt, so spricht man von Akkord und Akkordarbeit 
im Gegensatz zur Lohnarbeit, bei der die Leistung der Arbeit gegen 
eine nach der Arbeitszeit bemessene Vergiitung gemeint ist. In der 
Gesetzgebung und der Literatur wird der Akkordvertrag tells dem 
Dienstvertrag, teils dem Werkvertrag untergeordnet. Jedoch haben 
in den letzten Jahren sowohl die ordentlichen Gerichte wie namentlich 
in uberwiegender Zahl die Gewerbegerichte den Akkordvertrag als 
Dienstvertrag aufgefaBt. Ein Dienstvertrag liegt vor, wenn jemand 
die Leistung von Diensten gegen eine von dem anderen, dem Dienst
berechtigten, zu gewahrende Vergiitung verspricht. 

Durch den Akkordvertrag wird der Arbeiter verpflichtet, dem 
Arbeitgeber fortgesetzt Dienste vereinbarter Art zu leisten und die 
ihm vertragsmaBigerweise angetragenen Akkorde anzunehmen. Er 
ist verpflichtet, seine Dienste so aufzuwenden; daB dadurch der ver
abredete Erfolg erreicht wird; jedoch ubernimmt er nicht die Ver
pflichtung, fUr den vereinbarten Erfolg einzustehen. Der Arbeitgeber 
hingegen verpflichtet sich, dem Arbeiter Akkordarbeiten zu Preisen 
zu ubertragen, die nach dem MaB der Arbeit, aber nicht nach der 
Zeitdauer der Arbeit zu berechnen sind, und bei denen der Arbeiter 
den bei AbschluB des Dienstvertrages vereinbarten Verdienst be
kommt. 

Durch die Arbeitsordnung oder eine sonstige Vereinbarung kann 
festgesetzt werden, daB die Akkordabreden zur Vermeidung von MiB
verstandnissen und Streitigkeiten nur bei Beobachtung gewisser For
men giiltig sein sollen. Insbesondere werden sogenannte Akkord
zettel vereinbart. Das sind Zettel, auf denen Art und Bestellnummer 
der Arbeit, auch Zeit der Lieferung, die gelieferten Materialien und 
Werkzeuge, die Zahl und Art der dem Akkordarbeiter zu stellenden 
oder von ihm anzunehmenden Helfer und deren Vertragsverhaltnis 
vermerkt zu werden pflegt. Diese Zettel werden meistens von dem 
Betriebsleiter unterschrieben und zum mindesten von dem Akkord
leiter gegengezeichnet. Sind an dem Akkord eine Reihe von Arbeitern 
mitbeteiligt - Gru ppenakkord -, so erfolgt zweckmaBig die 
Unterzeichnung von allen Beteiligten. Die Nichtbeachtung des auf 
diese Weise schriftlich Vereinbarten bewirkt gemaB §§ 127 und 125 
BGB. die Nichtigkeit des Akkordvertrages. 

In der Praxis befinden sich auf den gedruckten Akkord
zetteln meistens noch eine Reihe von verpflichtenden Abmachungen, 
wie z. B.: "Dieser Zettel ist ohne Angabe des Akkordpreises ungiiltig"; 
"dieser Zettel ist bei Fertigstellung der Arbeit zuruckzugeben"; "bei 



Der Akkordvertrag. 531 

freiwilligem Austritt aus der Arbeit, ohne daB der Akkord fertig
gestellt ist, hat der Arbeiter keinen Anspruch auf die yereinbarte 
Akkordsumme"; "jeder Arbeiter, der eine ubernommene Akkordarbeit 
nicht beendet oder freiwillig vor Fertigstellung niederlegt, hat fur die 
verwendete Zeit hOchstens Anspruch auf Stundenlohn fur die wirk
Hch geleistete Arbeitszeit"; "durch Annahme dieses Akkordzettels 
flbernimmt der Arbeiter die Arbeit zu dem in dem Akkordzettel fest
gesetzten Akkordlohn, er begibt sich jedes Einwandes, da er vor del' 
Dbernahme sich uber Material und zu leistende Arbeit unterrichtet 
hat." "Verrechnung und Zahlung des Akkordes kann del' Arbeiter 
nur verlangen, wenn er bei Fertigstellung del' betreffenden Arbeit 
diesen Zettel zurUckliefert." 

Als Rechtsquelle des Akkordvertrages kommen das BGB., 
die GO. und die bergrechtlichen Gesetze in Frage. 

Das Burgerliche Gesetzbuch enthalt gar keinen Ausdruck fur 
Akkordlohn. Es spricht beim Dienstvertrage nul' einmal von dem 
Falle, daB die Vergiitung nicht nach Zeitabschnitten hemessen ist 
(§ 623). 

Beim Bergbau ist der Ausdruck "Gedinge" fill' Akkordarbeit 
seit alter Zeit ublich und gesetzlich im Gebrauch. 

Vom Akkord des Einzelarbeiters ist zu unterscheiden del' Gruppen
odeI' Kolonnenakkord (vgl. S.533). Hierbei kannen die Arbeiter 
gleichgeordnet odeI' untergeordnet sein. Mitunter nahert sich die 
Stellung des Kolonnenfuhrers der eines selbstandigen Unternehmers, 
namentlich bei Arbeiten auBerhalb geschlossener Betriebe, z. B. auf 
A ufstellungspla tzen. 

N eben den am Akkordlohn beteiligten Arbeit{.>rn kannen andere 
im Zeitlohn dabei tatig sein. 

Die Berechnung des Akkordlohns hat VOl' del' Vereinbarung del' 
Akkordarbeit stattzufinden. Auch ist maglichst vorher eine Akkord
Terteilung vorzunehmen. 

Del' Akkordvertrag bezweckt, dem Arbeiter entsprechend seinem 
FleiBe und seiner Intelligenz durch hahere Anspannung seiner Krafte 
einen haheren Gewinn zu verschaffen. 

Die Vergutung erhalt der Arbeiter, wenn er die ubernommene 
Arbeit in vereinbarter Beschaffenheit abliefert, gleichgiiltig, wieviel 
Zeit er fUr die Herstellung brauchte. Wichtig ist die Frgae, ob ein 
Arbeiter eine Akkordarbeit aus Grunden der Akkordberechnung ab
lehnen kann. 1st die Berechnungsmethode des Arbeitgebers eine offen
sichtlich unzweckmaBige, so wird man zugunsten des Arbeiters die 
Berechtigung der Ablehnung annehmen mussen. 

Del' Arbeitgeber darf eine notwendige, abel' nicht eine willkiir
Eche Unterbrechung del' Akkordarbeit anordnen (GG. Berlin, 

34* 
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22. Dcz. 04 \lnd 7. Jan. 05). Er muB aber dann dem Arbeiter, wenn 
irgend moglich, eine andere angemessene Akkordarbeit anbieten. Die 
Materialien mussen zu Beginn der Akkordarbeit geliefert werden. 

Bei der Stu c k I 0 h n arb e i t ist der U mfang der Akkordarbeit ei II 
unbestimmter. Hier werden fortlaufend gleiche Stucke hergestellt 
oder gleiche Arbeitsvorgange ohne Beschrankung der Zahl vorgenom
men. Bei langerer Unterbrechung, z. B. im Einverstandnis beider 
Teile, oder bei Streiks braucht weder der Dienst- noch der Akkorrl
vertrag aufgehoben zu werden. 

Die Beseitigung unvel'schuldeter Mangel oder die Vornahme 
willkurlicher nachtraglicher Anderungen gehOrt nicht zur vel'einbarten 
Akkordarbeit. Sie stellt eine besondere Mehrleistung dar, falls nicht 
Abweichendes vereinbart ist. Die Beseitigung versch uldeter Man
gel ist als eine in Erfullullg der Verpflichtung des Arbeiters geleistete 
Arbeit anzusehen, um den Arbeitgeber schadlos zu halten.· Er kann 
hierfur keine besondere Vergtitung verlangen. Jedoch hat del' Arbeiter 
infolge eines sochen Verschuldens nur die Verpflichtung zum Scha
densersatz und nicht zur Beseitigung der Mangel. Der Arbeitgeber 
hat hierbei das Recht, die Mangel stets auf Kosten des Al'beiters ent
fernen zu lassen (Urteil des GG. v. 3. 3. 04). 

Die Vergu tung besteht beim Akkord in einem festen Barbetrage 
entweder fur die ganze Arbeitsleistung oder fur gewisse MaBeinheiten. 
Erreicht der Akkordarbeiter den beabsichtigten Erfolg nicht oder 
nur teilweise, so kann er auch den vereinbarten Akkordlohn nicht 
oder nur teilweise verlangell, es sei denn, daB er nachweist, daB ihn 
kein Verschulden trifft. Kann er diesen Nachweis nicht fuhren, so 
ist der Arbeitgeber berechtigt, eine angemessene Mindemng des ver
einbarten Akkordpreises vorzunehmen. 

Beim Akkordvertrag kommt auch die Bezahlung von Dber
stunden in Fl'age. AuBer dem Akkordlohn wird dann meist fur die 
Zahl der geleisteten Dberstunden ein Aufschlag unter Zugrunde
legung des Zeitlohnes gewahrt. 

1m Interesse del' Lohnsicherung werden dem Arbeiter vor Be
endigung der Akkordarbeit Abschlagszahlungen nach MaBgabe 
des Wertes der Teilleistungen oder der geleisteten Arbeitsstunden 
gemaB Vereinbarung gezahlt. Der Anspruch des Arbeiters dad selbst
verstandlich die vereinbarte Akkordsumme nicht ubersteigen. Bei 
solchen Abschlagszahlungen, wie uberhaupt bei Akkordal'beiten, wird 
gewohnlich ein Mindestlohn und Mindestverdienst ausbedungen. 

Der Akkordarbeitel' hat vol'zuleisten. Tritt Leistungsunmoglich
keit ein und liegt sie in seiner Person, so muB er die Gefahr tragen. 
wohingegen die Gefahrder Unternehmung wie die Gefahl' eines schlech
ten Materials der Al'beitgeber ZH tragen hat. Der Akkardarbeiter ist 
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ve.rpflichtet, eine Abrechnung uber seine Arbeitsleistung aufzu
stellen. 

Wird die Leistung nur zum Teil erfullt, so ist festzustellen, ob 
der geleistete Teil der Arbeit uberhaupt noch Interesse fur den Arbeit
geber hat und ob es sich lohnt, die Arbeit durch einen anderen Arbeiter 
fertigstellen zu lassen (§ 628 BGB.). Auf alle Falle braucht der Arbeit
geber daIUl nur einen Teil des Akkordpreises zu zahlen (GG. Berlin 
yom 6. Jan. 1905). Kann der Arbeiter einen Teil der Vergutung ver
langen, so steht ihm dieser erst bei der Fertigstellung der Akkord
arbeit zu, vorausgesetzt, daB die Fertigstellung nicht unmoglich ist 
oder vom Arbeitgeber willkurlich unterlassen wird. Wird die Arbeit 
infolge einer aus einem gesetzlich zulassigen Grunde erfolgten Ent
lassung nicht beendet, so regelt sich die Vergtitung nach dem §§ 123, 
124 GO. Legt der Akkordarbeiter die Arbeit aus einem gesetzlich 
oder vertragsmaBig zulassigen Grullde, den der Arbeitgeber zu ver
treten hat, vor Fertigstellung des Akkordes nieder, so hat er Anspruch 
auf Schadensersatz (§§ 252,254 BGB.). Bei der Berechnung des Scha
dens ist zu berucksichtigen, was er in del' Zeit, welche voraussichtlich 
fur die Fertigstellung des Akkordes notig gewesen ware, erspart odeI' 
durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft verdient oder bOs
willig zu verdienen unterlassen hat. Auch hier kommen fur die Un
moglichkeit der Leistung die §§ 323-325 BGB. in Betracht. 

In der Praxis finden sich vielfach Bestimmungen, welche Zweifel 
und Streitigkeit nach Moglichkeit ausschIieBen, z. B.: "Jeder Arbeiter, 
der eine ubernommene Akkordarbeit ohne sein Verschulden nicht be
enden kann, erhalt fiir die geleistete Arbeit eine auf Grund seines 
durchschnittIichen Arbeitsverdienstes zu bemessende Entschadigung." 
und "Jeder Arbeiter, der eine iibernommene Akkordarbeit durch 
eigenes Verschulden nicht beendet, wozu auch VerstoBe gegen die 
Fabrikordnung gehol'en, hat fur die verwendete Zeit nur Anspruch 
auf den durchschllittlichen Tageslohn". 

Fur gewerbliche Akkordvertrage kommt beziiglich der Kundigung 
nur § 121 GO. in Frage. Wenn nichts anderes verabredet ist oder 
nicht Grlinde fUr fristlose KUlldigung vorliegell, kaIUl das Arbeits
verhaltnis nul' mit vierzehntagiger Kundigung aufgelost werden. Werden 
andere Fristen vereinbart, so mi\ssen sie fur beide Teile gleich sein. 

Der Akkordarbeiter hat mangels anderer Vereinbarung die yom 
Arbeitgeber zu bestimmende tagliche Arbeitszeit ebenso wie del' 
Zeitlohnarbeiter innezuhalten. 

Sind an einer Akkordarbeit mehrere Arbeiter beteiligt - man 
nennt dies dann Gruppenakkord oder Kolonnenakkord -, so 
geIten hierfiir besondere Rechtsverhii.ltnisse. Der Gesamtakkordpreis 
wird nicht fur den einzelnen ausgeworfen, sondern fUr die ganze 
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Kolonne. Das Rechtsverhaltnis der beteiligten Arbeiter unterein
ander ist ein gesellschaftsahnliches, fiir das der § 706, Abs.2 
BGB. maBgebend ist, nach welchem die Beitrage auch in der Leistung 
von Diensten bestehen konnen. Es kommt lediglich beim Gruppen. 
akkord noch eine dritte Person, namlich der Arbeitgeber, hinzu. 
Samtliche GeseHschafter dieser Gruppe sind Dienstpflichtige eines und 
desselben Arbeitgebers. Die einzelnen Arbeiter der Kolonne diirfen 
grundsatzlich weder vor Beendigung der Akkordarbeit die Arbeit 
niederlegen noch yom Arbeitgeber entlassen werden, es sei denn, daB 
ein gesetzlicher Grund zur Losung des Arbeitsverhaltnisses vorliegt. 
Auch die yom Kolonnenfiihrer angenommenen Kolonnenmitglieder 
haben Anspruch auf die gesetzliche Kiindigung mangels anderer Vel'
einbarungen. AuBerhalb eines geschlossenen Betriebes (auf Auf
steHungsplatzen) kann mit der Beendigung der Kolonnen-Akkordarbeit 
in der Regel das Arbeitsverhaltnis sofort ohne Innehaltung einer Frist 
gekiindigt werden; denn dort gilt dasselbe als nur fiir die Dauer del' 
Kolonnenarbeit abgeschlossen. 

Eine besondere SteHung nehmen die Helfer und Hilfsar bei tel' 
bei der Kolonne ein. Sind nicht diese lediglich in Zeitlohn angestellt, 
so gebiihrt ihnen ein Anteil am Akkordlohn. 

Dem Arbeitgeber gegeniiber endet das Kolonnenverhaltnis regel
maBig mit der Bezahlung des letzten Lohnes fiir die iibernommene 
Akkordarbeit, wenn nichts anderes vereinbart ist. Ein besondercs 
Rechtsverhaltnis der Kolonne zu ihrem Fiihrer liegt nicht vor, wenn 
der Kolonnenfiihrer nur Vertreter des Arbeitgehers ist. Ein Rechts
verhaltnis der Kolonne gegeniiber den Helfern besteht nicht, wenn die 
Helfer yom Arbeitgeber gestellt und von ihm besonders bezahlt werden. 
Das Arbeitsverhaltnis der Helfer zu dem Arbeitgeber der Kolonne 
endet, wtlnn sie nicht in einem Dauer-Dienstverhaltnis stehen, mit 
del' Beendigung del' Kolonnenarbeit odeI' mit der AuflOsung der 
Kolonne. 

Fiir Klagen aus dom Kolonnenverhaltnis gegen den Ar
beitgeber und umgekehrt ist das Gewerbegericht zustandig. 

Es sei noch erwahnt, daB im allgemeinen bei Akkordarbeiten di~ 
Zahlungspflicht des Arbeitgebers bei verschuldeten Krankheiten, ins
besondere auch dann ausgeschlossen ist, wenn" der Arbeiter durch 
gesundheitswidriges Verhalten eine bestehende Krankheit verschlim
mert hat. Das Berliner Kaufmannsgericht steht nach seinen letzten 
Urteilen bei Geschlechtskrankheiten auf dem entgegengesetzten Stand
punkt, um im sozialen Interesse die Angestellten in den Stand Zll 

setzen, fiir sorgfiiltige und griindliche Heilung Sorge zu tragen. 
AuBer der Akkordarbeit gibt es in einzelnen Fabriken noch da4 

sogenannte Priimiensystem auf H ochstleistung und auch in 



Der Gedingsvertrag fur den Bergbau. 535 

einzelnen Fabriken eine Beteiligung der Arbeiter am Gewinn. 
Da dies jedoch freiwillige Vereinbarungen sind und meist in das Er
messen des Arbeitgebers gestellt sind, so kommen sie ffir rechtliche 
Erorterungen nicht in Betracht. 

Der Gedingsvertrag fiir den Bergbau. 
(Pr. Berggesetz vom 24. Juni 1865 und 15. Juli 1905.) 

Der Dienstvertrag der Bergleute wird nach den allgemeinen ge
setzlichen Bestimmungen beurteilt, soweit nicht das Berggesetz etwas 
anderes bestimmt. Ffir alle Bergwerke sind Arbeitsordnungen vor
geschrieben. Diese mfissen nach § SOb enthalten Bestimmungen: 

fiber die zur Festsetzung des Schichtlohnes und zum Abschlusse. 
sowie zur Abnahme des Gedinges ermachtigten Personen; fiber den 
Zeitpunkt, bis zu welchem nach Obernahme der Arbeit gegen Gedinge
lohn das Gedinge abgeschlossen sein muB; fiber die Beurkundung des 
abgeschlossenen Gedinges und die Bekanntmachung an die Beteiligten; 
fiber die Voraussetzung, unter welcher der Bergwerksbesitzer oder der 
Arbeiter eine Veranderung oder Aufhebung des Gedinges zu verlangen 
berechtigt ist, sowie fiber die Art der Bemessung des Lohnes fur den 
Fall, daB eine Vereinbarung fiber das Gedinge nicht zustanrle kommt; 

fiber die Zeit unQ. Art der Abrechnung und Lohnzahlung, fiber 
das Verfahren zur Feststellung des bei der Lohnberechnung zu beriick
sichtigenden Teils ungenfigend oder vorschriftswidrig beladener Forder
gefaBe und fiber die Oberwachung dieses Verfahrens durch Ver
trauensmanner der Arbeiter, ferner uber die Vertreter des Bergwerks
besitzers bei diesem Verfahren und fiber den gegen die Feststellung 
des Lohnanteils zulassigen Beschwerdeweg. 

Ferner heiBt es in § SOc: lst im FaIle der Fortsetzung der Arbeit 
an demselben Arbeitsort das Gedinge nicht bis zu dem nach § SOb, 
Nr.2 in der A.-O. zu bestimmenden Zeitpunkt abgeschlossen, so ist 
der Arbeiter berechtigt, die Feststellung seines Lohnes nach MaBgabe 
des in der vorausgegangenen Lohnperiode fur dieselbe Arbeitsstelle 
gfiltig gewesenen Gedinges zu verlangen. 

Genfigend und vorschriftsmaBig beladene FordergefaBe bei der 
Lohnberechnung in Abzug zu bringen, ist verboten. Ungenfigend oder 
vorschriftswidrig beladene FordergefaBe mfissen insoweit angerechnet 
werden, als ihr lnhalt vorschriftsmaBig ist. Der Bergwerksbesitzer ist 
verpflichtet, zu gestatten, daB die Arbeiter auf ihre Kosten durch einen 
aus ihrer Mitte von dem standigen ArbeiterausschuB oder, wo ein 
solcher nicht besteht, von ihnen gewahlten Vertrauensmann das Ver
fahren bei Feststellung del' ungenfigenden oder vorschriftswidrigen 
Beladung und des bei der Lohnberechnung anzurechnenden Teils del' 
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Beladung i.iberwachen lassen. Durch die Oberwachung darf eine Sto
rung des Betriebes nicht herbeigefuhrt werden; bei Streitigkeiten trifft 
auf Beschwerde des Vertrauensmannes die Bergbehorde die ent
sprechenden Anordnungen; 

ferner zu § 80d: die im Laufe eines Kalendermonats gegen einen 
Arbeiter wegen ungenugender oder vorschriftswidriger Beladung von 
Fordergefallen verhangten Geldstrafen durfen in ihrem Gesamtbetrage 
5 Mark nicht ubersteigen. . 

Alle Strafgelder mussen zum Besten del' Arbeiter des Bergwerks 
verwendet werden. 

Das Gewerbegerichtsgesetz. 
(In der Fassung der Bekanntmachung yom 29. September 1901.) 

Fur die Entscheidung von gewerblichen Streitigkeiten zwischen 
Arbeitern einerseits und ihren Arbeitgebern andererseits, sowie zwi
schen Arbeitern desselben Arbeitgebers konnen Gewerbegerichte er
richtet werden. 

Die Aulgaben des Gewerbegerichts sind: 

1. die Entscheidung von gewerblichen Streitigkeiten, wie oben; 
2. die Tatigkeit als Einigungsamt in Fallen von Streitigkeiten, welcha 

zwischen Arbeitgebern und Arbeitern uber die Bedingungen del' 
Fortsetzung odeI' Wiederaufnahme des A~beitsverhaltnisses ent
stehen; 

:3, die Abgabe von Gutachten in gewerblichen Fragell. 

Die Gewerbegerichte sind Staatsgerichte und iiben staatliche 
Justizhoheit aus. Andere als gewerbliche Streitigkeiten sind 
von den ordentlichen Gerichten zu entscheiden. Gewerbliche Streitig
keiten sind im allgemeinen solche, welche aus Anlall eines Gewerbe
betriebes entstanden sind und mit ihnen in Beziehung stehen. Aus
geschlossen aus dem Bereiche des Gewerbegerichtsgesetzes (GGG.) ist 
die gesamte Landwirtschaft. 

Wahrend die Errichtung von Gewerbegerichten demnach all
gemein eine freiwillige ist, mull fur Gemeinden, welche nach der je
weilig letzten Volkszahlung mehr als 20000 Einwohner haben, ein 
Gewerbegericht errichtet werden, d. h. flir Gemeinden mit mehr als 
20000 Einwohnern ist die Errichtung des Gewerbegerichtes zwingend. 

Als Arbeiter im Sinne des Gewerbegerichtsgesetzes gelten alle 
Gehilfen, Fabrikarbeiter und Lehrlinge, auf welche die Gewerbeord
nung, Teil VII, Anwendung findet, des ferneren Betriebsbeamte, Werk
meister und mit hoheren Dienstleistungen hetraute Angestellte, deren 
Jahresarbeitsverdienst an Lohn odeI' Gehalt 2000 Mark nicht liber
steigt. 
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Die Gewer begerich te sind ohne Riicksicht auf den Wert des 
Streitgegenstandes zustandig fiir Streitigkeiten: 

1. tiber den Antritt, die Fortsetzung oder die Auflosung des Arbeits
verhaltnisses sowie iiber die Aushandigung oder den Inhalt des 
Arbeitsbuches, Zeugnisses, Lohnbuches, Arbeitszettels oder Lohn
zahlungsbuches; 

2. iiber die Leistungen aus dem Arbeitsverhaltnisse; 
3. iiber die Riickgabe von Zeugnissen, Biichern, Legitimationspa

pieren, Urkunden, Geratschaften, Kleidungsstiicken, Kautionen 
und dergleichen, welche aus AnlaI3 des Arbeitsvethaltnisses fiber
geben worden sind; 

4. iiber Anspriiche auf Schadensersatz odeI' auf Zahlung einer Ver
tragsstrafe wegen Nichterfiillung oder nicht gehOriger Erfiillung der 
Verpflichtungen, welche die unter Nr. 1 bis 3 bezeichneten Gegen
stande betreffen, sowie wegen gesetzwidriger oder unrichtiger Ein
tragungen in Arbeitsbiicher, Zeugnisse, Lohnbiicher, Arbeitszettel, 
Lohnzahlungsbiicher, Krankenkassenbiicher oder Quittungskarten 
der Invalidenversicherung; 

5. iiber die Berechnung und Anrechnung del' von den Arbeitern zu 
leistendenKrankenversicherungsbeitrage undEintrittsgelder (§§ 53a, 
65, 72, 73 des Krankenversicherungsgesetzes); 

6. iiber die Anspliiche, welche auf Grund der Dbernahme einer ge
meinsamen Arbeit von Arbeitern desselben Arbeitgebers gegen
einander erhoben werden. 

Streitigkeiten iiber eine Konventionalstrafe, welche fiir den Fall 
bedungen ist, daB der Arbeiter nach Beendigung des Arbeitsverhalt
nisses ein solches bei anderen Arbeitgebern eingeht oder ein eigenes 
Geschaft errichtet, gehOren nicht zur Zustandigkeit der Gewerbe
gerichte. 

Es sei bereits hier erwahnt, daB die Berufung gegen die Urteile 
del' Gewerbegerichte nur dann zulassig ist, wenn der Wert des Streit
gegenstandes den Betrag von 100 Mark ubersteigt. 

Zur Zustandigkeit der Gewerbegerichte gehOren ferner Streitig
keiten der in Nr. 1-5 bezeichneten Art zwischen Personen, welche fiir 
bestimmte Gewerbetreibende auBerhalb der Arbeitsstelle der letzteren 
mit del' Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse beschaftigt sind (Heim
arbeiter, Hausgewerbetreibende) und ihren Arbeitgebern, sofern die 
Beschaftigung auf die Bearbeitung oder Verarbeitung der den ersteren 
von den Arbeitgebern gelieferten Rohstoffe oder Halbfabrikate be
schrankt ist. 

Durch die Zustandigkeit eines Gewerbegerichts wird die Zu
litandigkeit der ordentlichen Gerichte ausgeschlossen. 
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Schiedsvertrage, durch welche die Zustandigkeit der Gewerbe
gerichte fur kunftige Streitigkeiten ausgeschlossen wird, sind nur dann 
rechtswirksam, wenn nach dem Schiedsvertrage bei der Entscheidung 
von Streitigkeiten Arbeitgeber und Arbeiter in gleicher Zahl unter 
einem Vorsitzenden mitzuwirken haben, welcher weder Arbeitgeber 
oder Angestellter eines beteiligten Arbeitgebers noch Arbeiter ist. 

In Fallen, in welchen diese in § 6 des GGG. enthaltenen Bestiln
mungen nicht ausreichend sind, ist die ZPO. bezuglich der Schieds
vertrage· §§ 1025-1047 mit heranzuziehen. Es sei hier auf das Ka· 
pitel "Schiedsgerichte" S.777 verwiesen. 

Die sachliche Zustitlldigkeit der Gewerbegerichte kann auf be
stimmte Arten von Gewerben oder Fabrikbetriebe, die ortliche Zu
standigkeit auf bestimmte Teile des Gemeindebezirkes beschrankt 
werden. 

Der Vorsitzende des Gewerbegerichts, sowie dessen Stellvertreter 
durfen weder Arbeitgeber noch Arbeiter sein. 

Die Beisitzer mflssen zur Halfte aus den Arbeitgebern, zur 
Halfte aus den Arbeitern entnommen werden. Die Beisitzer werden 
mittels unmittelbarer und geheimer Wahl der Arbeitgeber, die Ar
beiter mittels unmittelbarer und geheimer Wahl der Arbeiter bestellt. 
Die Wahl erfolgt auf mindestens 1 Jahr und auf hochstens 6 Jahre. 
Eine Wiederwahl ist zulassig. WeI' indessen das Amt des Beisitzers 
6 Jahre versehen hat, kann wahrend del' nachsten 6 Jahre die Ober
nahme desselben ablehnen. 

Zur Teilnahme an den Wahlen ist nul' berechtigt, weI' das 25. Le
bensjahr vollendet und in dem Bezirke des Gewerbegerichts Wohnung 
und Beschaftigung hat. 

1st die Zustandigkeit des Gewerbegerichtes auf bestimmte Arten 
von Gewerbe- und Fabrikbetrieben beschrankt, so sind nur die Arbeiter 
und Arbeitgeber diesel' Betriebe wahlbar und wahlberechtigt. 

Ais Arbeitgeber gelten diejenigen selbstandigen Gewerbetreiben
den, welche mindestens einen Arbeiter regelmaBig das Jahr hindurch 
odeI' zu gewissen Zeiten des J ahres beschaftigen. 

Das Amt del' Beisitzer ist ein Ehrenamt; jede Besoldung ist 
daher ausgeschlossen. Die Obernahme kann nul' aus denjenigen 
GrUnden verweigert werden, welche zur Ablehnung eines unbesoldeten 
Gemeindeamtes berechtigen. 

Fur PreuBen schreibt der § 74 del' Stadteordnung folgendes VOl': 
"Ein jeder stimmfahige Burger ist verpflichtet, eine unbesoldete 

Stelle in del' Gemeindeverwaltung odeI' -vertretung anzunehmen, so
wie eine angenommene Stelle mindestens 3 Jahre lang zu versehen. 
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Zur Ablehnung oder zur fruheren Niederlegung einer solchell 
Stelle berechtigen nur folgende Entschuldigungsgrnnde: 

1. anhaltende Krankheit; 
2. Geschafte, die eine lange oder dauernde Abwesenheit mit sich 

bringen; 
3. ein Alter uber sechzig Jahre; 
4. die fmher stattgehabte Verwaltung einer unbesoldeten Stelle fur 

die nachsten drei Jahre; 
5. die Verwaltung eines anderen offentlichen Amtes; 
6. sonstige besondere Verhaltnisse, welche nach dem Ermessen der 

zustandigen BehOrde eine gu.ltige Entschuldigung begrnnden." 

Die Beisitzer erhalten fur jede Sitzung, der sie beigewohnt haben, 
Vergu.tung etwaiger Reisekosten und eine Entschadigung fur Zeit
versaumnis, deren Hohe durch die Statuten festgesetzt sind. Eine 
Zurnckweisung dieser Entschadigung ist unstatthaft. 

Ein Mitglied des Gewerbegerichts, welches sich einer groben Ver
letzung seiner Amtspflichten schuldig macht, kann seines Amtes ent
setzt werden. 

Beisitzer, welche ohne genugende Entschuldigung zu den Sitzun
gen nicht rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegenheiten in 
anderer Weise sich entziehen, werden zu einer Ordnungsstrafe bis zu 
300 Mark sowie zu den verursachten Kosten verurteilt. Die Verur
teilung wird durch den Vorsitzenden ausgesprochen. Erfolgt nach
traglich genugende Entschuldigung, so kann die Verurteilung ganz 
oder teilweise zuruckgenommen werden. 

Ob eine Entschuldigung genugt, unterliegt dem freien Ermessen 
des Vorsitzenden. Unter das nicht rechtzeitige Erscheinen faUt so
wohl das ganzliche Ausbleiben als auch die Verspatung. Unerhebliche 
Verspatungen rechtfertigen eine Verurteilung nicht. Der Vorsitzende 
hat hierbei nach vernunftigem Ermessen zu verfahren. Die Sitzungen 
des Einigungsamtes unterliegen nicht diesen Bestimmungen. 

Zu den Obliegenheiten des Beisitzers gehOrt nicht nur das 
rechtzeitige Erscheinen, sondern auch die erforderliche Mitwirkullg. 

Die Umwandlung einer nicht beitreibbaren Geldstrafe in eine 
Freiheitsstrafe ist ausgeschlossen. 

Das Gewerbegericht verhandelt und entscheidet, soweit nicht 
anderes bestimmt ist, in der Besetzung von 3 Mitgliedern mit Ein
schluB des Vorsitzenden. Wird durch Ortsstatut bestimmt, daB eine 
groBere Zahl von Beisitzern zuzuziehen ist, so mussen Arbeitgeber 
und Arbeiter stets in gleicher Zahl zugezogen werden. 

Zustandig ist dasjenige Gewerbegericht, in dessen Bezirk die 
streitige Verpflichtung zu erfullen ist oder sich die gewerbliche Niedel'-
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lassung des Arbeitgebers befindet oder beide Parteien ihren W ohn
sitz haben. 

Diese Vorschrift ist nicht unter allen Umstanden zwingend und 
der Gerichtsstand kein ausschlieBlicher, sondern es konnen ·andere 
Gerichte als zustandig vereinbart werden und zwar nach den §§ 38-40 
ZPO. Danach wird ein an sich unzustandiges Gericht erster Instanz 
durch ausdruckliche oder stillschweigende Vereinbarung der Parteien 
zustandig. Die Vereinbarung hat jedoch nur rechtliche Wirkung, 
wenn sie sich auf ein bestimmtes Rechtsverhaltnis und die aus dem
selben entspringenden Rechtsstreitigkeiten bezieht. 

ErlaBt das Gewerbegericht ein Versaumnisurteil, so hat es 
in jedem FaIle von Amts wegen zu priifen, ob seine sa(lhliche oder 
i:irtliche Zustandigkeit anzunehmen ist. 

Fur die Frage, an welchem Orte die streitige Verpflichtung zu 
erfullen ist, sind die §§ 269 und 270 BGB. maBgebend. 

Rechtsanwa.lte und Personen, welche das Verhandeln vor Gericht 
geschaftsmaBig betreiben, werden als ProzeBbevoIlmachtigte oder 
Beistande vor dem Gewerbegericht nicht zugelassen. 

1m allgemeinen sind Urteile und Beschlusse, gegen welche 
ein Rechtsmittel stattfindet, den Parteien zuzustellen. 

Die Zustellung der Ladung muB spatestens am Tage vor dem 
Termin erfolgen. Sie ist nicht erforderlich, wenn der Termin in An
wesenheit der zu ladenden Personen verkundet oder derselbe ihr bei 
Einreichung oder Anbringung der Klage oder des Antrages mitgeteilt 
worden ist. 

Erscheint der KIager im Verhandlungstermine nicht, so wird auf 
Antrag des Beklagten ein Versaumnisurteil dahin eriassen, daB der 
Klager mit der Klage abzuweisen ist. 

Erscheint der Beklagte nicht und beantragt der Klager das Ver
saumnisurteil, so werden die in der Klage behaupteten Tatsachen als 
zllgestanden angenommen. Soweit dieselben den Klageantrag recht
fertigen, wird nach dem Antrage erkannt; soweit dies nicht der Fall 
ist, wird die Klage abgewiesen. 

Bleiben beide Parteien aus, so ruht das Verfahren, bis die An
setzung eines neuen Verhandlungstermins beantragt wird .. 

Ais nicht erschienen gilt nach §§ 333, 334 ZPO. auch diejenige 
Partei, welche in dem Termine zwar erscheint, aber nicht verhandelt, 
oder wenn sie in dem Termine sich uber Tatsachen, Urkunden oder 
Eideszuschiebungen nicht erklart. 

Del" Antrag auf Erlassung eines Versaumnisurteils wird fernel" 
nach § 335 ZPO. zUrUckgewiesen, unbeschadet des Rechtes der er-
8chienenell Partei, die Vertagung der mundlichen Verhandlung zu 
beantragen: 
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1. wenn die ersehienemi Partei die vom Geriehte wegen eines von 
Amts wegen zu beriieksiehtigenden Umstandes erforderte Naeh
weisung nieht zu besehaffen vermag; 

2. wenn die nieht ersehienene Partei nieht ordnungsmaBig, insbeson
dere nicht rechtzeitig geladen war; 

a. wenn der nieht erschienenen Partei ein tatsaehliehes miindliehes 
Vorbringen oder eill Antrag nicht reehtzeitig mittels Schriftsatzes 
mitgeteilt war. 

Die Partei, gegen welche ein Vel'saumnisurteil erlassen ist, kann 
binnen 3 Tagen seit der an sie bewirkten Zustellung des Urteils Ein
spruch einlegen. worauf vom Vorsitzenden ein neuer Termin ange
setzt wird. 

Die Einlegung des Einspruches erfolgt nach § 340 del' ZPO. dureh 
Zustellung eines Schriftsatzes. Derselbe muG enthalten: 

1. die Bezeiehnung des Urteils, gegen welches del' Einsprueh ge
riehtet wird; 

2. die Erklarung, claB gegen dieses Urteil Einspruch eingelegt wird; 
3. die Ladung des Gegners zur miindliehen Verhandlung fiber die 

Hauptsache. 

Erscheint die Einsprueh einlegende Partei aueh in dem neuen 
Termine nieht, so gilt der Einsprueh als zuriiekgenommen, anderen
falls ist bei zulassigem Einsprueh der ProzeB in die alte Lage zurtiek
versetzt. Das Gerieht hat von Amts wegen zu priifen, ob der Ein
sprueh an sich statthaft und ob er in der gesetzliehen Form und Frist 
eingelegt ist. Fehlt es an einem diesel' Erfol'del'nisse, so ist del' Ein
spruch als unzulassig zu verwerfell. 

Das Gewerbegericht soll tunliehst auf gii tliehe Erledigung 
des Reehtsstreites hinwirken. Es ist verpfliehtet, den Siihneversueh 
bei Anwesenheit del' Parteien am Sehlusse del' Verhandlung zu wieder
holen. Zum. Zweeke des Siihneversuches kann das personIiche Er
scheinen del' Pal'teien angeordnet werden. 

Kommt ein V ergleic h zustanclc, so ist derselbe in das Protokoll 
aufzunehmen. Etwaige Einwendungen sind darin zu vermerken. 

1m Reehtsstreit haben die Parteien alle el'heblichen Tatsachen 
vollstandig zu erklal'en, die Reweismittel fiir ihre Behauptungen Z11 

bezeichnen und die sachdienlichen Antrage zu stellen. Was in del' 
jeweiligen Streitlage sachdienIich ist, unterliegt der freien Beurteilung 
des Gerichts. 

Ordnet del' V orsitzende das personliche Erscheinen der Parteien 
vor dem Gewerbegericht oder vor ihm als beauftragtem Richter oder 
vor einem ersuchten Amtsgericht an, so wird Nichterseheinen mit 
einer Geldstrafe bis zu 100 Mark bestraft. Die Strafe ist nicht nlJI 
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verwirkt, wenn die Pa.rteien uberhaupt nicht erscheinen, sondern 
auch dann, wenn sie gegen die Anordnung des Vorsitzenden vor 
SchluB des Termines sich entfernen. 

Das Urteil wird in dem Termin verkundet, in welchem die Ver
handlung geschlossen wird; ist dieses nicht ausfiihrbar, in einem 
neuen Termin innerhalb 3 Tagen. 

In der Verurteilung kann auch ausgesprochen werden, daB der 
Beklagte zur Vornahme einer Handlung innerhalb einer bestimmten 
Frist verurteilt wird, und daB er, wenn er sie unterlaBt, zur Zahlung 
einer Entschadigung nach dem Ermessen des Gerichtes verurteHt 
wird. Die Zwangsvollstreckung gemaB §§ 887, 888 ZPO. ist jedoch 
ausgeschlossen. Das GGG. kennt einen unmittelbaren Zwang gegen 
die Person des Schuldners nur dann, wenn die Handlung nur von 
diesem selbst, nicht durch einen Ufitten vorgenommen werden kann 
und ausschlieBlich von seinem Willen abhangt. 

Die Verurteilung kann nur auf Antrag des Klagers erfolgen. 
Dieser Antrag braucht nicht schon in der Klageschrift zu stehen, muB 
aber spatestens vor SchluB der letzten Verhandlung mundlich gestellt 
werden. 

Anstatt eines Entschadigungsantrages kann der Klager die um
fassendere Interessenklage aus § 893 der ZPO. anstrengen, na
mentlich wegen des Interesses, das vor der Erlassung des Urteils be
reits erwachsen ist. Er kann diese Klage auch mit der Klage auf 
Vornahme der Handlung verbinden. Die obige Bestimmung der 
Zahlung einer Entschadigung gibt, abweichend von den Grundsatzen. 
der ZPO., dem Klager das Mittel, gegen den Beklagten, welcher dem 
Urteil nicht Folge leistet, an Stelle unmittelbarer Vollstreckungs
maBregeln den Anspruch auf Schadensersatz ohne Anstrengung einer 
neuen Klage auf dem kurzesten Wege zur Durchfuhrung zu bringen. 

Die unterliegende Partei hat die Kostep des Rechtsstreites zu 
tragen, jedoch dem Gegner die Auslagen fur die Zuziehung eines Pro
zeBbevollmachtigten oder Beistandes zu dem vom Gericht als an
gemessen erachteten Betrage nur zu erstatten, wenn die Zuziehung 
durch besondere Umstande gerechtfertigt war. 

Wie bereits erwahnt, kann gegen das UrteH der Gewerbegerichte 
nur Berufung eingelegt werden, wenn der Wert des Streitgegen
standes den Betrag von 100 Mark ubersteigt. Hingegen ist die Be
schwerde ohne Rucksicht auf den Wert des Streitgegenstandes, so
weit nicht besondere Bestimmungen des GGG. entgegenstehen, nach 
den Vorschriften der ZPO. zulassig. 

Die Berufung ist namentlich dann zulassig, wenn der urspriing
lich minderwertige Streitgegenstand durch Erweiterung des Klage
ge,genstandes im Zeitpunkte seiner Aburteilung 100 Mark im Werte 
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iibersteigt. Streitgegenstand ist das, woriiber einheitlich durch 
Urteil entschieden ist, auch wenn die abgeurteilten Anspriiche ver
schiedenen Parteien zustehen oder aus Klage und Wiederklage her
geleitet sind oder sich aus dem Klageanspruch und aus Anspriichen 
des Beklagten zusammensetzen. 

Als Berufungs- und Beschwerdegericht ist dasjenige Land
gericht zustandig, in dessen Bezirk das Gewerbegericht seinen Sitz 
hat. 1st fiir die Berufung eine N otfrist bestimmt, so beginnt diese 
mit der bewirkten Zustellung, anderenfalls gelten die Vorschriften 
der ZPO. Die Berufung unterliegt gemiiB § 78 del' ZPO. dem An
waltszwang, d. h. das Verfahren iiber die Berufung regelt sich 
den §§ 523-544 der ZPO., das Verfahren der Besch werde nach 
nach den §§ 571-577 der ZPO. 

Fiir die Verhandlung des Rechtsstreites vor den Gewerbegerichten 
wird eine einmalige Geblihr nach dem Werte des Streitgegenstandes 
erhoben. Dieselbe betragt bei einem Gegenstande im Werte 

bis 20 Mark einschlieBl.. . . . . . . . . . . . 1,00 M. 
von mehr als 20 Mark bis 50 Mark einschlieBl. . . 
von mehr als 50 Mark bis 100 Mark einschlieBI. 

Die femeren Werttaxen steigen um je 100 Mark, die 
je 3 Mark, die hOchste Gebiihr betragt 30 Mark. 

1,50 " 
3,00 " 

Gebiihren um 

Als eine der wichtigsten Aufgaben und Tatigkeiten des Gewerbe
gerichts ist seine Betatigung als Einigungsamt bei Streitigkeiten 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitern iiber die Bedingungen der Fort
setzung oder Wiederaufnahme des Arbeitsverhaltnisses. Den Gewerbe
gerichten ist nicht nur die Aufgabe der Entscheidung, sondern aueh 
die Aufgabe als Einigungsamt libertragen. Es handelt sich also haupt
sachlich um die Regelung zuklinftiger Bedingungen des Arbeitsvertra
ges. Es soIl der Entstehung von Ausstanden vorgebeugt, insbesondere 
aber ausgebrochene Streitigkeiten in friedlicher Weise vor einem un
parteiischen Organ klargestellt und beigelegt werden. 

Die §§ 62-74 der GGG. umfassen die Bestimmungen liber: 

1. Anrufung des Einigungsamtes; 
2. Vemehmung der am Streite beteiligten Personen durch den Vor-

sitzenden; 
:3. Zusammensetzung; 
4. Ermittelungsverfahren; 
5. Einigungsverfahren; 
6. bei erzielter Einigung Veroffentliehung der Vereinbarung; 
7. bei erfolglosem Einigungsversuche Sehiedsspruch oder Veroffent

liehung, daB weder eine Vereinbarung noch ein Sehiedsspruch zu
stande gekommen ist. 
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Eine V e rp f I ic h tung, die Streitigkeiten vor einem Einigungsamte 
zum Austrag zu bringen, haben weder Arbeitgeber noch Arbeiter. 
Streitigkeiten der einzelnen Arbeiter mit dem Arbeitgeber gehOren 
nicht vor das Einigungsamt, sondern nur Kollektivstreitigkeiten. Del' 
Anrufung des Einigungsamtes mull Folge gegeben werden, wenn 
sie von beiden Teilen erfolgt und die beteiligten Arbeiter und Arbeit
geber - Ietztere, sofern ihre Zahl mehr als 3 betragt - Vertreter zur 
Verhandlung bestellen. Diese mfissen mindestens das 25. Lebensjahr 
vollendet haben und sich· im Besitze del' bfirgerlichen Ehrenrechte 
be£inden. 

Erfolgt die Anrufung nur von einer Seite, so soIl del' Vorsitzende 
nach Moglichkeit auf die andere Partei einwirken, das Einigungsamt 
anzurufen. Das Einigungsamt besteht neben dem Vorsitzenden aua 
Vertrauensmannern del' Arbeiter und Arbeitgeber in gleicher Zahl. Die 
Vertrauensmanner sind nicht Beisitzer im prozessualen Sinne del' 
GGG. Die Beschlullfassung fiber den Schiedsspruch erfolgt mit ein
facher Stimmenmehrheit. 1st ein Schiedsspruch zustande gekommen, 
so wird er den Vertretern beider Teile mit del' Aufforderung erOffn~t, 
sich binnen einer zu bestimmenden Frist zu erklaren ob sie sich dem 
Schiedsspruch unterwerfen. Die Nichtabgabe del' Erklarung 
binnen del' bestimmten Frist gilt als Ablehnung der Unterwerfung. 

Das Gewerbegericht ist verpflichtet, auf Ans1,lchen von Staats
behorden oder des Vorstandes des Kommunalverbandes, ffir welchen 
es errichtet ist, Gutachten fiber gewerbliche Fragen abzugeben. 

1st ein zustandiges Gewerbegericht nicht vorhanden, so kann 
jede Partei die vorlaufige Entscheidung durch den Vorsteher der Ge
meinde nachsuchen. Diese Entscheidung hat Rechtskraft, wenn nicht 
binnen einer Frist von 10 Tagen von einer del' Parteien Klage beim 
ordentlichen Gericht erhoben wird. 

Auf Streitigkeiten der in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungs
anstalten und unterirdisch betriebenen Briichen und Gruben beschaf
tigten Arbeiter mit ihren Arbeitgebern £inden die Bestimmungen des 
Gewerbegerichtsgesetzes mit del' Mallgabe Anwendung, dall die Er
richtung von Gewerbegerichten, deren Zustandigkeit auf die vor
bezeichneten Betriebe beschrankt ist, durch Anordnung del' Landes
zentralbehorde erfolgen kann. 

Die Kaufmannsgerichte. 
(Gesetz betr. Kaufmannsgeriohte vom 6. Juli 1904.) 

1m Betriebe sind eine Reihe von Kaufleuten im Lohnbfiro, a.ls 
Schreiber in den Werkstatten u. a. m. beschaftigt; darum seien die 
Grundzfige der Kaufmannsgerichte kurz erwahnt. 
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Zur Entscheidung von Streitigkeiten aus dem Dienst- oder Lehr
verhaltnisse zwischen Kaufleuten einerseits und ihren Handlungs
gehilfen oder Handlungslehrlingen andererseits k6nnen bei vorhande
nem Bedurfnisse Kaufmannsgerichte errichtet werden. 

Die Bestimmungen fur die Kaufmannsgerichte sind ahnlich denen 
der Gewerbegerichte. Die Vorschriften des Gesetzes finden auf Hand
lungsgehilfen keine Anwendung, deren Jahresverdienst an Lohn oder 
Gehalt den Betrag von 5000 Mark uberschreitet. 

Die Kaufmannsgerichte sind ohne Rucksicht auf den Wert des 
Streitgegenstandes fur Streitigkeiten zustandig, welche betreffen: 

1. den Antritt, die Fortsetzung oder die Auflosung des Dienst- oder 
Lehrverhaltnisses, sowie die Aushandigung oder den Inhalt des 
Zeugnisses ; 

2. die Leistungen aus dem Dienst- oder Lehrverhaltnisse; 
3. die Ruckgabe von Sicherheiten, Zeugnissen, Legitimationspapieren 

oder anderen Gegenstanden, welche aus AnlaE des Dienst- oder 
Lehrverhaltnisses ubergeben worden sind; 

4. die Anspruche auf Schadensersatz oder Zahlung einer Vertragsstrafe 
wegen Nichterfullung oder nicht gehOriger Erfullung der Verpflich
tungen, welche die unter Nr. 1 bis 3 bezeichneten Gegenstande be
treffen, sowie wegen gesetzwidriger oder unrichtiger Eintragungen 
in Zeugnisse, Krankenkassenbucher oder Quittungskarten der In
validenversicherung; 

5. die Berechnung und Anrechnung der von den Handlungsgehilfen 
oder Handlungslehrlingen zu leistenden Krankenversicherungs
beitrage und Eintrittsgelder (§§ 53a, 65 des Krankenversicherungs
gesetzes) ; 

6. die Anspriiche aus einer Vereinbarung, durch welche der Hand
lungsgehilfe oder Handlungslehrling fur die Zeit nach Beendigung 
des Dienst- oder Lehrverhaltnisses in seiner gewerblichen Tatig
keit beschrankt wird. 

Die Arbeiterversicherung. 
Der Grundstein zur Arbeiterversicherung ist in der Allerhochsten 

Botschaft Kaisef Wilhelms I. yom 17. November 1881 gelegt worden. 

In Verfolg dieser Botschaft wurden drei Gruppen von Versiche
rungen durch Einzelgesetze geregelt: 

1. die KrankenveNlicherung im Jahre 1883; 
2. die Unfallversicherung durch das sogenannte Mantelgesetz im 

Jahre 1900; 
3. die Alters- und Invalidenversicherung im Jahre 1899. 

Blum, Rechtskuude. ~5 
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1m Jahre 1911 wurde die Reichsvcrsicherungsordnung (RVO.) 
geschaffen und trat am 19. Juli 1911 in Kraft. Die Reichsver
sicherungsordnung faBt diese drei Gesetze in einem Gesetz zusammen 
und schafft eine gemeinsame ortliche Instanz in der Gestalt des 
Versicheru,ngsamtes. Dasselbe ist fUr die Krankenversicherung 
die Aufsichtsinstanz und bildet im ubrigen den gemeinsamen Unterbau. 

Ais mittlere Instanz ist das Oberversicherungsamt und als 
hochste Instanz das Reichsversicherungsamt oder das betreffende 
Landesversicherungsamt geschaffen. 

Durch die RVO. ist der Kreis der durch die Krankenversicherung 
geschutzten Personen erweitert; neu ist die Hinterbliebenenver
sicherung geregelt worden. Erwahnt sei, daB den Frauen das pas
sive Wahlrecht fur die Organe der Versicherungsanstalten gewahrt 
worden ist. 

Die RVO. zerfallt in 6 Bucher: 

1. gemeinsame V orschriften; 
2. Krankenversicherung; 
3. Unfallversicherung (Gewerbe-, Landwirtschaftl.- und See-Unfall

versicherung) ; 
4. Invaliden-(Alters-) u. Hinterbliebenenversicherung; 
5. Beziehungen der Versicherungstrager zueinander und zu anderen 

Verpflichteten; 
6. Verfahren. 

Die einzelnen Gesetze sind am 1. Januar 1912, 1913 und 1914 in 
Kraft getreten, sind also heute alle rechtswirksam. 

Die Vel'sicherung kommt selbst bei unterlassener Anmel
dung den yom Gesetze bezeichneten Personen kraft Gesetzes mit dem 
Beginn der Beschaftigung zugute. 

Versichert sind: 

1. die Arbeiter und Gehilfen und diejenigen Betriebsbeamten, 
welche nicht u ber 2000 Mark Jahresverdienst haben bei der 
Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung, 

bis zu 2500 Mark bei der Krankenversicherung, 
bis zu 5000 Mark bei der Unfallversicherun,g. 

Es besteht also Versicherungszwang. 

Daneben konnen sich bestimmte Personen freiwillig versichern, 
z. B. die Unternehmer selbst, jedoch nur in gewiSilen Grenzen, nam
lich, wenn sie hochstens zwei versicherungspflichtige Personen nebst 
einer Einkommenshochstgrenze von 2500 Mark bei der Kranken- und 
3000 Mark bei der Unfallversicherung beschaftigen. 
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Die Krankenversicherung. 
a) Versicherungstr ager sind die Krankenkassen: 

1. die Orts- und die Landkrankenkassen fur ortliehe Bezirke; 
2. die Betriebskrankenkassen fur grof3ere Betriebe eines Arbeit

gebers, insbesondere eines Bauherrn; 
3. die Innungskrankenkassen fur die Betriebe der Mitglieder 
einer Innung. 

Diese vier Kassen haben juristisehe Personliehkeit. Liegen die Falle 2 
und 3 nieht vor, so sind die Kassen zu 1 zustandig. 

Sind Landkrankenkassen, wie z. B. in groBen Stadten, nieht vor
handen, so tritt die Ortskrankenkasse an ihre Stelle. 

b) Die Beitragspflieht wird zu zwei Drittel vom Versieherten, zu 
einem Drittel vom Arbeitgeber getragen. 

Die Leistungen der Krankenkasse sind folgende: 

1. die Krankenhilfe: 

a) freier Arzt und £reie Medizin vom Beginn der Krankheit ab; 
b) 50 v. H. des Durehsehnittslohns ala Krankengeld bis zu 26 

W oehen vom 4. Tage der Arbeitsunfahigkeit ab, sogenannte 
kleine Karenzzeit. 

2. Wochenhilfe fur Woehnerinnen £iir acht Woehen in Hohe von 
50 v. H. des Durehsehnittslohns; 

3. Sterbegeld in Hohe des zwanzigfachen Tagelohns. 

Die Arbeitgeber haben die Beitrage ffir ihre Versieherungspflieh
tigen an den Tagen einzuzahlen, welehe die Satzung festsetzt. Die 
Zahltage durfen hoehstens einen Monat auseinanderliegen. An dim
selben Tagen haben die Versieherungsbereehtigten die Beitrage ein
zuzahlen. 

Die Versicherungspflichtigen mussen sieh bei der Lohnzahlung 
ihre Beitragsteile vom Barlohn abziehen lassen. Die Arbeitgeber 
durfen die Beitragsteile nur auf diesem Wege wieder einziehen, wo
bei die Abzuge fur Beitragsteile gleiehmaf3ig auf die Lohnzeiten zu 
verteilen sind, auf .die sie fallen (§§ 393-395 RVO.). 

Die Beitrage sind bis zur vorschriftsmaBigen Abmeldung fortzu
zahlen. 

In den §§ 529-536 der RVO. sind eine Reihe von Strafvor
sehriften bei VerstoB gegen das Gesetz enthalten. Die wichtigsten 
hiervon sind: 

Ein Versicherter, der die Krankenordnung oder die Abordnung 
des behandelnden Arztes ubertritt, oder die ibm obliegende Mitteilung 
unterlaBt, kann vom Vorstand der Kasse mit Strafe mit dem drei-

35* 
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iaehen Betrage des tagliehen Krankengeldes fur jeden Dbertretungsfall 
belegt werden. 

Meldet ein Arbeitgeber Versieherungspfliehtige nieht an, so wird 
er bei Vorsatz mit einer Strafe bis zu 300 Mark, bei Fahrlassigkeit 
bis zu 100 Mark bestraft. Bei anderweitigen VerstoBen treten Geld· 
strafen bis zu 20 Mark ein. Die Strafen verhangt das Versieherungs
amt, auf Besehwerde entseheidet das Oberversieherungsamt. 

Unabhangig davon hat die Kasse die rUekstandigen Betrage 
naehzuholen und kann auBerdem die Zahlung des Ein- bis Funffachen 
der ruekstandigen Beitrage auferlegen. 

Mit Geldstrafe bis zu 300 Mark oder mit Haft werden, wenn 
nieht andere hartere Strafe verwirkt ist, Arbeitgeber und Auf trag
geber bestraft, die vorsatzlieh 

dem Besehaftigten hOhere Beitragsteile vom Entgelt abziehen, 
als dieses Gesetz es zulaBt. Die gleiehe Strafe trifft Arbeitgeber, 
welehe es versaumen, dureh dauemden Aushang in den Arbeitsstatten 
dem Versieherungspfliehtigen bekannt zu geben und sie bei jeder Lohn
zahlung darauf hinzuweisen, daB sie ihren Beitragsteil selbst einzu
zahlen haben. 

Halten Arbeitgeber Beitragsteile, die sie von den Besehaftigten 
einbehalten oder von ihnen erhalten haben, der bereehtigten Kasse 
vor, so werden sie mit Gefangnis bestraft; daneben kann auf Geld
strafe bis zu 3000 Mark und auf Verlust der burgerlichen Ehrenrechte 
erkannt werden; bei milderen Umstanden kann ausschlieBlich auf 
Geldstrafe erkannt werden. 

Der Arbeitgeber darf die Pflichten, die ihm dieses Gesetz aufer
legt, Betriebsleitem, Aufsiehtspersonen oder anderen Angestellten 
seines Betriebes ubertragen. 

Handeln solehe Stellvertreter den Vorsehriften dieses Gesetzes 
zuwider, so trifft sie die Strafe, jedoeh ist der Arbeitgeber neben 
diesen strafbar, wenn: 
1. die Zuwiderhandlung mit seinem Wissen gesehehen ist; 
2. er bei Auswahl und Beaufsichtigung der Stellvertreter nieht die im 

Verkehr erforderliehe Sorgfalt beobachtet hat; in diesem Falle 
darf gegen den Arbeitgeber auf keine andere Strafe als auf Geld
strafe erkannt werden. 

Das Ein- bis Funffache der ruckstandigen Beitrage kann auch 
dem Stellvertreter auferlegt und von ihm beigetrieben werden. Wird 
der Arbeitgeber auf Grund des Absatzes 2 bestraft, so haftet er neben 
ihm fur diesen Betrag. 

Die gleiehen Strafvorsehriften gelte1l: 
1. fur die Mitglieder des Vorstandes, wenn eineAktiengesellschaft 

Arbeitgeber ist; 
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2. fur die Geschaftsfuhrer bei einer Gesellschaft mit beschrank
ter Haftung als Arbeitgeber; 

3. fUr aIle personlich haftenden Gesellschafter, sofern sie nicht von 
der Vertretung ausgeschlossen sind, bei einer anderen Handels
gesellschaft. 

Den Arbeitgebern und ihren Angestellten ist es untersagt, die 
Versicherten in der Obernahme oder Ausubung eines Ehrenamtes der 
Reichsversicherung zu beschranken oder sie wegen der Obernahme 
oder der Art der Ausubung eines solchen Ehrenamtes zu benachteiligen. 
Gegenteilige Abmachungen sind nichtig und werden mit Geldstrafen 
bis zu 300 Mark oder mit Haft bestraft, sofern nicht eine bartere 
Rtrafe verwirkt ist. Diese Vorschrift gilt auch fur die Un
iall-, In v aliden- und Hinter blie benen versicheru ng. 

Versicherungsfrei sind die in Betrieben oder im Dienste des 
Reichs, eines Bundesstaats, eines Gemeindeverbands, einer Gemeinde 
oder eines Versicherungstragers Beschaftigten, wenn ihnen gegen 
ihren Arbeitgeber ein Anspruch mindestens entweder auf Kranken-c 

hilfe in Hohe und Dauer der Regelleistungen der Krankenkassen 
gemall § 179 RVO. oder fur die gleiche Zeit auf Gehalt, Ruhegeld, 
Wartegeld oder ahnliche Bezuge im anderthalbfachen Betrage des 
Krankengeldes gewahrleistet ist (§ 169 RVO.). 

Auf Antrag des Arbeitgebers kann die oberste VerwaltungsbehOrde 
Angestellte von der Versicherungspflicht befreien, wenn ihnen gegen 
ihren Arbeitgeber einer der im § 169 bezeichneten Ansprnche gewahr
leistet ist oder sie lediglich fur ihren Beruf ausgebildet werden. 

Ein Arbeitgeber kann eine Betrie bskrankenkasse errichten 
fur jeden Betrieb, in dem er fur die Dauer mindestens 150 Ver
sicherungspflichtige beschaftigt, auch wenn diese Zahl in mehreren 
seiner Betriebe erst erreicht wird. Jedoch dad die Betriebskranken
kasse nur errichtet werden, wenn ihre Leistungsfahigkeit fur die 
Dauer gesichert, ihre satzungsmaJ3igen Leistungen denen der mall
gebenden Krankenkassen mindestens gleichwertig sind und die mall
gebende Orts- oder Landkrankenkasse mindestens 1000 Mitglieder 
zahlt. 

Die Unfallversicherung. 
Hierbei kommt fur den Ingenieur nur die Gewerbe-Unfall

versicherung in Frage. 

Versicherungstrager sind die Berufsgenossenschaften, 
das sind von den Betriebsunternehmern geschlossene Verbande behufs 
Versicherung auf Gegenseitigkeit. 



550 Der Betrieb. 

Die Versicherung erlolgt gegen aIle UnfaIle im Betriebe, 
sogenannte Betriebsunfa1.le, in Form von Korperverletzung oder von 
Totung. 

Der Versicherung unterliegen u. a. Bergwerke, Salinen, Auf
bereitungsanstalten, Steinbriiche, Fabriken, "\Verften, Huttenwerke, 
gewerbliche Brauereien und Gerbereibetriebe, Bauhofe, Gewerbe
betriebe, in denen Bau-, Schlosser-, Schmiede- oder Brunnenarbeiten 
ausgefuhrt werden, der gesamte Betrieb der Eisenbahnen, der Post
und Telegraphenverwaltung sowie die Betriebe der Marine- und 
Heeresverwaltung. 

1st der UnfaIl von dem Verletzten vorsatzlich herbeigefuhrt, 
so steht ihm und seinen Hinterbliebenen kein Anspruch zu (§ 556 
RVO.). 

Hat der Verletzte sich den Unfall beirn Begehen einer Handlung 
zugezogen, die nach strafgerichtlichem Urteil ein Verbrechen oder 
vorsatzliches Vergehen ist, so kann der Schadensersatz ganz oder 
teilweise versagt werden (§ 557 RVO.). 

Wer mit einem Betriebe Mitglied einer Berufsgenossenschaft wird, 
hat binnen einer W oche dem Versicherungsamt, in dessen Bezirk der 
Betrieb seinen Sitz hat, anzuzeigen: 
1. den Gegenstand und die Art des Betriebes; 
2. die Zahl der Versicherten; 
3. die Genossenschaft, welcher der Betrieb angehort; 
4. den Tag des Beginns der Versicherungspflicht. 

Die Anzeige ist doppelt einzureichen. Der Empfang wird be
scheinigt (§ 653 RVO.). 

Das Versicherungsamt uberweist jeden Betrieb seines Bezirkes, 
fiber den die Anzeige Qingeht, binnen einer W oche dem Vorstand der 
Berufsgenossenschaft. Der Genossenschaftsvorstand stellt dem Mit
glied einen Mitgliedsschein aus. 

Die Genossenschaftsversammlung stuft die der Genossenschaft 
zugehorigen Betriebe durch einen Gefahrtarif in Gefahrklassen 
nach dem Grade der Unfallgefahr abo Die Hohe der Beitrage wird 
nach der Gefahrenklasse bemessen. 

Die Beitragspflicht trifft die Unternehmer im Gegensatz 
zur Krankenversicherung allein. 

Ffir die Umlegung und Einziehung der Beitrage hat 
jeder Arbeitgeber als Mitglied, soweit nicht Pauschbetrage gelten oder 
einheitliche Beitrage zu entrichten sind, binnen sechs W ochen nach 
Ablauf des Geschaftsjahres dem Genossenschaftsvorstand einen 
Lohnnachweis einzureichen. Dieser hat zu enthalten: 
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1. die wahrend des abgelaufenen Geschaftsjahres im Betriebe be
schaftigten Versicherten und den von Ihnen verdienten Entgelt; 

2. wenn nicht der wirklich verdiente Entgelt maBgebend ist, eine 
Berechnung des Entgelts, der bei der Umlegung der Beitrage an
zurechnen ist; 

3. die Gefahrklasse, in die der Betrieb eingeschatzt ist (§ 750 RVO.). 

Die Mitglieder konnen gegen die Feststellung ihrer Beitrage 
binnen zwei W ochen Einspruch bei dem Vorstand erheben, bleiben 
aber zur vorlaufigen Zahlung verpflichtet. 

Die Rohe der Mitgliederbeitrage richtet sich nach den 
Aufwendungen, welche die Berufsgenossenschaften im abgelaufenen 
Geschaftsjahr gemacht haben. 

Die Mitgliederbeitrage werden nach dem Entgelt, den die Ver
sicherten in den Betrieben verdient haben, mindestens aber nach dem 
Ortslohn fur Erwachsene fiber 21 Jahren sowie nach dem Gefahrtarife 
jahrlich umgelegt. Dbersteigt der Entgelt wahrend der Beitragszeit 
den Jahresbetrag von 1800 Mark, so wird vom Dberschusse nur ein 
Drittel angerechnet. 

Es ist den Berufsgenossenschaften erlaubt, durch Satzungen fest
zulegen, daB die Mitglieder Vorschusse auf die Beitrage zu zahlen 
haben. 

Tritt der Versicherungsfall ein, so werden folgende Leistungen 
gemacht: 

1. bei Verletzungen vom Beginne der 14. Woche nach dem Unfall 
a) Krankenbehandlung, 
b) eine Rente fUr die Dauer der Erwerbsunfiihigkeit. 

Die Rente betragt, so lange der Verletzte infolge des Unfalls 
1. vollig erwerbsunfahig ist, zwei Drittel des Jahresarbeitsverdienstes 

(V ollren te); 
2. teilweise erwerbsunfahig ist, den Teil der Vollrente, der dem MaBe 

der EinbuBe an Erwerbsfahigkeit entspricht (Teilrente). 
Yom Beginn der 5. bis zum Ablauf der 13. Woche ist ferner das 

Krankengeld von 50 v. R. auf zwei Drittel des Lohnes zu erhOhen. 
Je nachdem der Verletzte infolge des Unfalls vollig hilflos ist 

oder zur Zeit des Unfalls bereits vollig erwerbsunfahig war, oder 
wenn er infolge des Unfalls unverschuldet arbeitslos ist, geben die 
§§ 560ff. Vorschriften fiber die ErhOhung oder Erniedrigung der 
Renten und Krankengelder. 

Bei Totung wird ein Sterbegeld und den Rinterbliebenen eine 
Rente bis zu 60 v. R. des Arbeitsverdienstes gewahrt. 

Die Auszahlung der Entschadigung erfolgt durch die Post. 
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Der Genossenschaftsvorstand kann gegen Unternehmer Geld. 
strafen bis zu 500 Mark verhangen, 

1. wenn sie auf Grund des Gesetzes oder der Satzung Nachweise fUr 
die Beitrags- oder Prnmienberechnung oder fUr die Veranlagung 
zu den Gefahrklassen eingereicht haben, die unrichtige tatsach
Hche Angaben enthalten; 

2. wenn in der Betriebsanzeige als Zeitpunkt der Eroffnung des Be
triebs oder des Beginns seiner Versicherungspflicht ein spaterer 
Tag angegeben ist als der, an dem der Betrieb eroffnet oder ver
sicherungspflichtig geworden ist. 

Vorausgesetzt ist hierbei, daB die Unternehmer die Unrichtig
keit der Angaben kannten oder den Umstanden nach kennen inuBten 
(§ 908 RVO.). . 

Der Genossenschaftsvorstand kann ferner gegen Unternehmer 
Geldstrafen bis zu 300 Mark verhangen, wenn sie ihren Pflichten 

1. zur Anmeldung der Betriebe und Betriebsanderungen, sowie zum 
Aushang in dem Betriebe; 

2. zur Fiihrung und Aufbewahrung der Lohnlisten (Lohnbucher); 
3. zur Einreichung der Lohnnachweise und der Nachweise fur die 

Berechnung der Pramien; 
4. zur Erfullung der Bestimmungen der Satzungen tiber Betriebs

einstellung und Wechsel des Unternehmers 
nicht rechtzeitig nachkommen (§ 909 RVO.). 

Unternehmer oder Angestellte, die vorsatzlich Beitrage oder 
Pramien ganz oder teilweise auf den Entgelt anrechnen oder es wis
sentlich veranlassen, werden mit Geldstrafe bis zu 300 Mark oder 
mit Haft bestraft, wenn nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
eine hartere Strafe verwirkt ist (§ 911 RVO.). 

Fur Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschrankter Haf
tung und andere Handelsgesellschaften gilt bezuglich der die Verant
wortung tragenden Personen das bei der Krankenversicherung Ge
sagte. 

Der Unternehmer darf die Pflichten, die ihm auf Grund dieses 
Gesetzes obliegen, Betriebsleitern, soweit es sich nicht um Einricb.
tungen auf Grund von Unfallverhutungsvorschriften handelt, auch 
Aufsichtspersonen oder anderen Angestellten seines Betriebes uber
tragen. 

Handeln solche Stellvertreter den Vorschriften zuwider, die 
Unternehmer mit Strafe bedrohen, so trifft sie die Strafe. Neben 
ihnen ist der Unternehmer strafbar, wenn 
1. die Zuwiderhandlung mit seinem Wissen geschehen ist; 
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2. er bei der Auswahl oder Beaufsichtigung der Stellvertreter nicht 
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat; in diesem 
FaIle darf gegen den Untemehmer auf keine andere Strafe als auf 
Geldstrafe erkannt werden. 

1st die Geldstrafe, die ein Genossenschaftsvorstand festgesetzt 
hat, von dem Stellvertreter nicht beizutreiben, so haftet der Unter
nehmer fUr sie. 

Haftung von Untemebmern und Angestellten. (§§ 898-913 RVO.) 

Der Untemehmer ist Versicherten und deren Hinterbliebenen, 
auch wenn sie keinen Anspruch auf Rente haben, nach den bestehen
den gesetzlichen Vorschriften zum Ersatz des Schadens auf Unfallen 
bei Betrieben oder der Unfallversicherung unterliegenden Tatigkeiten 
nur dann verp£lichtet, wenn strafgerichtlich festgestellt worden 
ist, daB er den Unfall vorsatzlich herbeigefuhrt hat und dann auch 
nur fur den die Entschadigung aus der Unfallversicherung uberstei
genden Betrag. 

Das gleiche gilt fur die Bevollmach tigten oder Vertreter 
des Untemehmers und Betriebs- und Arbeiteraufseher. 

Bei den Anspriichen ist das ordentliche Gericht an die Entschei
dung gebunden, die in einem Verfahren nach dem Gesetze uber die 
Unfallversicherung dariiber ergeht: 

l. ob ein entschadigungsp£lichtiger Unfall vorliegt; 
2. in welchem Umfang und von welchem Versicherungstrager die 

Entschadigung zu gewahren ist. 

Wird strafgerichtlich festgestellt, daB Untemehmer, ihre Bevoll
machtigten, Vertreter, Betriebs- oder Arbeiteraufseher unter AuBer
achtlassung der ihnen obliegenden Sorgfalt den Unfall vorsatzlich 
oder fahrlassig herbeigefuhrt haben, so haften sie fur alles, was Ge
meinden, Armenverbande, Krankenkassen, Sterbe- und Unterstut
zungskassen usw. infolge des Unfalls nach Gesetz oder Satzung auf
wenden mussen. Statt der Rente kann auch der Kapitalwert gefor
dert werden. 

Ais Unternehmer haften: 

bei einer Aktiengesellschaft: der Vorstand, 
bei einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung: der Ge

schaftsfiihrer, 
bei einer anderen Handelsgesellschaft: der oder die zur Ge

schaftsfuhrung berechtigten Gesellschafter. 
Die Anspriiche verjahren in 18 Monaten nach dem Tage, an dem 

das strafgerichtliche Urteil rechtskraftig geworden ist; ist kein straf, 
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gerichtliches Urteil erforderlich, so verjahren sie in 1 Jahre nach der 
ersten rechtskri:i.ftigen Feststellung der Entschi:i.digungspflicht der Ge
nossenschaft, spatestens aber in 5 Jahren nach dem Unfall. Wird die 
Genossenschaftsversammlung einberufen, so unterbricht das die Ver
jahrung. 

Die Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung. 
FUr den Fall der Invaliditat und des Alters, sowie zu

gunsten der Hinterbliebenen sind yom 16. Lebensjahr ab versichert: 

1. Arbeiter, Gehilfen, Gesellen und Lehrlinge; 
2. Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte in ahnlich 

gehobener Stellung, wenn diese Beschi:i.ftigung ihren Hauptberuf 
bildet. 

Voraussetzung dieser Versicherung ist fiir alle diese Personen, 
daB sie gegen Entgelt beschaftigt werden (§ 1226 RVO.). 

Versicherungsfrei sind die in Betrieben oder im Dienste des 
Reichs, eines Bundesstaats, eines Gemeindeverbandes, einer Ge
meinde oder eines Versicherungstragers Beschi:i.ftigten, wenn ihnen 
Anwartschaft auf Ruhegeld im Mindestbetrage der Invalidenrente 
nach der ersten Lohnklasse (bis zu 350 Mark), sowie auf Witwenrente 
nach den Satzen der gleichen Lohnklasse und auf Waisenrente ge· 
wahrleistet ist. 

N ach der Hohe des J ahresarbeitsverdienstes werden fiir die Ver-
sicherten foigende Lohnklassen gebildet: 

Klasse I bis zu 350 Mark, 
Klasse II von mehr als 350 Mark bis zu 550 Mark, 
Klasse III von mehr als 550 Mark bis 850 Mark, 
Klasse IV von mehr als 850 Mark bis 1150 Mark, 
Klasse V von mehr als 1150 Mark 

(§ 1245 RVO.). 

Gegenstand der Versicherung sind: 
Invalidenrente, Altersrente, ferner Hinterbliebenen

fiirsorge in Gestalt von Witwenrenten (auch Witwerrenten bei 
Tod der versicherten Ehefrau eines erwerbsunfahigen Ehemannes), 
Waisenrenten, Witwengeld und Waisenaussteuer. 

Allgemein gilt fur den Bezug der Invaliden- oder Altersrente, daB 
die Invaliditat oder das gesetzliche Alter nachgewiesen, sowie die 
Wartezeit erfullt und die Anwartschaft aufrecht erhalten ist (§ 1251 
RVO.). Hinterbliebenenfiirsorge wird allgemein gewahrt, wenn der 
Verstorbene zur Zeit seines Todes die Wartezeit fiir die Invalidenrente 
erfiillt und die Anwartschaft aufrecht erhalten hat, Witwengeld und 
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Waisenaussteuer nur, wenn auBerdem die Witwe zur Zeit der Fallig
keit der Bezuge selbst die Wartezeit fUr die Invalidenrente erfullt und 
die Anwartschaft aufrechterhalten hat (§ 1252 RVO.). 

Wer sich vorsatzlich zum Invaliden macht, verliert den Anspruch 
auf die Rente. 

Versicherungstrager sind besondere Versicherungsanstalten, 
die nach Bestimmung der Landesregierung fUr bestimmte Bezirke, 
wie z. B. Provinzen, errichtet werden. 

Die Beitragspflicht wird halftig zwischen dem Arbeitgeber 
und dem Versicherten geteilt. 

Der Beitrag wird durch die vom Arbeitgeber bei der Lohnzah
lung zu besorgende Klebung von Marken auf einer Quittungskarte 
geleistet, also nicht wie bei der Krankenversicherung durch Bar
zahlung. Der Markenverkauf erfolgt durch die Post. Die Marken 
mussen entwertet werden. Als Tag der Entwertung ist der letzte 
Tag desjenigen Zeitraumes anzusehen, fur welchen die Marke gilt. 

FUr die Dauer des militarischen Dienstes und einer zeitweiligen 
Krankheit brauchen Beitrage nicht entrichtet zu werden. Trotzdem 
gelten die betreffenden W ochen als Beitragswochen. 

Die Marken sind nach den verschiedenen Lohnklassen in funf 
Gruppen zu 16, 24, 32, 40 und 48 Pf. eingeteilt. 

Voraussetzung fur die nachfolgenden Leistungen sind: 
1. bei der Invalidenrente Erwerbsverminderung um mehr als 

zwei Drittel, bei einer Altersrente 70jahriges Lebensalter. Bei bei
den Renten mu6 ferner die Leistung von Beitragen und eine Wartezeit 
hinzukommen. Die Invalidenrente wird ohne Rucksicht auf das 
Lebensalter des Versicherten gewahrt, der infolge von Krankheit oder 
anderen Gebrechen dauernd in seinem Erwerb um mehr als zwei 
Drittel geschadigt ist. Sie wird auch demjenigen Versicherten ge
zahlt, der nicht dauernd Invalide ist, aber wahrend 26 Wochen un
unterbrochen Invalide gewesen ist oder der nach Wegfall des Kran
kengeldes Invalide ist und zwar fur die weitere Dauer der Invaliditat 
(Krankenrente). (§ 1255 RVO.) 

Bei der Altersrente ist es gleichgiiltig, ob der Versicherte Invalide 
ist oder nicht. 

Die Wartezeit betragt bei der Invalidenrente 200 Beitragswochen, 
falls mindestens 100 Beitrage entsprechend der Versicherungspflicht 
gezahlt sind, sonst 500 Beitragswochen. 

Die Wartezeit bei der Altersrente betragt 1200 Beitragswochen. 

2. Bei der Witwenrente und bei der Waisenrente, wobei 
bei letzterer die Waisen noch nicht 15 Jahre alt sein durfen, Erwerbs
minderung um mehr ala ein Drittel. Witwenrente erhalt die dauernd 
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invalide Witwe nach dem Tode ihres versicherten Mannes, welche nicht. 
imstande ist, duroh eine Tatigkeit, die ihr billigerweise zllgemutet. 
werden kann, ein Drittel dessen zu erwerben, was gesunde Frauen 
derselben .Art in derselben Gegend duroh Arbeit zu verdienen pflegen . 
.Aullerdem gibt es ahnlich der Krankenrente eine Witwen-Kran
kenrente. 

Waisenrente erhalten nach dem Tode des versicherten Vaters· 
seine ehelichen Kinder unter 15 Jahren und nach dem Tode einer 
Versicherten ihre vaterlosen Kinder unter 15 J ahren, wobei auch 
uneheliche Kinder als vaterlos gelten. 

Der Verstorbene muB auBerdem bei der Rinterbliebenenfiirsorge 
zur Zeit seines Todes die angegebene Wartezeit fUr die Invalidenrente
erfiiilt haben. 

AuBerdem gibt es noch das Witwengeld und die Waisenaus
stattung und zwar das Witwengeld in Rohe des zwolffachen Mo
natsbetrages der Witwenrente, die Waisenaussteuer in Rohe des 
achtfachen Monatsbetrages del' bezogenen Waisenrente. Das Witwen
geld wird beim Tode des Ehemannes fallig, die Waisenaussteuer bei 
voilendetem 15. Lebensjahr der Kinder. Fiir beides muB die Witwe 
selbst die angegebene Wartezeit erfuilt haben. 

Die Witwenrente eriischt mit der Wiederverheiratung, die 
Waisenrente mit Vollendung des 15. Lebensjahres. 

Fur die Rohe der Leistung gelten folgende Grundsatze: 
1. Die Leistungen bestehen aus einem festen ReichszuschuB und 

einem .Antell der Versicherungsanstalt. Der Reichszuschull betragt 
fur jede Rente jahrlich 50 Mark und fUr jedes Witwengeld einmalig 
50 Mark, fur die Waisenrente jahrlich 25 Mark, fur jede Waisen
aussteuer 162/ 3 Mark. 

2. Die Invalidenrente baut sich auf einem Grundbetrag von 
60 bis 100 Mark auf, je nach der Lohnklasse. Dazu kommen Stei
gerungssatze von 3,6,8, 10, 12 Pf. fur jede Beitragswoche. Ferner 
wird der Beitrag des Reichs mit 50 Mark hinzugerechnet. Wenn 
der Empfanger der Invalidenrente Kinder unter 15 Jahren hat, so 
erhOht sich die Rente fUr jedes dieser Kinder um ein Zehntel bis 
hOchstens zum anderthalbfachen Betrage (Kinderrente). 

3. Bei derWitwenrente zahlt die Versicherungsanstalt 3/10, bei der 
Waisenrente fur eine Waise 3/20 , fUr jade weitere 1/,10 des Grund
betrages und der Steigerungssatze derjenige n Invalidenrente, welche 
dem Ernahrer zur Zeit seines Todes gebiihrte. Rierbei durfen die 
Waisenrenten ailein nicht mehr ala die Invalidenrente des Verstor
benen betragen und die gesamten Rinterbliebenenrenten hochstens 
das .Anderthalbfache jener Rente. 
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4., Die Altersrente betragt je nach der Lohnklasse 60, 90, 120, 150, 
180 Mark, vermehrt um den ZuschuB des Reiches von 50 Mark. 

Die Auszahlung der Rente erfolgt durch die Post. 

Um die infolge einer Erkrankung drohende Invaliditat eines Ver
sicherten oder einer Witwe abzuwenden, kann die Versicherungsanstalt 
·eiuHeilverfahren einleiten (§ 1269 RVO.). Sie kann anordnen, daB 
der Erkrankte in einem Krankenhaus oder in einer Anstalt fur Ge
nesende untergebracht wird; ist der Versicherte verheiratet, so bedarf es 
seiner Zustimmung. 

Entzieht sich ein Erkrankter ohne gesetzlichen oder triftigen 
Grund dem Heilverfahren, so setzt er sich der Gefahr aus, daB die 
Rente auf Zeit ganz oder teilweise versagt wird. 

FUr groBe Betriebe kann auf Antrag der Bundesrat Sonder
anstalten fur die Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversiche
rung zulassen, wenn den dafur vorgeschriebenen gesetzlichen Bestim
mungen genugt ist (§§ 1360-1366 RVO.). 

Strafvorschriften. 
Von den in den §§ 1487-1499 enthaltenen Strafvorschriften seien 

im nachstehenden kurz die wichtigsten aufgefUhrt: 

1. Falsche Eintragungen oder Unterlassung vorgeschriebener Eintra
gungen durch die Arbeitgeber: Geldstrafe bis zu 500 Mark; 

2. unrichtige Verwendung von Marken oder NichtabfUhrung der Bei
trage: neben der Zahlung des Ein- bis Zweifachen der Riickstande 
Geldstrafe bis zu 300 Mark; 

3. vorsatzliche Nichtmeldung von Versicherungspflichtigen: Geld
strafe bis zu 300 Mark, fahrlassige Nichtmeldung Geldstrafe bis zu 
100 Mark; 

4. mit Geldstrafe bis zu 300 Mark oder mit Haft werden bestraft, falls 
nicht durcR andere gesetzliche Vorschriften hartere Strafen ver
wirkt sind: 

a) Arbeitgeber, die vorsatzlich ihren Beschaftigten hOhere als zu
lassige Beitrage yom Lohne abziehen, 

b) Angestellte, die vorsatzlich mehr abziehen, als dieses Gesetz 
es zulaBt, 

c) Personen, die dem Berechtigten eine Quittungskarte widerrecht
lich vorenthalten; 

o. wenn Versicherte vorsatzlich fUr selbst entrichtete Beitrage von 
einem oder mehreren Arbeitgebem mehr als zulassig oder den Be
trag mehrfach erheben, Geldstrafe: 300 Mark, wenn nicht hartere 
Strafe verwirkt ist. 
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6. Vorsatzliche Nichtabffihrung von Beitragen seitens der Arbeitgeber, 
welche sie den Beschaftigten yom Lohne abgezogen oder von ihnen 
erhalten haben: Gefangnis, daneben gegebenenfalls Geldstrafe bis 
zu 3000 Mark und Verlust der bfirgerlichen Ehrenrechte. 

Diese Vorschriften beziehen sich bei einer Aktiengesellschaft auf 
den Vorstand, bei einer G. m. b. H. auf den Geschaftsffihrer, bei einer 
anderen Handelsgesellschaft auf die personlich haftenden Gesell
schafter. 

Der Arbeitgeber darf die Pflichten, die ihm aus der Alters-, In
validitats- und Hinterbliebenenversicherung entstehen, Betriebsleitern, 
Aufsichtspersonen oder anderen Angestellten seines Betriebes fiber
tragen. Hier gilt das gleiche wie bei der Unfallversicherung (vgl. 
S.553). 

Unzulassige Eintragungen auf Quittungskarten konnen bis zu 
20 Mark bestraft werden. 

Weitere Verffigungen sind noch in der Reichsversicherungsord
nung fiber die Feststellung der Leistungen, Feststellung in Spruch
verfahren und fiber besondere Arten des Verfahrens gegeben. 

Die Arbeitslosen-Versicherung. 
Die Frage der Arbeitslosenversicherung ist in den letzten Jahren 

Gegenstand wiederholter Erorterungen gewesen. Die Ansichten dariiber 
gehen auseinander. Der Zentralverband deutscher Industrieller hat 
sich ganzlich gegen dieselbe ausgesprochen, wahrend Professor Dr. 
J astrow sich ffir die Einffihrung derselben einsetzt. In einer Schrift 
"Die Reichsarbeitslosen-Versicherung von Dr. Kumpmann" sucht 
derselbe zunachst das Ffir und Wider einer solchen Versicherung zu 
klaren und si~ dann nach der wirtschaftlich-politischen und ethischen 
Bedeutung zu beantworten. Er kommt hierbei zu dem Ergebnis, daB 
die Reichsarbeitslosenversicherung yom Standpunkt der Arbeiter
schaft wie von dem der Allgemeinheit aufs warmste zu begrfiBen ware. 
Er sieht darin einen Ausbau der sozialen Gesetzgebung der achtziger 
Jahre und bezeichnet diese als SchluBstein derselben. 

Es ist hier nicht der Ort, die Berechtigung oder Nichtberechti
gung zu untersuchen. Bei der Arbeitslosenversicherung wird viel von 
dem Genter System gesprochen. Drum sei hier der Begriff 
und die Bedeutung desselben geklart. Die Grundsatze des Genter 
Systems sind von einigen Staaten fibernommen worden. 1m Jahre 
1901 wurde in Gent das System der Arbeitslosenversicherung ein
geffihrt. Es besteht in der Leistung eines Offentlichen Zuschusses zu 
den Arbeitslosenunterstfitzungen, welche die Gewerkschaften ihren 
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Mitgliedern gewahren. Daneben werden, um auch nichtorganisierte 
Arbeiter an dieser Unterstutzung teilnehmen zu lassen, aus einem 
kommunalen Sparfonds Zuschusse an die keiner Gewerkschaft ange
hOrenden Arbeiter gezahlt, wenn sie fUr den Fall etwaiger Arbeits
losigkeit ein Sparkassen-Guthaben angesammelt haben. Dieser letzte 
ZuschuB wird in der Rohe von 50 bis 75 v. R. der von den Gewerk
schaften an ihre arbeitslosen Mitglieder gezahlten Unterstutzungs
beitrage gewahrt, er darf aber keinesfalls mehr als 1 Fr. fur den Tag 
betragen. Nicht organisierten Mitgliedern des Sparfonds wird del' 
stadtische ZuschuB nur bewilligt, wenn sie mindestens drei Monate 
Mitglieder dieses Sparfonds sind, und zwar nur fur diejenigen Betrage, 
die mindestens 3 Monate vor Beginn der Arbeitslosigkeit an den Spar
fonds einbezahlt wurden. 

Diese Einrichtung besteht in Gent seit 1901. Der Genter Kasse 
gehOrten 1911 46 Gewerkschaften mit 18600 Mitgliedern an. Von 
diesen bezogen im gleichen Jahre 3334 Arbeitslosenunterstutzung. 
Rierzu leistete der stadtische Arbeitslosenfond Zuschusse in Rohe 
von 260 Fr. 

In Deutschland sind Versuche in Koln, SchOneberg, Erlangen, 
Miinchen, Ausgburg, Stuttgart, StraBburg, Mulhausen i. E., Freiburg 
i. B. und Mannheim gemacht. 

Die Bilanz. 

Die Bilanz im allgemeinen. 
Fiir die Aufstellung einer Bilanz bei Eroffnung eines Handels

gewerbes (Eroffnungsbilanz) und fiir die jiihrlich aufzustellende 
Bilanz (Jahresbilanz) sind im allgemeinen die §§ 39-41 RGB. 
maBgebend. 

Jeder Kaufmann hat bei dem Beginn seines Handelsgewerbes 
seine Grundstiicke, seine Forderungen und Schulden, den Betrag 
seines baren Geldes und seine sonstigen Vermogensgegenstiinde 
genau zu verzeichnen, dabei den Wert der einzelnen Vermogens
gegenstiinde anzugeben und eine das Verhiiltnis des Vermogens 
und der Schulden darstellende Abschrift zu machen. 

Er hat demniichst fiir den Schl uB eines jeden Geschiiftsjahres 
ein solches Inventar und eine solche Bilanz aufzustellen; die Dauer 
des Geschaftsjahres darf zwolf Monate nicht iiberschreiten. Die 
Aufstellung des Inventars und der Bilanz ist innerhalb der einem 
ordnungsmiiBigen Geschiiftsgang entsprechenden Zeit zu bewirken. 
Je nachdem die Aktiva oder Passiva iiberwiegen, ist ein Dber
schuB oder eine Unterbilanz vorhanden (Gewinn- oder Verlust-
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saldo). Die Bilanz stellt den Stand des Vermogens fiir einen 
bestimmten Zeitpunkt dar und laBt damit auch zugleich das Er
gebnis der Geschaftsfiihrung wahrend des abgelaufenen Zeitraumes 
erkennen. 

Hat der Kaufmann ein Warenlager, bei dem nach der Be
schaffenheit des Geschafts die Aufnahme des Inventars nicht fiig
lich in jedem Jahre geschehen kann, so geniigt es, wenn sie aIle 
zwei Jahre erfolgt. Die Verpflichtung zur jahrlichen AufsteIlung 
der Bilanz wird hierdurch nicht beriihrt. Die Bilanz ist in Reichs
wahrung aufzustellen. Bei der AufsteIlung des Inventars und der 
Bilanz sind samtliche Vermogensgegenstande und Schulden nach 
dem Werte anzusetzen, welcher ihnen in dem Zeitpunkte beizulegen 
ist, fiir den die Aufstellung stattfindet. Zweifelhafte Forderungen 
sind nach ihrem wahrscheinlichen Werte anzusetzen, uneinbring
Hche Forderungen abzuschreiben. Das Inventar und die Bilanz 
sind von dem Kaufmann zu unterzeichnen. Beide konnen in ein 
dazu bestimmtes Buch eingeschrieben oder jedesmal gesondert auf
geschrieben werden. 1m letzteren FaIle sind sie zu sammeln und 
in zusammenhangender -Reihenfolge geordnet aufzubewahren. 

Die Bilanz bei der Gesellschaft m. b. H. 
(Gesetz betreffend die Gesellschaften m: b. H. v. 20. 5. 98, §§ 41 u. 42.) 

Die Geschaftsfiihrer miissen in den ersten drei Monaten des 
Geschiiftsjahres die Bilanz fiir das verflossene Geschaftsjahr nebst 
einer Gewinn- und Verlustrechnung aufstellen. Durch den Gesell
schaftsvertrag kann die Frist bis auf sechs Monate, bei Gesell
schaften, deren Unternehmen den Betrieb von Geschiiften in iiber
seeischen Gebieten zum Gegenstande hat, bis auf neun Monate 
erstreckt werden. Die Vorschriften des § 40 des HGB. kommen 
bei der G. m. b. H. mit folgenden MaBgaben zur Anwendung: 

1. Anlagen und sonstige Vermogensgegenstande, die nicht zur 
WeiterverauBerung, sondern dauernd zum Betriebe des Unterneh
mens bestimmt sind, diirfen hochstens zu dem Anschaffungs- oder 
Herstellungspreise angesetzt werden; sie konnen ohne Riicksicht 
auf einen geringeren Wert zu diesem Preise angesetzt werden, so
fern ein der Abnutzung gleichkommender Betrag in Abzug oder 
ein derselben entsprechender Erneuerungsfonds in Ansatz ge
bracht wird. 

2. Die Kosten der Organisation und Verwaltung diirfen nicht 
als Aktiva in die Bilanz eingesetzt werden. 

3. Das Recht der Gesellschaft zur Einziehuug von Nachschiissen 
der Gesellschafter ist als Aktivum in die Bilanz nur insoweit ein-
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zustellen, ala die Einziehung bereits beschlossen ist und den Ge
aellschaftern ein Recht nicht zusteht, durch Verweisung auf den 
Geschaftsanteil sich von der Zahlung der Nachschiisse zu befreien. 
Den in die Aktiva der Bilanz aufgenommenen NachschuBanspriichen 
muB ein gleicher Kapitalbetrag in den Passiven gegeniibergestellt 
werden. 

4. Der Betrag des im Gesellschaftsvertrage bestimmten Stamm
kapitals ist unter die Passiva aufzunehmen. Das Gleiche gilt von 
dem Betrage eines jeden Reserve- und Erneuerungsfonds sowie 
von dem Geaamtbetrage der eingezahlten Nachschiisse, soweit nicht 
die Verwendung eine Abschreibung der betrefIenden Passivposten 
begriindet. 

5. Der aus der Vergleichung samtlicher Aktiva und Passiva 
sich ergebende Gewinn oder Verlust muB am Schlusse der Bilanz 
besonders angegeben werden. 

Die Bildung eines Reservefonds ist in das Ermessen der 
Gesellschaft gestellt. 1m Gegensatz zur Aktiengesellschaft ist keine 
VerofIentlichung der J ahresbilanz vorgeschrieben. 

Die Bilanz und der Reservefonds bei der Aktiengesellschaft. 
(HGB. §§ 260-262). 

Der Vorstand einer Aktiengesellschaft hat in den drei ersten 
Monaten des Geschaftsjahres fUr das verflossene Geschiiftsjahr eine 
Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie einen den 
Vermogensstand und die Verhaltnisse der Geaellschaft entwickelnden 
Bericht dem Aufsichtsrat und mit dessen Bemerkungen der General
versammlung vorzulegen. 1m Gesellschaftsvertrage kann eine andere 
Frist, jedoch nicht tiber die Dauer von 6 Monaten hinaus, bestimmt 
werden. Die Generalversammlung beschlieBt tiber die Genehmigung 
der Jahresbilanz und die Gewinnverteilung sowie tiber die Ent
lastung des Vorstandes und Aufsichtsrats. Aufsichtsrat und Vor
stand haben einen zivilrechtlichen Anspruch auf Entlastung bei 
ordnungsmaBiger Vorlegung der Bilanz und Gewinn- und Verlust
rechnung und der sonstigen geforderten Aufklarung. Der Ent
lastungsbeschluB ist giltig, wenn er dem Gesetze gemaB zustande 
gekommen ist. In der Gewinn- und Verlustrechnung wird das 
J ahresergebnis der einzelnen Konten zusammengestellt, in der Bilanz 
die samtlichen beim Jahresabschlusse vorhandenen Aktiva und die 
Passiva (Schulden, Aktienkapital und Reservefonds). Da die Ge
winn- und Verlustrechnung nicht nur das Jahresergebnis der ein
zelnen Konten, sondern als erst en Gewinnposten den etwa un
verteilt gebliebenen Gewinnbestand des Vorjahres enthiiJt, als ersten 

B) U ill, Rechtskunde. 36 
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Verlustposten den etwa ungedeckt gebliebenen Verlust des Vor
jahres, so folgt hieraus, daB das Ergebnis der Gewinn- und Verlust
rechnung sich mit dem Ergebnis der Bilanz des gleichen Jahres 
decken muB. Denn es ist dasselbe, ob man 1. bei der Gewinn
und Verlustrechnung das Jahresergebnis der einzelnen Konten zu
sammenstellt und diesem den iibrig gebliebenen WertiiberschuB des 
Vorjahres hinzurechnet, bzw. davon die ungedeckt gebliebenen Be
diirfnisse des Vorjahres abzieht, 2. oder ob man bei der Bilanz 
die samtlichen vorhandenen Werte und Bediirfnisse zusammenstellt. 

Fiir die Aufstel1ung der Bilanz kommen die allgemeinen Vor
schriften des § 40 HGB. mit folgenden MaBgaben zur Anwendung: 

1. Wertpapiere und Waren, welche einen Borsen- oder 
Marktpreis haben, diirfen hochstens zu dem Borsen- oder Markt
preise desjenigen Zeitpunktes, fiir welchen die Bilanz aufgestellt 
wird, so fern dieser Preis jedoch den Anschaffungs- oder Herstellungs
preis iibersteigt, hochstens zu dem letzteren angesetzt werden. Die 
Riicksicht auf alle Interessenten, Glaubiger und Aktionare ge
bietet, daB nicht Gewinne verteilt werden, welche lediglich durch 
Wertsteigerung der vorhandenen Wertgegenstande, durch Schiitzung 
und Rechnung entstehen, sondern in der Regel nur solche, die 
durch "Realisierung" erzielt sind (RG. in JW. 05, 235). 

Ob unter dem Herstellungspreise nicht nur der Betrag der 
Materialien und Lohne zu verstehen ist, sondern auch der Teil der 
allgemeinen Verwaltungskosten, wie die Ausgaben zur Aufsicht der 
Arbeiter, die Gehalter flir Meister, Techniker, Betriebsinspektoren, 
Versicherungsbeitrage, Unterhaltung der flir die Herstellung der 
Waren erforderlichen Anlagen, Maschinen und Gerate oder Anteil 
an ihrer Abnutzung (Amortisation) ist rechtlich sehr bestritten. Die 
Praxis hat sich jedoch allgemein dafiir entschieden. 

2. Andere Vermogensgegenstande sind hochstens zu dem 
Anschaffungs- oder Herstellungspreis anzusetzen. Hierzu gehoren 
auch die Halbfabrikate. Der wahre Geschaftswert ist hier maB
gebend. Bleibt der Anschaffungs- oder Herstellungspreis hinter 
dem Geschaftswerte zuriick, so ist nicht dieser, sondern der An
schaffungs- oder Herstellungspreis maBgebend. 

3. Anlagen und' sonstige Gegenstande, welche nicht zur 
WeiterverauBerung, vielmehr dauernd zum Geschaftsbetriebe der 
Gesellschaft bestimmt sind, diirfen ohne Riicksicht auf einen ge
ringeren Wert zu dem Anschaffungs- oder Herstellungspreis an
gesetzt werden, sofern ein der Abnutzung gleichkommender Betrag 
in Abzug gebracht oder ein ihr entsprechender Erneuerungsfonds 
in Ansatz gebracht wird. Unter diese Bestimmung fallen in erster 
Linie Grundstiicke, Gebaude, Maschinen. Der Erneuerungsfonds 
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wird in der Praxis meist als Erneuerungskonto oder Erneue· 
rungsreservekonto bezeichnet. 

4. Die Kosten der Errichtung und Verwaltung durfen nicht 
als Aktiva in die Bilanz eingesetzt werden. 

5. Der Betrag des Grundkapitals und der Betrag eines 
jeden Reserve- und Erneuerungsfonds sind unter die Passiva auf
zunehmen. Die Passiva umfassen auBer den Schulden der Gesell
schaft auch die Erfordernisse der Gesellschaft. Ein gesetzIiches 
Haupterfordernis der Aktiengesellschaft ist es, daB das Grundkapital 
moglichst in seinem vollen Bestand erhalten wird. Dieser Betrag 
ist durch Verbuchung unter den Passiven von der Verteilung aus
geschlossen. 

6. Der aus der Vergleichung samtlicher Aktiva und samtlicher 
Passiva sich ergebende Gewinn oder Verlust muB am Schlusse 
der Bilanz besonders angegeben werden. Gewinn ist nur das, was 
sich aus der Vergleiehung samtlieher Aktiva und samtIieher Passiva 
einschlieBlich des Grundkapitals und der Reservekonten ergibt. 

Der Reservefonds. In diesen ist einzustellen: 

1. Von dem jahrliehen Reingewinn mindestens der 20. Teil (5 v.H.) 
so lange, als der Reservefonds den zehnten oder den im Gesellsehafts
vertrage bestimmten hoheren Teil des Grundkapitals nicht uber
schreitet. Urn den yom Gesetze beabsiehtigten Zweck zu erreiehen, 
geniigt die Bildung eines Reservekontos. 

Gegenstand dieser Bestimmung ist das gesetzliehe Reserve
konto. Der Zweck ist, einen aus der Bilanz sieh ergebenden 
Verlust zu deeken; diesem ist das Reservekonto aussehlieBlich 
und zwingend gewidmet. Es dad lediglieh dann wieder gekiirzt 
oder gestrichen werden, wenn dadureh eine Unterbilanz ausge
glichen werden solI, jedoeh nur eine Unterbilanz, nicht ein Ge
schaftsverlust. Als Bilanz ist hier nur die Jahresbilanz zu ver
stehen. Aus Zwisehenbilanzen darf der Reservefonds nicht zur 
Besserung herangezogen werden. Dureh Satzung kann bestimmt 
werden, daB eine hohere Ziffer als /} v. H. dem Reservekonto 
zugefiihrt wird. Unter dem jahr lichen Reingewinn ist der am 
S~lusse der Bilanz sieh ergebende ObersehuB der Aktiva iiber die 
Passiva zu verstehen, d. h. dasjenige, was naeh Dotierung der 
uneehten Reservekonten (Erneuerungsfonds, Delerederefonds) und 
der anderen gesetzliehen Reservekonten iibrig bleibt. Sehulden 
und Aktienkapital dagegen ohne Riieksieht auf die Dotierung der 
freiwilligen Reservekonten. Die Tantiemen der Gesellschafts
organe sind vor der Dotierung der gesetzliehen Reservefonds nieht 
in Abzugzu bringen. 1st ein Reingewinn nicht erzielt, so unter-

36* 
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bleibt die Dotierung des Reservekontos; es braucht im nachsten 
Jahre, wenn in ihm ein Gewinn erzielt ist, nicht etwa um soviel 
mehr eingestellt werden. Die Zufiihrung von 5 v. H. ist nicht 
nur gesetzlicher Mindestbetrag, sondern auch gesetzlicher Hochst
betrag. Unter den Mindestbetrag darf der Gesellschaftsbetrag nicht 
heruntergehen; durch Statut kann aber die Uberschreitung des 
Hochstbetrages festgesetzt werden. Gegen eine durch Statuten
anderung erfolgende Erhohung des Reservefonds hat der einzelne 
Aktionar kein Widerspruchsrecht. Sob aId die Grenze von 10. v. H. 
des Gesamtkapitals erreicht ist, hOrt die gesetzliche· Zufiihrung zum 
Reservekonto auf. Hohere Zufiihrungen konnen durch Gesellschafts
vertrag angeordnet werden, sonst sind sie unter Umstii.nden un
gesetzlich und anfechtbar. 

Unter Delcrederekonto ist dasjenige Konto zu verstehen, 
das zweifelbafte Forderungen umfaJ.3t. 

2. Der Betrag, welcher bei der Errichtung der Gesellschaft oder 
bei einer Erhohung des Grundkapitals durch Ausgabe der Aktien 
fiir einen hOheren als den Nennbetrag iiber diesen und iiber den 
Betrag der durch die Ausgabe der Aktien entstehenden Kosten 
hinaus erzielt wird. Diesen Betrag nennt man das Agio, die Kosten 
nennt man die Emissionskosten. Nebenbei sei bemerkt, daB 
das Agio nicht als versteuerbarer Gewinn anzusehen iet (RG. v. 
21. 6. 02). Dieser so erzielte Betrag flieBt unbedingt in den gesetz
lichen Reservefonds ohne Riicksicht auf die Hohe des Agios und 
ohne Riicksicht auf die Hohe des gesetzlichen Reservekontos, also 
auch dann, wenn sich dieses bereits weit iiber die gesetzliche Hohe 
hinaus gefiillt hat. Lediglich die Kosten fiir die Emission diirfen 
abgezogen werden. 

3. Der Betrag von Zuzahlungen, welche ohne Erhohung des Grund
kapitals von Aktionaren gegen Gewahrung von Vorzugsrechten fiir 
ihre Aktien geleistet werden, soweit nicht eine Verwendung dieser 
Zahlungen zu auBerordentlichen Abschreibungen oder zur Deckung 
auBerordentlicher Verluste beschlossen wird. Hierdurch wird be
zweckt, daB der Betrag solcher Zuzahlungen nicht sofort wieder 
zur Verteilung gelangt, sondern zur Starkung der wirtschaftlichen 
Grundlagen der Gesellschaft dient. Deshalb soIl der Betrag (iir 
Abschreibungen oder zur Deckung von Verlusten verwendet werden 
konnen. Die Kosten der Transaktion (Stempel, Provision, Gerichts
und Notariatskosten, etwaige Einkommensteuer) sind von den dem 
Reservefonds zuzufiihrenden Betragen abzuziehen. 

Zu kHiren ist noch der Begriff und die Stellung von frei
willigen Reservekonten. Die sogenannten Passiva der Bilanz 
sind, soweit sie nicht wirkliche Schulden darstellen, durchweg Re-
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servekonten. Sie enthalten die von der Verteilung auszuschlieBen
den, fiir die Gesellschaft erforderlichen Wertbetrage. Man nennt 
sie Korrektivposten oder unechte Reservekonten. Hierzu gehort 
der Erneuerungsfonds, der Delcrederefonds als Gegenposten gegen 
voll angesetzte, in Wirklichkeit nicht unzweifelhafte Forderungen 
(ROHG. 25, 326; RG. 22,.162), ein Reservefonds wegen Unsicher
heit der in Ansatz gebrachten Werte (RG.4, 102). Diese uneigent
lichen Reservekonten beruhen auf gesetzlicher Vorschrift, von der 
auch der Gesellschaftsvertrag keine Abweichung anordnen kann. 

Von diesen unechten Reservekonten sind die echten 
zu unterscheiden, d. h. diejenigen Betrage, welche von den wirklich 
vorhandenen Werten von der Verteilung unter die Aktionare aus
zuschlie.6en und im Vermogensbestande der Gesellschaft zuriick
zuhalten sind. Sie sind nur durch Gesetz oder Statut zulassig, 
durch Gesetz die Einstellung der Grundkapitalsziffer und die Ein
stellung des gesetzlichen Reservefonds, durch Gesellschaftsvertrag 
a.lle iibrigen. Der Gesellschaftsvertrag kann beliebige Reservekonten 
anordnen (RG. im JW. 05, 345): Sonderreserven fiir bestimmte 
Zwecke und fiir au.6erordentliche Verluste, Reserven fiir Arbeiter
unterstiitzung, Dividenden-Erganzungsfonds, Delcrederekonto und 
Erneuerungskonto iiber das wirkliche Bediirfnis hinaus. Auch stille 
Reserven, wie z. B. Grundstiicke oder Maschinen auf einige Mark 
herunterzuschreiben, gehoren hierher. 

In einem Ausnahmefall hat die Generalversammlung das Recht 
zur Bildung des Gewinnvortrages. Es beruht auf dem Handels
gebrauch, die Dividende in Prozenten oder bequemen Bruchteilen 
von Prozenten festzusetzen und den bei dieser Abrundung iiber
schie.6enden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen. 

Was die rechtliche Bedeutung der Bilanzvorschriften an
betrifft, so zieht die durch Nichtbeachtung derselben verursachte 
Dbersichtslosigkeit 'bei hinzutretendem Vermogensverfall die straf
rechtliche Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder nach sich. 
Die Bilanzvorschriften haben aber auch insofern privatrechtliche 
Bedeutung, als die Bestimmungen teils zwingender, teils nachgie
biger Natur sind. Die fiir die Bewertung der Aktiva gegebenen 
Vorschriften sind Hochst- und Mindestvorschriften. Diese Hochst
vorschriften sind zum Wohle aller Interessenten, SOWOhl der Aktio
nare selbst als der Glaubiger erlassen. Andererseits will das Ge
setz, daB miildestens die von ihm vorgesehenen Werte angesetzt 
werden, jedoch sind die Aktiengesellschaften berechtigt, durch 
Satzungen geringere Bewertungen festzulegen. Sind solche Sta
tutenbestimmungen vorhanden, so konnen sie nur durch Statuten
anderung wieder beseitigt werden (RG. 22, 114; 40,35). Wenn del' 
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Gesellschaftsvertrag solche Minderbewertungen nicht bestimmt, so 
hat jeder Aktionar ein Recht auf Bewertung in gesetzlicher Hohe, 
insbesondere bei den stillen Reserven. 

Die BiIanzvorschriften iiber die Passiva sind als Mindestvor
schriften zwingender N atur und als Hochstvorschriften nachgiebiger 
Natur. 

Unter den Aktiven darf alles au£ge£iihrt werden, was als Ver
mogenswert zu betrachten ist, auch materielle Giiter wie Forde~ 
rungen, Patente u. a. m. 

Der Erneuerungsfonds bei Eisenbahnbetrieb oder Bahn
anschlufi. 

GebOrt zu dem Betriebe eine Eisenbahn, Kleinbahn oder An
schluBgleis, so schreibt dasGesetz bezuglich des Erneuerungsfonds 
folgendes vor: 

I. Der Erneuerungsfonds dient zur Bestreitung der Kosten 
der regelmaBig wiederkehrenden Erneuerung des Oberbaues und der 
Betriebsmittel. 

Es sind jedoch hieraus von den Betriebsmitteln nur die Kosten 
ganzer Lokomotiven und Wagen, von den Oberbaumaterialien da
gegen auch die Kosten einzelner Stucke zu bestreiten. Der Ersatz 
einzelner Teile von Betriebsmitteln (Siederohre usw.) muB auf Rech
nung des Betriebsfonds erfolgen. 

In den Erneuerungsfonds flieBen: 

1. der Erlos aus den entsprechenden abgangigen Materialien; 
2. die Zinsen des Fonds selbst; 
3. eine aus den Oberschussen der Betriebseinnahmen uber die Be

triebsausgaben zu entnehmende jahrliche Rucklage. 

Die Hohe dieser J ahresrUcklagen ist unter BerUcksichtigung der 
besonderen Verhaltnisse und Bedurfnisse des einzelnen Unterneh
mens auf: 

a) 1 bis 2 v. H. von dem zusammengerechneten Beschaffungswerte 
der Schienen, der Weichen und des Kleineisenzeuges, 

b) 2,5 bis 5 v. H. vom Beschaffungswerte derSchwellen, 
c) 1,25 bis 2,5 v. H. von dem der Lokomotiven, 
d) 0,5 bis 1,5 v. H. von dem der Wagen zu bemessen. 

Wird das Unternehmen nicht mit Dampfmaschinen, sondern in 
anderer Weise (z. B. elektrisch) betrieben, so haben die Genehmigungs
behorden den Rucklagesatz von Fall zu Fall selbst zu bestimmen. 

Lassen die -Betriebsergebnisse eines Jahres die Deckung der 
Rucklagen zum Erneuerungsfonds (Zif£. 3) nicht oder nicht vollstall-
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dig iu, so ist das Fehlende aus den Oberschussen des oder der folgen
den Betriebsjahre zu entnehmen. Abweichungen hiervon sind mit 
Genehmigung des Ministers der offentlichen Arbeiten zulassig. 

Die GenehmigungsbehOrden sind ermachtigt, auf Antrag des 
Unternehmers von der Zufuhrung weiterer Ruclclagen zum Erneue
rungsfonds dann zeitweilig abzusehen, wenn derselbe eine nach ihrem 
Ermessen ausreichende Rohe erlangt hat. 

II. Der Spezialreservefonds dient zur Bestreitung von Aus
gaben, die durch auBergewohnliche Elementar-Ereignisse und groBere 
Unfalle hervorgerufen werden. 

Diesem Fonds sind zuzufuhren: 

1. der Betrag der verfallenen, nicht abgehobenen Dividenden und 
Zinsen; 

2. die Zinsen des Fonds selbst; 
3. eine aus dem Reinertrage zu entnehmende, jahrliche Rucklage. 

Die Rohe der jahrlichen Rucklagen zum Spezialreservefonds ist 
auf 1/2 bis 3 Proz. des Reinertrages zu bemessen. Erreicht der Spezial
reservefonds den Betrag von 5 Proz. des Anlagekapitals, so k6nnen 
fur die Dauer dieses Bestandes weitere Rucklagen unterbleiben. 

Die Genehmigungsbehorden sind ermachtigt, von der Pflicht zur 
Ansammlung eines Spezialreservefonds ganz zu befreien, wenn und 
so lange die Erreichung seines Zwecks durch die ZugehOrigkeit zu 
einem fur zuverlassig erachteten Versicherungsunternehmen gewahr
leistet ist. 

III. Die Anordnungen uber die Rohe der Rucklagen 
zum Erneuerungs- und Spezialreservefonds (Nr. I und II) 
sind einem besonderen Regulative vorzubehalten, welches in Zeitrau
men von 5 Jahren einer Nachpriifung hinsichtlich der ZweckmaBigkeit 
der bisherigen Satze, beim Erneuerungsfonds auch hinsichtlich der 
Beschaffungswerte zu unterziehen ist. Rierbei kommen Beschaffun
gen, Anderungen der Betriebsweise usw., welche innerhalb einer fUnf
jahrigen Periode vorgenommen sind, erst fur die nachstfolgende 
Periode in Betracht. 

IV. Der Erneuerungsfonds und der Spezialreserve
fonds sind sowohl voneinander, als auch von anderen Fonds des Unter
nehmens getrennt zu verwalten. 

Die zu jenen Fonds zu vereinnahmenden Betrage sind, sofern sie 
nicht sofort zur Verwendung gelangen, in Wertpapieren, welche bei 
der Reichsbank beleihbar sind, zinstragend anzulegen. Ein Viertel 
des Bestandes des Erneuerungs- und des Spezialreservefonds muG aus 
Staatspapieren (preuBischen Staats- oder Reichsanleihen) bestehen. 
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Fur schon genehmigte nebenbahnahnliche Kleinbahnen, die die
ser Verpflichtung zur Anschaffung von Staatspapieren noch nicht 
unterliegen, ist bei der Genehmigung wesentlicher Anderungen oder 
Erweiterungen anzuordnen, daB je ein Drittel der jahrlichen Ruck
lagen fur den Erneuerungs- und den Spezialreservefonds ir, jenen 
Staatspapieren angelegt werden muB, und zwar so lange, bis ein 
Viertel der Fonds aus solchen Werten besteht. 

V. Ist der Unternehmer durch das Gesellschaftsstatut oder sonst 
privatrechtlich (z. B. durch Vertrage mit dem Staate, der Provinz 
oder dem Kreise uber die Gewahrung von Beihilfen oder die Ge
stellung von Grund und Boden) zur Ansammlung zweckdienlicher 
und ausreichender Rucklagefonds verpflichtet, so genugt es, durch 
die Genehmigungsurkunde die Aufrechterhaltung dieser Verpflichtung 
fur die Dauer der Genehmigung sicherzustellen und ihre Befolgung 
zu uberwachen. 



Fiinfter Abschnitt. 

Der Verlrieb. 

Handelsgeschafte. 
Unter diesem Kennwort behandelt das Handelsgesetzbuch die 

allgemeinen Vorschriften, die fUr Handelsgeschafte gelten, den Han
delskauf, das Speditionsgeschaft, das Lagergeschaft, das' Fracht
geschaft und die Beforderung von Gutern und Personen auf den 
Eisenbahnen. Die vier letzten werden in dem Kapitel "Vertrieb" in 
der Unterabteilung "Versand" besprochen. Das Kommissionsgeschaft 
kann mit wenigen Worten behandelt werden, weil es fur den Ingenieur 
nicht die Bedeutung hat wie fur den Kaufmann. Den breitesten Raum 
nimmt der Abschnitt "Handelskauf" naturgemaB ein, jedoch sind 
vorher die allgemeinen Vorschriften des Handeisgeschaftes zu klaren. 
Vielfach sind hierbei auch die Vorschriften des Burgerlichen Gesetz
buches mit heranzuziehen. Die allgemeinen Vorschriften und der 
Handelskauf sind in den §§ 343 bis 382 des Handelsgesetzbuches 
aufgefuhrt (vgl. S. 310). 

Fur den Kauf und Verkauf von Waren eines Fabrikanten, eines 
Ingenieurs, der hier Kaufmannstatigkeit ausubt, gelten die Vor
schriften uber den Handelskauf. Sie sind allen Lieferungen beirn Ver
trieb, beirn Absatz der Ware, der Erzeugnisse nicht minder wie beim 
Einkauf der Rohmaterialien und des Bedarfes an Maschinen, Werk
zeugen fUr den eigenen Bedarf zugrunde zu legen. 

Handelsgeschiifte sind alle Geschafte eines Kaufmanns, die zum 
Betriebe seines Handelsgewerbes gehoren. Die von einem Kaufmanne 
vorgenommenen Rechtsgeschafte gelten im Zweifel als zum Betriebe 
seines Handelsgewerbes gehOrig. Die Vermutung gilt fiir und gegen 
jedermann, insbesondere nicht nur gegen den Kaufmann, sondern 
auch fur ihn, wie fUr und gegen den Vertragsgegner. Auf die im 
Handelsverkehr geitenden Gewohnheiten und Gebrauche ist Rucksicht 
zu nehmen. Ais oberste Grundsatze geiten die §§ 157 und 133 BGB., 
lautend: "Vertrage sind so auszulegen, wie Treu und Glau
ben mit Rucksicht auf die Verkehrssitte es erfordern" 
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und "Bei der Auslegung einer Willenserklarung ist der 
wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstab
lichen Sinne des Ausdrucks zu haften". Erganzend kommen 
hier noch die §§ 241 und 242 BGB. in Betracht: "Kraft des Schuld
verhaltnisses ist der Glaubiger (Lieferer) berechtigt, von dem Schuld
ner (Besteller) eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann auch in 
einem Unterlassen bestehen" und "Der Schuldner ist verpflich
tet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben 
mit Riicksicht auf die Verkehrssitte es erfordern." Die 
Beriicksichtigung der Verkehrssitte ist danach dem Richter zur 
Pflicht gemacht. 

Der Begriff der guten Sitten ist dem herrschenden VolksbewuBt
sein, "dem Anstandsgefiihl aller billig und gerecht Denkenden" zu 
entnehmen. Das unsittliche Rechtsgeschaft ist nichtig. Wer vor
satzlich einen anderen in einer gegen die guten Sitten 
verstoBenden Weise schadigt, wird schadensersatzpflich
tig (§ 826 BGB.). Die Wirkungen eines VerstoBes hiergegen auBern 
sich nach den drei Richtungen: 1. des Schadensersatzes, 2. der fer
neren Unterlassung und 3. der Nichtgeltendmachung des unsittlich 
erlangten Rechts. 

Wer aus einem Geschaft, das auf seiner Seite ein Handelsgescha£t 
ist, einem andern zur Sorgfalt verpflichtet ist, hat fiir die Sorgfal t 
eines ordentlichen Kaufmannes einzustehen. § 276 BGB. be
stimmt: "Der Schuldner hat, sofern nicht ein anderes bestimmt ist, 
Vorsatz und FahrIassigkeit zu vertreten. Fahrlassig handelt, wer 
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt auBer acht laBt." 
Aber nicht nur fiir seine eigene Sorgfalt hat der Kaufmann einzustehen, 
sondern auch dafiir, daB die Personen, deren er sich zur Erfiillung 
seiner Verbindlichkeiten bedient, die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf
mannes anwenden, auch wenn diese nicht Kaufleute sind; denn fiir 
ein V ersch ulden dieser Gehilfen haftet er wie fiir eigenes 
Verschulden: "Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetz
lichen Vertreters und der Personen, deren er sich zlir Erfiillung seiner 
Verbindlichkeiten bedient, in gleichem Umfange zu vertreten, wie 
eigenes Verschulden (§ 278 BGB.). Vgl. S. 105. 

Die Hohe der gesetzlichen Zinsen mit EinschluB der Ver
zugszinsen ist bei beiderseitigen Handelsgeschaften 5 v. H. fiir das 
Jahr (§ 352 HGB.). Riickstandige Zinsen, auch Verzugszinsen, ver
jahren in vier Jahren (§ 197 BGB.). Kaufleute untereinander sind be
rechtigt, fiir ihre Forderungen aus beiderseitigen Handelsgeschaften 
vom Tage der Falligkeit an Zinsen zu fordern. Zinsen von Zinsen 
konnen auf Grund dieser Vorschrift nicht gefordert werden. Wann 
die Falligkeit eintritt, richtet sich nach allgemeinen Rechtsgrund-
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satzen. Die Zinspflicht fallt fort, wenn del' Glaubiger in Verzug kommt 
odeI' del' Schuldner berechtigt hinterlegt. AuBel' del' festgesetzten 
gesetzlichen Zinsp£licht greifen aus dem Gebiete des Handelsrechts 
die mannigfachen gesetzlichen Zinspflichten des Burgerlichen Rechts 
Platz, z. B. Verzugszinsen, ProzeBzinsen, Zinsen fur Aufwendungen. 
1st del' Kaufpreis nicht gestundet, so ist del' Kaufer verpflichtet, den 
Kaufpreis von dem Zeitpunkt an zu verzinsen, von welchem an die 
Nutzungen des gekauften Gegenstandes ihm gebuhren (§ 452 BGB.). 
Mit del' Dbergabe del' verkauften Sache geht die Gefahr 
des zufalligen Unterganges und einer zufalligen Ver
schlechterung auf den Kaufer uber. Von del' Dbergabe an 
gebuhren dem Kaufer die Nutzungen und tragt er die Lasten del' 
Sache (§ 446 BGB.). 

Vielfach bedient man sich zum Hereinholen odeI' AbschluB von 
Geschaften einer Mittelsperson, die nicht in einem festen An
gestelltenverhaltnis zum Auftraggeber steht. Eine solche Mittels
person, welche in Ausubung ihres Handelsgewerbes einem andern 
(dem Auftraggeber) Geschafte besorgt odeI' Dienste lei stet, kann da
fur auch ohne Verabredung Provision und, wenn es sich um Auf
bewahrung handelt, Lagergeld nach den an dem Orte ublichen 
Satzen fordern. Fur Darlehen, Vorschusse, Auslagen und andere Ver
wendungen kann er vom Tage del' Leistung an Zinsen berechnen. Mit 
anderen Worten: Diese Mittelsperson, die auch Kaufmann ist, hat 
einen gesetzlichen Anspruch auf Entgelt fur Muhewaltungen, Ab
nutzungen, Darlehen und Vorschusse; er stellt seine Tatigkeit und 
seine Verrnogensgegenstande nicht umsonst in den Dienst anderer, 
sondern rechnet auf Vergutung. Es darf nicht ein Dienst sein, del' 
schon in einer anderweitigen Vergutung (im Kaufpreise, im Fracht
gelde) abgegolten ist odeI' unentgeltlich geleistet zu werden pflegt, 
wie die Anfertigung von Entwurfen, Zeichnungen und Voranschlagen, 
die mit dem Vertragsantrag iiberreicht werden (Hamburg OLGR. 22, 
147). Del' Anspruch fliUt fort, wenn die Dienste nach der Verkehrs
sitte nicht vergiitet zu werden pflegen. So wird z. B. fur die Vor
bereitung einer Geschaftsvermittlung, wenn das Geschaft sich zer
schiagt, nichts vergutet (ROHG. 16, 134). Del' Anspruch des Kauf
manns besteht also in einer Vergutung fur den geleisteten Dienst, die 
auch ohne Verabredung geschuldet wird, weil das Gesetz diese Ver
gutung dem Kaufmann zubilligt. Die Vergutung wird bei Dienst
leistungen "Provision", bei Aufbewahrungen insbesondere "Lager
geld", bei Darlehen und sonstigen Auslagen "Zinsen" genannt. 

Durch Abrede kann selbstverstandlich uberall eine anderweite 
Vergiitung vereinbart werden. 

Steht jemand mit einem Kaufmanne derart in GeschMtsverbin-
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dung, daB die aus der Verbindung entspringenden beiderseitigen An
Bpru.che und Leistungen nebst Zinsen in Rechnung gestellt und in 
regel:maBigen Zeitabschnitten durch Verrechnung und Feststellung 
des fiir den einen oder anderen Teil sich ergebenden Dberschusses 
ausgeglichen werden (Laufende Rechnung, Kontokorrent), so kann 
derjenige, welchem bei dem RechnungsabschluB ein DberschuB ge
biihrt, vom Tage des AbschluBses an Zinsen von dem Dberschusse 
verlangen, auch soweit in der Rechnung Zinsen enthalten sind. Der 
RechnungsabschluB geschieht jahrlich einmal, Bofem nicht ein anderes 
bestimmt ist. Die laufende Rechnung kann im Zweifel auch wahrend 
der Dauer eines Rechnungsabschnittes je~erzeit mit der Wirkung 
gekiindigt werden, daB derjenige, welchem nach der Rechnung ein 
DberschuB gebiihrt, dessen Zahlung beanspruchen kann (§ 353 HGB.). 

Das Wesen des Kontokorrentverhaltnisses ist also ein Dber
einkommen, die einzelnen Zahlungen nicht auf eine bestimmte Forde
rung zu leisten, die Einzelforderungen nicht mit bestimmten Gegen
forderungen aufzurechnen, auch fiir sich allein nicht geltend zu machen, 
sondem am Schlusse der Rechnung in bestimmten Zeitabschnitten 
abzurechnen und festzustellen, wer von beiden Teilen GIaubiger ist. 
und wieviel er zu fordem hat. Dureh die gegenseitige Feststellung 
des Saldos werden die Einzelforderungen getilgt; an ihre Stelle tritt 
das Guthaben aus dem festgestellten Baldo, bei dem die einzelnen 
Posten lediglieh als Posten der Debet- und Kreditseite zu betrachten 
sind, so daB dem Saldo reehtliehe Bedeutung zukommt (RG. 60,292). 
Das Wort "Verrechnung" bedeutet die Tilgung und Beseitigung von 
Anspru.chen (RG.35, 288). Zum Wesen des Kontokorrentvertrages 
gehOrt, daB auf beiden Beiten Geldforderungen bestehen una daB 
mindestens em Teil Kaufmann ist. Die Eingehung des Kontokorrent
vertrages erfolgt formlos. Gegenstand des Kontokorrentvertrages 
konnen aIle Zahlungen und Geldforderungen aus einer Geschaftsverbin
dung sein. Die einzelnen Forderungen konnen nieht fru.her geltend 
gemacht werden als naeh BehluB des Reehnungsabschnittes (ROHG. 
16, 309; RG.22, 1(9). Bie gelten daher samtlieh als bis dahin ge
stundet. 1st der Baldo festgestellt und wird er mit ZustimmUng beider 
Teile auf neue Reehnung vorgetragen, so liegt hierin eine Fortsetzung 
des Kontokorrentverkehrs; der Baldo ist hierdureh ein einzelner Posten 
des neuen Reehnungsabsehnittes geworden und bis zum AbsehluB 
des Reehnungsabschnittes gestundet, kann daher selbstandig nicht 
mehr eingeklagt werden (ROHG. 16,309; RG. 10,59; 18,248; 27, 140; 
38, 232; 56, 23). Die Saldofeststellung erfolgt dureh Aufstellung 
und Anerkennung des Rechnungsabsehlusses. In der Dbersendung 
des Abschlusses liegt die Anerkennung seiner Richtigkeit durch den 
Dbersender (ROHG. 14, 1(1). Der Dbersender gibt dureh die Dber-
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sendung hinsichtlich seiner Debetkosten ein verpflichtendes An
erkenntnis ab, auf welches sich der andere Teil berufen kann, auch 
wenn er die Kreditkosten nicht anerkennt. Mit der Anerkennung 
durch den anderen Teil kommt dieser Vertrag zustande (ROHG.2, 
117). Die Anerkennung liegt in der Quittierung des Saldos und ent
halt gleichzeitig einen Verzicht auf femere Anspruche aus dem Konto
korrent (ROHG.lO, 358). Wenn die Einzelposten ganz oder zum 
Tell oder in irgendeiner beliebigen Hohe verzinslich sind, so konnen 
vom Saldo Zinsen verlangt werden und zwar 5 v. H. vom Tage des 
Ablaufs der Rechnungsperiode, auch wenn der Saldo erst spater an
erkannt wird. Die Dauer des Kontokorrentvertrages hangt von der 
Vereinbarung abo 1m Zweifel steht jedem Teil jederzeitige Kundi
gung frei; daher kann jeder Tell jederzeit Feststellung des Saldos ver
langen (RG.47, 676). 

Bei Handelsgeschaften kann die Leistung nur wahrend der ge
wohnlichen Geschaftszeit bewirkt und gefordert werden, falls 
nicht etwas anderes vereinbart ist. Die auBerhalb der Geschaftszeit 
bewirkte und angenommene Leistung ist selbstverstandlich gultig. 
Die gewohnliche Geschaftszeit richtet sich nach dem Ortsgebrauch und 
der Dbung der betreffenden Geschaftszweige. 

1st eine Zeit fur die Leistung weder bestimmt noch aus den Um
standen zu entnehmen, so kann der Glaubiger die Leistung sofort 
verlangen, der Schuldner sie sofort bewirken (§ 271, Abs. 1 BGB.). 
"Auf Abru£" bedeutet beim Kauf, daB der Kaufer den Zeitpunkt der 
Lieferung zu bestimmen hat. Dem Lieferer ist auf aIle Falle soviel 
Zeit zu geben, welche er benotigt, um die zur Erfullung erforderlichen 
Vorbereitungen zu treffen, namentlich dann, wenn der Schuldner erst 
eine Aufforderung zu erwarten hatte, um die Leistung zu bewirken 
(ROHG.4, 353). 1st keine Zeit bestimmt, so ist im Zweifel anzu
nehmen, daB der Glaubiger die Leistung nicht zu dieser Zeit ver
langen, der Schuldner sie aber vorher bewirken kann (§ 271, Abs.2 
BGR). 

1m Warenverkehr spielt der Begriff "Skonto" eine groBe Rolle. 
Er bedeutet bald eine Vergiitung fur vorzeitige oder punktliche 
Leistung, bald ist er nur eine Berechnungsart des Kaufpreises. 1m 
ersten FaIle heiBt er Zahlungs- oder Kassenskonto, im zweiten Waren
skonto (vgl. Abschnitt Handelsbrauche, S. 628 If.). 

Bei Bestimmung der Fristen nach Tagen, Wochen ode r 
Monaten sind die §§ 187-193 BGB. maBgebend. 1st fur den An
fang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines Tages fallen
der Zeitpunkt maBgebend, so wird bei Berechnung der Frist der Tag 
nicht mitgerechnet, in welchen das Ereignis oder der Zeitpunkt falIt. 
Der Tag ist fUr den gesamten Rechtsverkehr die kleinste Zeiteinheit. 
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1st der Beginn eines Tages der fiir den Anfang einer Frist maBgebende 
Zetipunkt, so wird dieser Tag bei der Berechnung der Frist mit
gerechnet. Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit dem Ablaufe 
des letzten Tages der Frist. Eine Frist, die nach W ochen, nach Mo
naten oder nach einem mehrere Monate umfassenden Zeitraume -
Jahr, halbes Jahr, Vierteljahr - bestimmt ist, endigt mit dem Ab
laufe desjenigen Tages der letzten W oche oder des letzten Monats, 
welcher durch seine Benennung oder seine Zahl dem Tage entspricht, 
in den das Ereignis oder der Zeitpunkt· falit. 1st der Beginn eines 
Tages fur den Anfang eine Frist maBgebend, so endigt die Frist mit 
dem Ablaufe desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Mo
nats, welcher dem Tage vorhergeht, der durch seine Benennung oder 
seine Zahl dem Anfangstage der Frist entspricht. Fehlt bei einer nach 
Monaten bestimmten Frist in dem letzten Monate der fiir ihren Ab
lauf maBgebende Tag, so endigt die Frist mit dem Ablauf des letzten 
Tages dieses Monats. 

Unter einem halben Jahre wird eine Frist von sechs Monaten, 
unter efuem Vierteljahre eine Frist von drei Monaten, unter einem 
hal ben Monat eip.e Frist von fiinfzehn Tagen verstanden. 1st eine 
Frist auf einen oder mehrere ganze Monate und einen halben Monat 
gestellt, so sind die funfzehn Tage zuletzt zu zahlen. 

Ist an einem bestimmten T age oder innerhalb einer Frist eine 
Willenserklarung abzugeben oder eine Leistung zu bewirken und faUt 
der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag 
oder einen am Erklarungs- oder Leistungsorte staatlich anerkannten 
allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle des Sonntags oder des 
Feiertags der nachstfolgende Werktag. Die Vorschrift ist nur eine 
AuslegungsregeI, so daB sie keine Anwendung findet, wo dies der 
Natur des Geschaftes oder dem Parteiwillen nicht entspricht. 

Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Ware geschul
det, so ist Handelsgut mittlerer Art und Giite zu leisten (§ 360 HGB.). 
Dieser Paragraph entspricht dem § 243 BGB. Derselbe lautet: "Wer 
eine nur der Gattung nach bestimmte Sache schuldet, hat eine Sache 
an mittlerer Art und Giite zu leisten. Hat der Schuldner das zur 
Leistung einer solchen Sache seinerseits Erforderliche getan. so be
schrankt sich das Schuldverhaltnis auf diese Sache." Die Vorschrift 
gilt nur dann, wenn nichts Abweichendes ausdriicklich oder still
schweigend bestimmt ist. Auch durch eine abweichende Verkehrssitte 
wird diese Bestimmung auBer Kraft gesetzt. 

MaB, Gewicht, Wahrung, Zeitrechnungen und Entfer
nungen, die an dem Orte geiten, wo der Vertrag erfiillt werden soIl, 
sind im Zweifel als die vertragsmaBigen zu betrachten. 
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Ort und Zeit der Erfiillung. 
Die allgemeine Vorschrift fiber den Erfiillungsort enthalt der 

§ 269 BGB. Er lautet; ,,1st ein Ort fiir die Leistung weder bestimmt 
noch aus den Umstanden, insbesondere aus der Natur des Schuld
verhii,ltnisses zu entnehmen, so hat die Leistung an dem Orte zu er
folgen, an welchem der Schuldner zur Zeit der Entstehung des Schuld
verhiiltnisses seinen Wohnsitz hatte. 1st die Verbindlichkeit im Ge
werbebetriebe des Schuldners entstanden, so tritt, wenn der Schuldner 
seine gewerbliche Niederlassung an einem anderen Orte hatte, der Ort 
der Niederlassung an die Stelle des Wohnsitzes. Aus dem Umstand 
allein, daB der Schuldner die Kosten der Verwendung fibernommen 
hat, ist nicht zu entnehmen, daB dt'r Ort, nach welchem die Versen
dung zu erfolgen hat, der Leistungsort sein soIl." 

Die Feststellung des Erffillungsortes ist namentlich wegen 
des Verzuges, des Gefahreniiberganges und des Gerichtsstandes wichtig. 
Das Recht des Erfiillungsortes ist maBgebend. Die Parteien 
k6nnen sich jedoch iiber das zur Anwendung kommende Recht ver
traglich einigen; dann ist diese Einigung maBgebend (RG. 74, 173; 
68, 205; 44, 155 und 301; 24, U3). Die Einigung iiber das zur An
wendung zu bringende Recht kann ausdriicklich oder stillschweigend 
erfolgen (RG.73, 388; 68, 205). Die Einigung kann bei und nach 
VertragsabschluB erfolgen. 

Das Recht des ErfUllungsortes ist also mangels anderer Verein
barung fiir aIle vertraglichen Verpflichtungen entscheidend. Bei 
gegenseitigen Leistungen kann der Erfiillungsort fUr beide Teile ein 
verschiedener sein, so daB sich die Erfiillungspflicht eines jeden Ver
tragschlieBenden nach seinem Erfiillungsort und nach dessen Recht 
beurteilt (RG.65, 332). Der Erfiillungsort des Verkaufers ist 
der Ort seiner Randlungsniederlassung, der des Kaufers 
der Ort der seinigen (RG. 51, 163; 46,193). Mit anderen Worten: 
Erfiillungsort fUr die Lieferung der Ware ist"' der Ort der gewelb
lichen Niederlassung des Verkaufers. Erfiillungsort fUr die Zahlung 
des Kaufpreises ist der Ort der gewerblichen Niederlassung des 
Ka ufers. Der Erfiillungsort ist also fiir beide Teile regelmaBig ein 
verschiedener. 

Mit dem Erfiillungsort ist nicht der Bestimmungsort oder der 
Vert.ragsort zu verwechseln. Ratte der Schuldner zur Zeit der Ent
stehung des Schuldverhaltnisses keinen Wohnsitz, so tritt sein dama
liger Aufenthalt an die Stelle. Ratte der Schuldner mehrere Wohn
sitze, so hat er die Wahl. Spaterer Wechsel des Wohnsitzes oder der 
gewerblichen Niederlassung andert an dem einmal begriindeten Er
fiillungsorte nichts. 
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Del' gesetzliche Erfiillungsort kann durch ausdriickliche odeI' still
schweigende Vereinbarung abgeandert werden. Jede Art del' Ver
einbarung geniigt hierbei, auch Geschaftsgebrauch, bestimmte Hand
lungen usw. 

Ein einheitlicher Erfiillungsort fUr beide Teile besteht mangels 
besonderer Vereinbarung gewohnlich nul' dann, wenn die Ware am 
Ort del' gewerblichen Niederlassung des Verkaufers Zug um Zug gegen 
Zahlung des Kaufpreises abzunehmen ist. Dann ist diesel' Preis auch 
zugleich Erfiillungsort fiir die Zahlung. 

Oft versuchen die Lieferer durch Vermerke auf del' Faktura den 
Erfiillungsort zu verschieben, indem sie ihren eigenen Wohnsitz zum 
Erfiillungsort machen, damit sie an dem Gerichte ihres W ohnsitzes 
klagen konnen, wenn del' Kaufer nicht erfiillt. 1rgendeine rechtliche 
Wirkung hat die vorbehaltlose Annahme del' Faktul'a jedoch nicht 
(RG. 65, 330; 52, 133; 5, 334). Das Stillschweigen schadet hier also 
nicht. Werden wahrend einer dauernden Geschaftsverbindung fort
gesetzt Fakturen mit solchen Vermerken iibersandt und vorbehaltlos 
angenommen, so wird auch dadurch del' Erfiillungsort nicht geandert. 
Auch die Annahme eines Bestellscheines mit besonderen Bedingungen 
hat keine rechtliche Wirksamkeit, solange del' Besteller denselben 
nicht vollzogen an den Lieferer zuriicksendet. 

Vermerke in Katalogen und Preislisten sind nicht verbind
lich beziiglich des Preises und Erfiillungsortes; denn sie haben nul' den 
Zweck, iiber den Preis und die Ware aufzukHiren. Das gleiche gilt 
von Kostenvoranschlagen (JW.03, 431). Erfolgt die Bestellung 
ausdrucklich auf Grund del' Preisliste odeI' Kataloge durch Bezug
nahme auf diese, so liegt das Rechtsverhaltnis natiirlich andel'S. 

Bestatigungsschreiben konnen als Beweismittel fiir einen 
miiIidlich abgeschlossenen Vertrag gelten. Sie sind zu unterscheiden 
von dem Bestatigungsschreiben, welche einen annahmebediirftigen 
Vertragsantrag dad'tellen. Hier entscheidet erst die Antwort, und 
erst dadurch wird del' Erfiillungsort festgelegt. WeI' einen Erfiillungs
ort behauptet, del' von dem gesetzlichen abweicht, hat dafiir die 
Beweislast. 

1st mit dem Verkaufer vereinbart, daB er an einem anderen 
Orte als an dem seiner gewerblichen Niederlassung zu erfiillen habe, 
so hat del' Verkaufer bis zu diesem Orte die Beforderungskosten und 
die Gefahr fiir Zufall wahrend del' Beforderung zu tragen. Liegt del' 
vereinbarte Erfiillungsort im Ausland, so ist fiir die Erfiillung del' 
Verpflichtung das auslandische Recht mal3gebend. Es kommt jedoch 
nul' das auslandische materielle Recht, nicht das auslandische ProzeB
recht zur Anwendung; denn del' inlandische Richter entscheidet unter 
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allen Umstanden nur nach seinem eigenen ProzeBrecht (RG. 77, 250 
und 46, 199). 

Die Klauseln "franko x.", "bahnfrei x.", "franko Bahnhof x." 
enthalten nach der Rechtsprechung in keinem FaIle eine Vereinbarung 
des Erfullungsortes fur die Lieferung. Sie sind also fur den Erfullungs
ort bedeutungslos. Sie beziehen sich nur auf die Transportkosten 
(vgl. fur die einzelnen Ausdriicke .. Abschnitt "Handelsbrauche " , 
S. 628 ff.). Die Altesten der Kaufmannschaft von Berlin schlagen zur 
Vermeidung von lrrtumern vor, sich folgender Formeln zu bedienen: 
"Erfullungsort fur die Lieferung x." oder "Erfullungsort fur die 
Zahlung x". 

Zeit der Erfiillung. Bezuglich der Zeit der Erfullung gelten im 
allgemeinen die auf S.573 angegebenen Bestimmungen uber die 
Fristen, je nachdem dieselben nach Tagen, Wochen oder Monaten ver
einbart sind. 1st vereinbart, daB der Kaufpreis bezahlt wird, bevor 
oder nachdem die Dbergabe zu erfolgen hat, so bietet die Frage keine 
Schwierigkeit. 1st eine Frist nicht vereinbart, so muB sofort erfullt 
werden. Vielfach hat der Kaufer erst dann zu zahlen, wenn die Ware 
ankommt. Dies gilt hauptsachlich beim sogenannten Distanzkauf. 

Die Zahlung. Das BGB. hat im § 270 die Dbersendungspflicht 
bei Geldzahlungen gesetzlich geregelt: "Geld hat der Schuldner im 
Zweifel auf seine Gefahr und seine Kosten dem Glaubiger an dessen 
Wohnsitz zu ubermitteln. 1st die Forderung im Gewerbebetriebe des 
Glaubigers entstanden, so tritt, wenn der Glaubiger seine gewerbliche 
Niederlassung an einem anderen Orte hat, der Ort der Niederlassung 
an die Stelle des W ohnsitzes. Erhohen sich infolge einer nach der 
Entstehung des Schuldverhaltnisses eintretenden Anderung des Wohn
sitzes oder der gewerblichen Niederlassung des Glaubigers die -Kosten 
oder die Gefahr der Dbermittelung, so hat der Glaubiger im ersterell 
Falle die Mehrkosten, irn letzteren Falle die Gefahr zu tragen. Die 
Vorschriften uber den Leistungsort bleiben unberiihrt." Hierdurch 
ist fur Geldschulden die Dbersendungspflicht geregelt. Hat der Glau
biger mehrere W ohnsitze und kommt keine gewerbliche Niederlassung 
in Betracht, so hat der Schuldner die Wahl, an welchern Orte er das 
Geld zahlen will, solange der Glaubiger nicht cine andere Bestirnmung 
getroffen hat. Weder der Verzug des Glaubigers noch des Schuldners 
andern den Bestimmungsort. Da der Schuldner die Kosten tragt, so 
darf er das Porto fur die Dbersendung nicht abziehen, ein MiBbrauch, 
der in vielen Geschaftszweigen eingerissen ist. Bezuglich der recht
lichen Wirksamkeit von Vermerken auf Fakturen, Kornmissions
kopien, Bestellscheinen und Bestatigungsschreiben gilt das gleiche 
wie beirn Erfullungsort. 

Bin m, Recht.knnde. 37 
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Nach Art.92 des Einfuhrungsgesetzes zum BGB. bleiben die 
landesgesetzlichen Vorschriften unberuhrt, nachdem Zahlungen aus 
6ffentlichen Kassen an der Kasse in Empfang zu nehmen sind. 

Dber die Zahlung hat der Gbubiger Quittung zu erteilen, wenn 
der Schuldner es verIangt (§ 368 BGB.). Der Dberbringer der Quit
tung hat Vollmacht zum Empfang der Zahlung, wenn die Quittung 
vonl Empfangsberechtigten und zwar vor der Leistung ausgestellt 
ist (§ 270 BGB.). 

Der Handelskauf. 
(§§ 373 bis 382 HGB.) 

Die Vorschriften der obigen Paragraphen uber den Handelskauf 
beziehen sich nur auf den Kauf, dessen Gegenstand eine Ware oder 
ein Wertpapier ist (RG.26, 43). Sie sind also fur den Ingenieur fur 
den Vertrieb seiner Waren maBgebend. Kauft ein Kaufmann oder 
ein Ingenieur ein Patent, so ist dies kein Sachkauf, sondern Kauf 
eines Rechts, das dahin geht, den Gegenstand der patentierten Er
findung im Inland gewerbsmaBig herzustellen, in Verkehr zu bringen, 
feilzuhalten oder zu gebrauchen. 

N ach den Regeln des Kaufs wird der Lieferungsvertrag wie der 
Werklieferungsvertrag behandelt. Der Lieferungsvertrag ist ein 
Vertrag, durch den sich jemand verpflichtet, einem anderen eine 
Sache zu beschaffen, die er zu diesem Zwecke erst anschafft. Der 
Werklieferungsvertrag ist ein Vertrag, durch den sich jemand 
verpflichtet, eine Sache aus einem von ihm zu beschaffenden Stoffe 
herzustellen. 1st ein Vertrag auf Lieferung von Elektrizitat, Gas, 
Dampf, Druckluft oder dergleichen getatigt, so handelt es sich um 
einen Werkvertrag, gleichgultig ob der Vertrag auf Grund eines 
Pauschbetrages oder nach Messung durch einen Zahler geschlossen ist. 

Fur den AbschluB des Handelskaufs ist keine bestimmte 
Form vorgeschrieben. Dber das Zustandekommen von Vertragen 
mussen nur die beiden ubereinstimmenden Willenserklarungen vor
handen sein. Zum AbschluB ist erforderIich, daB Preis und Ware 
bestimmt sind. In einzelnen Fallen genugen auch andere Grundlagen 
der Bestimmbarkeit. 1st zum Selbstkostenpreis verkauft, so be
steht dieser beim Fabrikanten aus dem Herstellungspreis einschL 
Generalunkosten, also ausschlieBlich Gewinn. 

Kreditkauf bedeutet einen Kauf, bei dem der Kaufpreis gestundet, 
also erst nach der Leistung des Verkaufers fallig wird. Es handelt sich 
also beim Kreditkauf urn eine sogenannte Vorleistung. Die Vor
leistung setzt die fortdauernde Kreditwurdigkeit des Kaufers voraus. 
(ROHG.23, 139; RG.50, 258; 60, 56). § 321 BGB. bestimmt hier-
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iiber: "Wer aus einem gegenseitigen Vertrage vorzuleisten verp£1ichtet 
ist, kann, wenn nach dem Abschlusse des Vertrages in den Vermogens
verhaltnissen des anderen Teils eine wesentliche Verschlechterung 
eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegenleistung gefahrdet wird, 
die ihm obliegende Leistung verweigern, bis die Gegenleistung be
wirkt oder Sicherheit fiir sie geleistet wird." Die Veranderung in 
der Vermogenslage gibt jedoch kein Riicktrittsrecht (RG.50, 255). 
1st die wesentliche Verschlechterung in den Vermogensverhaltnissen 
vor VertragsschluB bereits eingetreten, aber erst nachher bekannt 
geworden, so versagt § 321 BGB. Jedoch kann unter Umstanden 
Anfechtung wegen 1rrtums nach § 119, Abs. 2 BGB. stattfinden: 
"AIs 1rrtum iiber den 1nhalt der Erklarung gilt auch der 1rrtum iiber 
solche Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Verkehr als 
wesentlich angesehen werden." Also Irrtum iiber die Kreditwiirdig
keit beirn Kreditkauf geniigt zur Anfechtung. 

Der Verkaufer hat die Verpflichtung, dem Kaufer die Sache zu 
iibergeben und ihm das Eigentum an der Sache zu verschaffen 
(§ 433, Abs. 1 BGB.). Zur Erfiillung dieser Verpflichtung ist erforder
lich, daB er dem Kaufer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und in 
gehOriger Art den unmittelbaren Besitz und die tatsachliche Gewalt 
iiber die Sache verschafft. 

Der Kaufer ist verpflichtet, dem Verkaufer den vereinbarten 
Kaufpreis zu zahlen. 1st Vorauszahlung vereinbart, so wird der 
Kaufpreis in dem Augenblick fallig, in dem die Zahlung zu leisten ist, 
obgleich der Kaufer die Ware noch nicht erhalten hat. Der Kamer 
hat die Verpflichtung, die Ware abzunehmen. Die Annahme besteht 
darin, daB er die Sache tatsachlich in seine Verfiigungsgewalt iiber
nimmt. 

1st keine besondere Zeit fiir die Abnahme vereinbart, so muB 
sofort abgenommen werden. 

Die Einrede des nicht erfiillten oder nicht gehOrig erfiillten Ver
trages steht. dem Leistungspflichtigen nur bei gegenseitigen Ver
tragen und bei diesen nur in der Beschrankung auf die sich unmittel
bar gegeniiberstehenden Leistungen zu (§ 320 BGB.). Der Leistungs
pflichtige erreicht durch das Vorschiitzen dieser Einrede das Recht, 
seine eigene Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung zu ver
weigern, so daB er zur Leistung Zug um Zug zu verurteilen ist (§ 322 
BGB.). 

37* 
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Der Vertrag. 
Das Zustandekommen des Vertrages. Antrag und Annahme. 

(§§ 145-155 BGB. V gl. S. 112 if. und 126 if.) 

Wer einem andern die Schlie Bung eines Vertrages antragt, ist 
an den Antrag ge bunden, es sei denn, daB er die Gebundenheit 
ausgeschlossen hat. 1st die ErkHirung dem anderen Teile mundlich 
abgegeben, so gilt e1 mit der Entgegennahme als abgegeben. Wird 
der Antrag schriftlich abgegeben, so gilt er erst als abgegeben, wenn 
er dem anderen Teile ausgehandigt oder zugegangen ist. Es handelt 
sich hier um eine sogenannte empfangsbedurftige Willenserklarung. 
Der Antrag muB, um annahmefahig zu sein, so beschaffen sein, daB 
der andere Teil sofort annehmen kann. 1st der Vertrag an eine Form 
geknupft, so bedarf schon der Vertragsantrag dieser Form, z. B. der 
gerichtlichen oder notariellen Form. 

Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragenden gegenuber 
abgelehnt oder wenn er nicht diesem gegenuber nach dem § 147-149 
BGB. rechtzeitig angenommen wird (§ 146 BGB.). Die Wirkung der 
rechtzeitigen und gehorigen Annahme ist der AbschluB des Vertrages. 

Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort an
genommen werden. Dies gilt auch von einem mittels Fernsprechers 
von Person zu Person gemachten Antrage. Der einem Abwesenden 
gemachte Antrag kann nur bis zu dem Zeitpunkt angcnommen werden, 
in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regel
maBigen Umstanden erwarten darf (§ 147 BGB.). Die durch Fern
drucker ubermittelte Willenserklarung steht einer Abwesenden gegen
fiber abgegebenen Willenserklarung gleich. Die Verhandlung mull 
zwischen den Personen stattfinden, die befugt sind, den Vertrag zu 
schlieBen. Hat der andere Teil innerhalb der obigen Zeit angenommen, 
so ist der Vertrag zustande gekommen. Der Antragende kann nicht 
in der Zwischenzeit bis zur Annahmeerklarung seinen Antrag zuruck
nehmen, sondern nur bis zum Eintreffen seines Antrages (RG.45, 
239). Hat der andere Teil aber innerhalb der gedachten Frist nicht 
angenommen, erklart er z. B., er behalte sich die EntschlieBung vor, 
so erlischt der Antrag und kann nicht mehr angenommen werden 
(RG.26, 10). 

Hat der Antragende fur die Annahme des Antrages eine Frist 
bestimmt, so kann die Annahme nur innerhalb der Frist erfolgen 
(§ 148 BGB.). Das bedeutet, daB der Antragende sich an sein An
gebot nur eine bestimmte Frist gebunden halt. Die verspatete 
Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag. Eine Annahme unter 
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Erweiterung, Einschrankung oder sonstigen Anderungen gilt als A b
lehnung verbunden mit einem neuen Antrage (§ 150 BGB.). Ob 
die Abanderung wesentliche Bestandteile des Vertrages betrifft oder 
nur nebensachliche, ist gleichgiiltig. Stimmt der Antragsempfanger 
nicht vorbehaltlos zu, so Iiegt eine Ablehnung vor. Ein bedingter 
Antrag muE mit der Bedingung angenommen werden. Wird die 
Bedingung abgelehnt, so ist der ganze Antrag abgelehnt (RG. 28,320). 

Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrages zu
stande, ohne daE die Annahme dem Antragenden gegeniiber erklart 
zu werden braucht, wenn eine solche Erklarung nach der Verkehrs
sitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende auf sie verzichtet hat. 
Der Zeitpunkt, in welchem der Antrag erlischt, bestimmt sich nach 
dem aus dem Antrag oder den Umstanden zu entnehmenden Willen 
des Antragenden (§ 151 BGB.). Manchmal kann auch die Annahme 
im Schweigen liegen. In den Fallen stillschweigender Annahme 
wird der Vertrag in dem Augenblick abgeschlossen, in welchem der 
Eingang einer ablehnenden Antwort unter regelmaBigen Umstanden 
erwartet werden durfte (JW. 1911, 224). 

Wird ein Vertrag gerichtlich oder notarieIl beurkundet, ohne 
daG beide 'feile anwesend sind, 8.0 kommt der Vertrag mit der Beur
kundung der Annahme durch ern Gericht oder einen Notar zustande, 
wenn nicht ein anderes bestimmt ist (§ 152 BGB.). Hierbei muG die 
Beurkundung der Annahme so zeitig erfolgen, wie dies dem Willen 
des Antragenden entspricht. 

Solange nicht die Parteien sich iiber aIle Punkte eines Ver
trages geeinigt haben; iiber die nach der Erklarung auch nur einer 
Partei eine Vereinbarung getroffen werden solI, ist im Zweifel der 
Vertrag nicht geschlossen. Die Verstandigung iiber einzeine Punkte 
ist auch dann nicht bindend, wenn eine Aufzeichnung stattgefunden 
hat. 1st cine Beurkundung des beabsichtigten Vertrages verabredet 
worden, so ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen, bis die Be
urkundung erfolgt ist (§ 154 BGB.). Durch diese Gesetzesvorschrift 
wird dem Irrtum vorgebeugt, als sei der Vertrag schon geschlossen, 
wenn man sich iiber die wesentlichen Punkte geeinigt hat. Der Ver
trag ist nicht abgeschlossen, wenn man sich "im Prinzip" geeinigt hat 
oder wenn irgendein Punkt, z. B. die Zahlungsbedingungen, noch 
offen ist (RG. 141, 330; Breslau OLGR. 13, 833). Der Vorvertrag 
hingegen, d. h. eine beiderseitige Willenseinigung, die auf AbschluB 
cines anderen Vertrages, des Hauptvertrages, gerichtet ist, besitzt 
volle Rechtswirksamkeit und verleiht den Anspruch auf Erfiillung. 

Haben sich die Parteien bei einem Vertrage, den sie als geschlossen 
ansehen, uber einen Punkt in Wirklichkeit nicht geeinigt, uber den cine 
Vereinbarung getroffen werden soUte, so gilt das Vereinbarte, sofern 
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anzunehmen ist, daB der Vertrag auch ohne eine Bestimmung tiber 
diesen Punkt geschlossen sein wiirde (§ 155 BGB.). Diese Bestimmung 
bedeutet eine Ausnahme der vorhergehenden Bestimmung, jedoch 
ist sie unendlich wichtig. Oft verstandigen sich die Parteien nach 
schwierigsten Verhandlungen tiber die wichtigsten Punkte und be
handeln den Vertrag als geschlossen in der Annahme, daB sie sich 
tiber die unwesentlichen Punkte schon einigen werden, oder es unter
laufen unwesentliche Fehler. Dber den offen gelassenen Punkt gilt 
dann das, was sich aus dem Gesetze ergibt, wenn nicht die Umstande 
und die mutmaBliche Absicht der Parteien etwas anderes gebieten 
(RG.60, 178). 

Geht einem Kaufmann, dessen Gewerbebetrieb die Besorgung von 
Geschaften ftir andere mit sich bringt, ein Antrag tiber die Besorgung 
solcher Geschafte von jemand zu, mit dem er in Geschaftsverbindung 
steht, so ist er verpflichtet, unverztiglich zu antworten. Sein 
Schweigen gilt als Annahme des Antrages. Das gleiche gilt, 
wenn einem Kaufmann ein Antrag tiber die Besorgung von Geschaften 
von jemand zugeht, dem gegentiber er sich zur Besorgung solcher 
Geschafte erboten hat. Auch wenn der Kaufmann den Antrag ab
lehnt, hat er die mitgesendeten Waren auf Kosten des Antragstellers, 
soweit er rur diese Kosten gedeckt ist und soweit es ohne N achteil 
ftir ihn geschehen kann, einstweilen vor Schaden zu bewahren (§ 362 
HGB.). Der Kaufmann, dem der Antrag gemacht wird, hat zu be
weisen, daB er unverztiglich geantwortet hat. Die Absendung der 
Antwort gentigt; sie geht dann auf Gefahr des Antragenden. 1st die 
Ablehnung bestimmt erfolgt, so kann ein Schweigen auf einen wieder
holten Antrag nicht als Annahme gelten (ROHG. 5, 170). Schweigen 
gilt also hier als Annahme, und der erteilte Auf trag, der angetragene 
Dienst- oder Werkvertrag ist zustande gekommen. Aber auch del' 
Antragende ist gebunden. 

und 

Der oberste Grundsatz bleibt: 

Vertrage sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rtick
sicht auf die Verkehrssitte es erfordern (§ 157 BGB.), 

Der wirkliche Wille ist zu erforschen und nicht an dem buch
stablichen Sinne des Ausdrucks zu haften (§ 133 BGB.). 

Die Vertragsstrafe. 
Eine Vertragsstrafe, die von einem Kaufmann im Be

triebe seines Handelsgewerbes versprochen ist, kann nicht 
auf Grund der Vorschriften des § 343 BGB. herabgesetzt 
werden (§ 348 RGB.). Der angezogene § 343 BGB. lautet: ,,1st eine 
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verwirkte Strafe unverhaltnismi:U3ig hoch, so kann sie auf Antrag des 
Schuldners durch Urteil auf den angemessenen Betrag herabgesetzt 
werden. Bei der Beurteilung der Angemessenheit ist jedes berechtigte 
Interesse des Glaubigers, nicht bloB das Vermogensinteresse, in Be
tracht' zu ziehen. N ach der Entrichtung der Strafe ist die Herab
setzung ausgeschlossen." Das gleiehe gilt aueh auBer den Fallen der 
§§ 339 und 342, wenn jemand eine Strafe fur den Fall versprieht, daB 
er eine Handlung vornimmt oder unterlaBt. Auf die angezogenen 
§§ 339,342 und die erganzenden §§ 340 und 341 des BGB. wird in dem 
Ka pitel "V erzugsstrafen" naher eingegangen werden. 

Der § 348 HGB. gibt also eine verseharfende Bestimmung 
uber die Vertragsstrafe, und er sehrankt die Bestimmungen des 
§ 343 BGB. hir den Handelsverkehr ein. Eine Vertragsstrafe 
(Konventionalstrafe) liegt vor, wenn der Sehuldner dem Glau
biger fur den :Fall der Niehterfullung oder nieht gehOrigen Erfullung 
seiner Verbindliehkeit eine Geldsumme oder eine andere Leistung, 
z. B. ErlaB, Aufreehnung, Abzug am Preis fur Verspatung der Liefe
runp; (RG. 68, 42; JW. 81, 172) oder ErhOhung des Preises als Folge 
einer Vertragsverletzung als Strafe verspricht. Del' § 348 gibt dem 
Kaufmann die strengste Mahnung, bei del' Eingehung einer Ver
tragsstrafe die Mogliehkeit del' Erfullung seiner Verpfliehtungen auf 
das eingehendste zu priifen und im eigensten Interesse die Hohe del' 
Vertragsstrafe so zu bemessen, daB er im Unvermogensfalle nieht zu 
schwer gesehadigt wird. Die meisten Firmen begrenzen daher dureh 
ihre Lieferungsbedingungen, welehe meistens einen erganzenden Be
standteil des AbschluBvertrages bilden, die Hohe del' Vertragsstrafe. 
Es ist vollkommen gleichgultig, ob del' andere Teil Kaufmann ist. 
Selbst wenn er es nieht ist abel' del' verspreehende Teil Kaufmann ist, 
so greift del' § 348 HGB. doeh Platz. 1st del' andere Teil Kaufmann 
und del' verspreehende nieht Kaufmann, so kommt § 348 nieht in 
Betraeht. Die Vertragsstrafe muB im Betriebe des Handelsgewerbes 
des Kaufmanns versproehen sein. Treffen also die Voraussetzungen 
zu, daB 1. eine Vertragsstrafe versproehen ist, 2. daB sie von einem 
Kaufmann versproehen worden ist und 3. daB sie im Betriebe seines 
Handelsgewerbes versproehen worden ist, so faUt das im § 343 BGB. 
festgesetzte riehterliehe ErmaBigungsreeht fort. 

Bei der Erorterung del' Vertragsstrafe ist noeh zu beaehten, daB 
unter Kaufleuten in Ansehung del' Bedeutung und Wirkung von Hand
lungen und Unterlassungen auf die im Handelsverkehre geltenden Ge
wohnheiten und Gebrauehe Rueksieht zu nehmen ist (§ 346 HGB.; 
vgl. Absehnitt Handelsbrauehe, S. 628 ff.). 1st ein Reehtsgesehaft 
unsittlieh, so ist es niehtig. Die Folge davon ist, daB aueh die 
Anspriiehe, die einen giiltigen Vertrag voraussetzen, dann nicht ge-
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geben sind (RG. 71, 433). Jeder Dritte kann die Nichtigkeit geltend 
roachen (RG.58, 206). Die Nichtigkeit ergreift den ganzen Vertrag 
in allen seinen Teilen, wenn ein einziger einheitlicher Vertrag vor
liegt (RG. 69,134; 63, 351; 59,169; 57,165; 38, 202). 1st ein Rechts
geschaft unsittlich, so ist derGeschadigte nicht auf die Geitendmachung 
der Nichtigkeit beschrankt, sondern er kann auch nach Schadens
ersatz fordern. Die Schadenshaftung besteht in der Wiederherstellung 
des friiheren Zustandes. 

Die Nichtigkeit von Vertragen. 

Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschaft, durch das jemand 
unter Ausbeutung der Notiage, des Leichtsinns oder der Un
erfahrenheit eines anderen sich oder einem Dritten fur eine Leistung 
Vermogensvorteile versprechen oder gewahren la.Bt, weiche den Wert 
der Leistung dergestalt ubersteigen, da.B den Umstanden nach die 
Vermogensvorteile in auffalligem Mi.Bverha1tnisse zu der Leistung 
stehen (§ 138, Abs. 2 BGB.). Hierbei kann der Vertragsgegner eine 
physische Person, eine Gesellschaft oder eine juristische Person sein. 
nas MiBverhaltnis zwischen Leistung und Gegenleistung mu.B ein 
au ff a Iii g e s sein; ein bIo.Bes MiBverhaltnis besagt an sich noch gar 
nichts (RG.64, 182); es rou.B vieimehr der erlangte Vorteil ein un
maBiger sein. Es genugt nicht, daB der Glaubiger einen erheblichen 
Vorteil, der Schuldner einen erheblichen Nachteil gehabt hat (RGSt. 
14, 421; 4, 392). Unter dem Wert der Leistung ist der Wert zur Zeit 
des Abschlusses, d. h. beim Kauf der Preis zu verstehen, auf den nach 
den Umstanden des Falles uberhaupt gerechnet werden konnte. Ge
wagte Geschafte bedurfen besonderer Wurdigung; denn einem Kauf
mann, der ein groBes Wagnis eingeht, muB dieses besondere MerkmaI 
zugute kommen. 

Zum Begriff der N otiage genugt schon eine finanzielle Be
drangnis (JW. 1911, 576; 1908, 143). Leichtsinn ist Mangel an Dber
legung und Sorglosigkeit, indem den Folgen der bei vollem BewuBt
sein vorgenommenen eigenen Handlungen keine oder doch nicht die 
verdiente Bedeutung beigelegt wird (RG.30, 40; 46, 121). Uner
fahrenheit bedeutet Mangel an Einsicht, Geschaftskenntnis oder Le
benserfahrung, welche die Befahigung einschrankt, Zustande und Er
eignisse richtig zu beurteilen (RGSt. 37, 206). Unkenntnis und nicht 
Unerfahrenheit ist es, wenn ein Kaufmann einen neuen Geschafts
zweig, denn er nicht "Qeherrscht, einfuhrt und deshalb zu billig ver
kanft oder zu teuer einkauft. 
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Die Gewiihrleistung. 
Die Vertragsstrafe dient als Mittel, um diejenigen Anspriiche 

geltend machen zu konnen, welche sich dadurch ergeben, daB ent
weder nicht rechtzeitig geliefert wird, oder daB die Lieferung 
im nichtvereinbarten Sinne bezw. der Beschaffenheit der Ware 
erfolgt. 

Wird nicht piinktlich geliefert, so treten die gesetzlichen Vor
schriften iiber den Verzug beim Handelskauf in Kraft. Hierbei 
kann sich der Verzug auf die vertraglich zu erfiillenden Leistungen 
in der Lieferung der Ware oder in der Zahlung des Kaufpreises 
beziehen. Des ferneren ist noch der Verzug in der Annahme dcr 
Lieferung zu beachten. 

Die Verweigerung der Annahme der Lieferung kann in einer 
Reihe von Umstanden begriindet sein. Es konnen Mangel vor
liegen, oder die spate Lieferung hat fUr die Kaufer kein Interesse 
mehr oder dergleichen. Das Gesetz giebt dem Kaufer bei Mangeln 
die Wahl der Wandelung, d. h. das Recht, den Kauf riick
gangig zu machen, das Recht auf Mindcrung, d. h. den Preis 
herabzusetzen, zu mind ern, das Recht auf Schadencrsatz oder 
Riicktritt. 

Um hierbei die rechtlichen Linien zwischen Kaufer und Ver
kaufer abgrenzen zu konnen, miissen die gesetzlichen Vorschriften 
iiber Mangelriige und Mangelanzeige im einzelnen nicht minder 
eriautert werden wie die Rechte auf Wandelung, Millderung, 
Schadenersatz und Riicktritt. Auch andere Fragen, wie z. B. 
die Pflichten der tJbersendung, der Gefahriibergang, der 
Eigentumsvorbehalt, die Annahme miissen geklart werden, 
um den Umfang der Ptlichten und Rechte aus der Gewahrleistung 
aufs genaueste beurteilen und feststellen zu konnen. 

Der Verzug beim Handelskauf. 
(§ 373fi. HGB.) 

Bei dem Verzug beim Halldelskauf ist zu ullterscheidell: 
1. der Leistungsverzug. 

a) beim Verkaufer: der Verzug mit der Lieferung der Ware; 
b) beim Kaufer: der Verzug in der Zahlung des Kaufpreises; 

2. der Verzug in der Annahme der Ware durch den Kaufer. 

Die hieriiber getroffenen gesetzlichen Bestimmungell gelten 
nur insoweit, als nicht abweichende Vereinbarungen getroffen sind, 
jedoch konnen sich auch aus den besonderen Umstanden des be
treffenden Falles oder nach geltenden Gewohllheitell und Ge-
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brauchen Abweichungen ergeben. In den Lieferungsbedingungen 
der Handelsgesellschaften werden meistens genaue Bestimmungen 
iiber die Verzugsstrafe festgelegt, um Millverstandnisse zu ver
meiden. Gewohnlich werden Wagenmangel, verspateter Eingang 
von Rohmaterialien und von Halbfabrikaten, Krieg, Aufruhr, Streik, 
Aussperrungen, FehlguB usw. als Griinde angegeben, durch welche 
dem Verkiiufer die Lieferfrist verliingert werden muB, so daB er 
beim Vorliegen derartiger Griinde wiihrend der Leistungsmoglich
keit nicht in Verzug gesetzt werden kann. Der Verein Deutscher 
Maschinenbauanstalten arbeitet seit langerem an der Aufstellung 
allgemeiner Lieferungsbedingungen. Es sei auf den Vortrag des 
Herrn Prof. Dr. Paul Oertmann, Erlangen, verwiesen, den er auf 
der Hauptversammlung des Vereins Deutscher Maschinenbau
anstalten in Berlin am 8. Mai 1914 iiber das Thema "Die recht
lichen Grundlagen des Liefergeschiiftes im Maschinenbau und die 
Bedeutung allgemeiner Lieferungsbedingungen" gehalten hat. 

Wenn auch im nachstehenden einige Bestimmungen iiber den 
Verzug beim Handelskauf fiir den Ingenieur untergeordnete Be
deutung hat, wie z. B. die Versteigerung, der Selbsthilfeverkauf 
usw., so miissen doch die GrundIagen besprochen werden, auf denen 
sich die gegenseitigen Rechte beim Verzug aufbauen. 

Der Leistungsverzug. 
Beim Leistungsverzug ist zu unterscheiden: 

1, der Verzug in der Leistung b eim Verkiiufer, d. h. der 
Verzug des Verkaufers mit der Lieferung der Ware; 

2. der Verzug in der Leistung beim Kaufer, mit anderen 
Worten: der Verzug des Kaufers mit der .Zahlung des Kauf
preises. 

Allgemein gelten fiir den Verzug die Vorschriften, "ehe 'ein 
Teil erfiillt hat". MaBgebend sind: 

§ 286 BGB. Der Schuldner hat dem Gliiubiger den durch den Verzug 
entstehenden Schaden zu ersetzen. 

§ 326 BGB. 1st bei einem gegenseitigen Vertrage der eine Teil mit 
der ihm obliegenden Leistung im Verzuge, so kann ihm der andere Teil zur 
Bewirkung der Leistung eine angemessene Frist mit der Erkliirung be
stimmen, daB er die Annahme der Leistung nach dem Ablaufe der Frist ab
lehne. Nach dem Ablaufe der Frist ist er berechtigt, Schadensersatz 
wegen NichterfiilIung zu verlangen oder von dem Vertrage zuriickzutreten, 
wenn nicht die Leistung rechtzeitig erfolgt ist; der Anspruch auf Erfiillung 
ist ausgeschlossen. Wird die Leistung bis zum Ablaufe der Frist teilweise 
nicht bewirkt, so findet die Vorschrift des § 325, Abs. 1, Satz 2 entsprechende 
Anwendung. 

Hat die Erfiillung des Vertrages infolge des Verzugs fiir den anderen 
Teil kein Interesse, so stehen ihm die in Absatz 1 bezeichneten Rechte zu, 
ohne daB es der Bestimmung einer Frist bedarf. 
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§ 440 BGB. Erfiillt der Verkaufer die ihrn obliegenden Verpflichtungen 
nicht, so bestirnrnen sich die Rechte des Kaufers nach den Vorschriften der 
§§ 320-327. 

Dem nicht saumigen Tell entsteht beim Verzug ein dreifaches 
Wahlrecht: 1. er kann nach wie vor auf Erfiillung bestehen, 2. er 
hat ein Recht auf Schadensersatz wegen Nichterfiillung, 3. er hat 
ein Reoht, vom Vertrage zuriickzutreten. 

1. Der Verzug des Verkaufers mit der Lieferung der Ware. 

Der Verkaufer ha.t die Pflicht, dem Kaufer die verkaufte 
Sache zu iibergeben und das Eigentum daran zu verschaffen 
(§ 433 BGB.). 

Voraussetzung des Verzuges der Lieferung ist: 
a) Falligkeit der Lieferung; 
b) Aufforderung zur Lieferung; 
c) Schuldhafte Unterlassung der Lieferung. 

a) Falligkeit der Lieferung. Auch hier gilt beziiglich der 
Lieferungszeit der § 271 BGB., daB die Leistung sofort bewirkt 
bezw. verlangt werden kann, wenn nichts anderes vereinbart ist. 
1st eine Zeit bestimmt, so kann der Kaufer die Leistung nicht 
vor dieser Zeit verlangen, der Verkaufer kann sie aber vorher be
;'irken. 

1st die Ware auf Abruf verkauft, so muB dem Verkaufer 
eine angemessene Zeit zur Vorbereitung der Lieferung gegeben 
werden (ROHG. Bd. 9, S. 271). 1st die Frist fiir den Abruf ab
gelau£en, ohne daB der Abru£ er£olgt ist, so besteht die Liefe
rungspflicht nach wie vor. 

Meistens wird jedoch in dem Lieferungsvertrage eine genaue· 
Zeit fiir die Lieferung wie fiir die Zahlung ausgemacht werden. 

Dadurch, daB der Lieferer dem Besteller die Sache iibergibt 
und ihm das Eigentum an der Sache verschafft, ist seine Haupt
verpflichtung, die Gegenleistung fiir den Kaufpreis, erfiillt. Ver
schafft er ihm zwar den Besitz, aber nicht das Eigentum, so ist 
seine Hauptverpflichtung nicht erfiillt (RG. 50, 140). 

b) Die Aufforderung zur Lieferung. Die Aufforderung zur 
Lieferung durch den Kaufer kann erst nach Falligkeit erfolgeu, 
um den Verkaufer in Verzug zu setzen. 

Bis zur Falligkeit der Lieferung gibt es allgemein keinen 
Verzug. 

Ohne daB der Kaufer zur Lieferung aufzufordern braucht, 
tritt jedoch der Verzug des Lieferers ein: 

1. wenn der Lieferer vorher unberechtigterweise erklart hat, 
er werde zur Zeit der Falligkeit nicht liefern, oder er hebe den 
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Vertrag auf, oder der Vertrag sei nieht zustande gekommen. Er
klart er, er liefere nur unter gewissen Bedingungen, wahrend er 
unbedingt liefem muB, so kommt er ebenfalls in Verzug. 

Der Sehuldner enthebt den Glaubiger dureh ein solehes Ver
halten jeder weiteren Tatigkeit der Verzugssetzung nach den Grund
satzen von Treu und Glauben. 

Die Mahnung wird aueh iiberfliissig, wenn der Verkaufer naeh 
dem klaren Parteiwillen ohne weiteres in Verzug sein soIl, oder 
wenn er dem Verkaufer gegeniiber anerkennt, daB er sieh im Ver
zug befinde; 

2. wenn der Lieferer an einem bestimmten Tage oder inner
halb einer bestimmten Frist noeh Aufforderung zu liefem hat. 

Die Lieferung ist nieht unterlassen, wenn der Lieferer nur 
unter Vorbehalt liefert. Liefert er, wenn aueh mangelhaft, so kommt 
es darauf an, ob deshalb die Annahme verweigert worden ist. 
Teilleistungen braueht der Kaufer nieht anzunehmen, wenn er nieht 
selbst solehe verlangt hat (RG. 66, 266). Wird die Teilleistung 
zuriiekgewiesen, weil der Vertrag nur im ganzen erfiillt werden 
konnte, so ist dies gleiehbedeutend mit NiehterfUllung. 

e) Zur schuldhaften Unterlassung gehort, daB die Lieferung in; 
folge von Umstanden unterbIieben ist, die der Lieferer vertreten muB 
(§ 285 BGB.). Der Lieferer hat Vorsatz und Fahrlassigkeit seiner 
selbst, seines gesetzIichen Vertreters und der Person zu vertreten, deren 
er sieh zur Erfiillung bedient. . 

Handelt es sich um einen Gattungskauf, so hat der Lieferer 
sein Unvermogen zur Lieferung auch dann zu vertreten, wenn ihn 
kein Verschulden trifft, so lange die Leistung aus der Gattung 
moglich ist oder ibm billigerweise zugemutet werden kann. DaB 
ihm die Beschaffung nur mit groBen, unverhaltnismaBigen Kosten 
moglich oder nach seinen Vermogensverhaltnissen ganz unmoglich 
ist, bleibt si~h hierbei gleich (RG. 74, 334). Auch wenn er infolge 
seines Verzuges die Ware in der vertragsmaBigen Besehaffenheit 
iiberhaupt nieht mehr Iiefern kann, ist fUr den Kaufer gleiehgiiltig. 
Beim Gattungskauf entsehuldigen nieht Betriebsstorungen, Ver
schulden von Transportgesellschaften, Dberhaufung mit Auftragen, 
ungiinstige Konjunktur, Verzogerung seitens des Unterlieferanten 
(RG. 41, 196), Streik, Krieg, Feuersbrunst (RG. 28, 220), Wagen
mangel, weil sieh der Verkaufer die Gattungsware regelmaBig ander
weit beschaffen kann und beschaffen muB (RG. 57, 403). 

Beim Kauf einer bestimmten Sache hat der Verkaufer 
aein Unvermogen der Lieferung dann nieht zu vertreten, wenn 
ihn und seine Beauftragten ein Verachulden nicht trifft, d. h. wenn 
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ein Hindernis eingetreten ist, dessen Eintritt nicht voraussehbar 
und dessen Wirkung nicht abzuwenden -war. Tritt Unmoglichkeit 
hierbei durch Streik, Wagenmangel und sonstige Hindernisse ein, 
so geiten sie hier als Entschuldigungsgriinde, welche den Verzug 
ausschliellen (RG. 28, 222). Diese Hindernisse begriinden oft je
doch nur die Verzogerung, nicht die Unmoglichkeit der Erfiillung. 
Nach Beseitigung des Hindernisses mull die verzogerte 
Lieferung wieder aufgenommen und geleistet werden 
(ROHG. 9, 123; 10, 293; RG. 47, 307). Unterlallt der Lieferer 
die Anzeige der Ursachen der Nichtlieferung beim BesteIler, so 
wird der Verzug dadurch noch nicht ein schuldhafter (JW. 85, 251), 
j edoch kann der Besteller den Lieferer schadensersatzpflichtig 
machen, wenn er nach Treu und Glauben zur Anzeige verpflichtet 
gewflsen ware. 

Es ergeben sich also nach obigem beirn Lieferungsverzug des 
Verkaufers £iir den Kaufer folgende Rechte: 

1. Er kann auf Lieferu ng bestehen und Schad ens ersatz 
wegen verspateter Lieferung verlangen; 

2. er kann dem Verkaufer eine Frist zur Lieferung mit der 
Erklarung bestimmen, dall nach Ablauf der Frist die 
Lieferung nicht mehr angenommen werde. 

Nach fruchtlosem Ablauf der gestellten Frist hat der 
Kaufer das Recht, 

Schadensersatz wegen Nichterfiillung zu verlangen 
oder yom Kaufe zuriickzutreten. 

Trotz Aufforderung zur Lieferung kommt der Verkaufer 
also nic ht in Verzug, wenn die Beschaffung der Ware ihm un
moglich oder doch so schwierig ist, daB sie ihm billigerweise 
nicht zugemutet werden kann. Dies gilt namentlich, wenn die 
Erzeugnisse einer bestimmten Fabrik Gegenstand des Lieferungs
vertrages bilden, die Fabrik niederbrennt, ganzlich unvorhergesehene 
Streiks, deren Wirkungen nicht abwendbar waren, oder sonstige 
wirklich aullergewohnliche Schwierigkeiten eintreten. 

Wird die Lieferung nach eingetretenem Verzug unmoglich, 
so bleibt der Verkaufer trotzdem fiir die Lieferung ersatzpfiichtig. 

Kein Entschuldigungsgrund ist es, wenn der VerkauIer infolge 
der Aufgabe des Geschafts oder infolge der Veraullerung seines 
Geschafts oder der Betriebsstelle zur Lieferung aullerstande ist 
(RG. 48, 315). 

Schadensersatz wegen verspateter Liefefung. Neben der Er
fiillung des Vertrages, d. h. neben dem Recht auf Lieferung, steht 
dem Kaufer das Recht auf Schadensersatz wegen verspateter Liefe-
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rung zu. Voraussetzung ist, daB ein Schaden entstanden ist, der 
durch die verspatete Lieferung hervorgerufen ist. Der Anspruch 
des Kaufers auf Schadensersatz wegen verspateter Erfiillung be
schrankt sich, wenn es sich um schuldhafte Versaumnis handelt, 
auf den Schaden, der infolge der Verzugssetzung und wahrend der 
Dauer dieses Verzuges eingetreten ist, bei schuldhafter Saumnis 
auf den insgesamt infolge dieses Verschuldens eingetretenen Schaden. 
Kann der Kaufer den S<>haden durch Deckungskauf vermeiden, so 
darf er die Deckungsgelegenheit nicht grundlos ablehnen, ist jedoch 
nicht verpflichtet, sich um den Deckungskauf zu bemiihen (LG. 
Hamburg in ZHR. 40, 520). 

Handelt es sich um einen auBergewohnlich hohen Scha
den, den der Kaufer infolge der Verspatung erleidet und den der 
Verkaufer weder kennt noch kennen muB, so muB der Kaufer ihn 
rechtzeitig darauf aufmerksam machen (§ 254 BGB.), d. h. der 
Kaufer darf den Verkaufer iiber die volle Tragweite seines Ver
zuges nicht im Unklaren lassen, sonst liegt fiir ihn ein mitwirkendes 
Vergehen vor. 

Nimmt der Kaufer die verspatete Lieferung vorbehaltlos 
an, so liegt darin kein Verzicht a.uf den Anspruch auf Schadens
ersatz wegen Verspatung (RG. 1, 21; 43, 268). Wird jedoch der 
Kaufpreis vorbehaltlos gezahlt, so liegt darin ein Verzicht des An
spruchs auf Schadensersatz (ROHG. 3,274). 

1st fUr die verspatete Lieferung eine Vertragsstrafe ausgemacht, 
so liegt in der vorbehaltlosen Annahme der verspateten Liefe
rung der Verzicht auf die Strafe (§ 341, Abs. 3 BGB.), d. h. der 
Kaufer muB unmittelbar bei der Annahme der Lieferung den 
An spruch auf die Vertragsstrafe (Verzugsstrafe) sich vor
behalten, und zwar auch dann, wenn er sich vorher aus
driicklich miindlich oder schriftlich den Anspruch auf 
die Vertragsstrafe vorbehalten haben sollte. Der Kaufe'r 
muB also auf jeden Fall bei Annahme der Lieferung im Falle 
des Verzuges den Vorbehalt wiederholen. Selbstverstandlich 
konnen die Parteien andere Abmachungen treiIen, d. h. sie konnen 
ausdriicklich den § 341, Abs.3 BGB. fUr die Lieferung, die Gegen
stand des Vertrages bildet, ausschlieBen. 

Annahme der Leistung bedeutet ein derartiges Verhalten 
des Empfangers bei Entgegennahme der Leistung, daB der Emp
pfanger die Leistung als eine in der Hauptsache dem Vertrag ent
sprechende ErfUllung, wenn auch nur stillschweigend, anerkennt; 
hierzu gehOrt regelmaBig z. B. die Vbergabe des Schliissels eines 
Neubaues, die Anzeige von der Fertigstellung einer Betriebsmaschine 
durch den Unternehmer oder, falls die Inbetriebsetzung damit 



Der Verzug beim Handelskauf. 591 

verbunden ist, die Anzeige der Inbetriebsetzung und das Schwei
gen des Kaufers. Schweigt also der Kaufer, so geht ihm da
mit das Recht des Anspruches auf die noch nicht gezahlte oder 
noch nicht verrechnete Vertragsstrafe verloren, auch dann, wenn 
die Strafe bereits eingeklagt ist. Die Vorschrift, daB der Vorbehalt 
bei der Annahme erfolgen muB, ist wortlich zu nehmen; denn 
jeder vor der Annahme erkIarte Vorbehalt wirkt nicht bis zur 
Annahme fort, selbst wenn er als aufrecht zu unterstellen ist (RG. 
73, 147; 68, 41; 59, 102; 58, 261; 53, 358). 

Nur die vorbehaltlose Annahme der ganzen Leistung zieht 
den Verlust der Strafe nach sich, nicht die Annahme der Teil
leistung. 1st ein einheitliches Ganze in Teilleistungen zu erfiillen, 
so geniigt ein Vorbehalt bei der ersten Lieferung (OLG. Marien
werder, "Recht" 04, 445) oder bei Empfang der Hauptleistung 
(RG. 57, 341). Haben die Parteien vor Empfang der Haupt
leistung eine besondere Vereinbarung iiber die bereits verfallene 
Strafe getrofien, so ist nicht einmal mehr ein Vorbehalt bei Emp
fang der Hauptleistung notig (RG. 72, 170). 

Bei sogenannten "Sukzessivlieferungen", d. h. wenn z. B. 
fiir eine Anzahl Maschinen Teillieferungen zu bestimmten Fristen 
verabredet sind, oder wenn ein groBes Werk erstellt wird, das aus 
einer Reihe von Einzelwerken besteht, deren Fertigstellung zu be
stimmten Fristen nach und nach zu erfolgen hat, ist der Vorbehalt 
bei jeder einzelnen Lieferung zu machen (JW. 08, 238). 

In vorbehaltloser Annahme einer ungehorigen Leistung oder 
einer Teilleistung liegt sogar ein Verzicht auf die Strafe, wenn die 
ungeniigende Leistung erkennbar als gehorige Volleistung angeboten 
worden ist und die Umstande auf einen Verzichtswillen schlieBen 
lassen. 

Die Beweislast fur den Vorbehalt trifit den Kaufer. 
Sehadensersatz wegen Niehterfiillung. Der Schaden besteht in 

dem N achteil, der dem Kaufer durch die Nichtlieferung zur Liefe
rungszeit erwachst, nicht in dem weiteren Nachteil, der ihm durch 
den Nichtbesitz der Ware seit dem Erfiillungstag entsteht. Denn 
auf dies en Besitz verzichtet er ja und wahlt statt dessen den 
Schadensersatz (ORHG. 6, 194). Der Kaufer kann neben dem 
Schadensersatz wegen Nichterfiillung nicht auch noch Schadens
ersatz wegen verspateter Erfiillung verlangen (RG. 50, 262; 57, 
106), insbesondere also auch nicht eine Vertragsstrafe wegen ver
zogerter Erfiillung (RG. 2, 29). Der Kaufer kann den Schad en in 
jeder sachgemaBen Art geltend machen. 
1. Er kann den Gewinn berechnen, der bei verstandiger Wiirdigung 

der Lage mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten war; 
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2. er kann auch aber auch den wirklich entgangenen Gewinn und 
den wirklich eingetretenen Schaden berechnen. 

Er kann zwischen beiden Berechnungsarten nach Belieben 
wahlen. 

Als Geringstes steht dem Kaufer der Anspruch auf Zahlung 
des Unterschiedes zwischen dem Vertragspreise und dem Markt
preise zur Zeit und am Orte der schuldigen Lieferung zu. Raben 
die Waren keinen Marktpreis, so berechnet sich der Schaden aus 
dem Unterschied zwischen Vertragspreis und Verkaufswert. 

Die Geltendmachung des Rechts auf Schadensersatz wegen 
Nichterfiillung hat bei dem Gerichte des Ortes zu erfolgen, bei dem 
die Lieferung zu erfiillen ist. 

Riicktritt wegen Nichterfiillung der Lieferong. Wahit der Kaufer 
das Recht des Riicktritts, so kann er weder entgangenen Gewinn 
noch auch positiven Schaden in Rechnung stellen. Es geiten dann 
die Vorschriften des § 327 BGB. Mit der Erklarung des Riicktritts 
ist der Vertrag aufgehoben und kein 'l.'eil brancht ihn mehr zu er
fiillen (RG. 59, 97). Die beiderseits· bereits empfangenen Leistungen 
sind Zug um Zug zuriickzugewahren. Fiir Ausiibung des Riicktritts
rechtes kann der Verkaufer dem Kaufer eine angemessene Frist 
setzen; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist erlischt das Riicktritts
recht (§ 355 BGB.). 

1st es dem Kaufer unmoglich, die strittige Ware zuriickzugeben, 
so ist zu unterscheiden, ob die Ursache hierfiir vor oder nach der 
Riicktrittserklarung gegeben ist. 1m ersten FaIle ist dann zu 
untersuchen, ob durch Verschulden des Kaufers die Ware wesent
lich verschlechtert, d. h. objektiv in ihrem Werte gemindert (RG. 64, 
374) oder ganz oder zu einem erheblichen Teile untergegangen ist 
oder aus anderen Griinden nicht zuriickgegeben werden kann. In 
diesen beiden Fallen ist ein Riicktritt ausgeschlossen. Rat der Kau
fer vor seiner Riicktrittserkliirung hingegen nur eine unwesent
liche Verschlechterung oder den Untergang eines unerheblichen 
Teils der Kaufsache verschuldet, so wird der erklarte Riicktritt 
nicht hinfallig. 

1st nach der Riicktrittserklarung durch sein Verschulden die 
Kaufsache wesentlich verschlechtert, ganz oder zu einem erheblichen 
Teile untergegangen oder ist er aus einem anderen Grunde (Ver
a.rbeitung, Umbildung, VerauBerung) zur Riickgabe auBerstande, so 
wird die Riicktrittserklarung nicht hinfallig. Steht die Verschlech
terung oder der Untergang der Ware fest, so hat der Kaufer, der 
zuriicktreten will, zu beweisen, daB der Untergang oder die Ver
schlechterung nicht von ihm verschuldet ist (§ 282 BGB.; RG. 56, 261). 
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Fristbesiimmung. Der Kaufer kann nach Eintritt des Verzuges 
dem Verkaufer eine angemessene Frist zur Lieferung mit der Er
klarung bestimmen, daB er die Annahme der Ware nach dem Ab
lauf der Frist ablehnen werde (§ 320 BGB). Eine Form fUr diese 
Fristbestimmung ist nicht vorgeschrieben. Die Erklarung muB je
doch dem Verkaufer zugegangen sein, andernfalls ist sie unwirksam 
(RG. 53, 75). Sie ist einseitig nicht widerruflich (RG. 53, 167; 52, 
92). Es geniigt, wenn die N achfrist so gesetzt ist, daB binnen 
einer bestimmten Frist mit der Lieferung begonnen und die Lieferung 
innerhalb einer angemessenen Frist zu Ende gefiihrt sein miisso. 

Die Frage der Angemessenheit richtet sich nach den Um
standen des einzelnen Falles, derart, daB die Interessen beider 
Teile beriicksichtigt werden. 

Die Fristbestimmung und Androhung, daB die Lieferung nicht 
mehr angenommen werde, muB bestimmt sein. Es geniigt nicht 
die Redewendung, daB man in Erwagung ziehen werde, ob man 
die Annahme der Erfullung nicht ablehnen werde; auch nicht die 
Angabe, daB man nach Ablauf .der Frist die gesetzlichen Folgen 
ziehen werde, auch nicht, daB man den Gegner fur den Schaden 
verantwortlich machen werde. W ohl aber geniigt die Erklarung, 
daB man nach fruchtlosem Ablauf der Frist Schadensersatz wegen 
Nichterfiillung wahlen werde. Wird mit dieser Androhung das 
Verlangen auf Erfiillung verbunden, so ist, da Erfiillung und 
Schadensersatz wegen Nichterfiillung sich ausschlicBen, nur Scha
densersatz wegen nicht rechtzeitiger ErfUllung als angedroht anzu
nehmen, d. h. es liegt eine verscharfte Mahnung vor. Die Er
klarung, daB man zuriicktrete und Schadensersatz beanspruche, 
geniigt. 1m iibrigen kommt es bei allen diesen Erkliirungen immer 
darauf an, wie sie nach den Umstanden vom Gegner aufgefaBt 
werden muBten. 

Ablehnung der Lieferung ohne Fristbestimml1llg und Androhnng. 

Die Annahme der Lieferung kann ohne Fristsetzung und An
drohung der Abhlehnung sofort abgelehnt werden: 

1. wenn die ErfUllung des Vertrages (der Lieferung) infolge 
des Verzugs fUr den Kaufer kein Interesse hat (§ 326 Abs. 2 
BGB.), z. B. bei Lieferung von Maschinen fur sogenannte "Cam
pagne-Industrien" wie die Zuckerindustrie, oder bei Maschinen zur 
Herstellung von "Saisonwaren". Entscheidend ist hierbei, ob die 
Ware fUr den bestimmten Zweck oder zur Deckung des Be
darfs, wozu sie dienen soIl, infolge des Verzugs nicht mehr ver
wendbar ist. Die U mstande des einzelnen Falles im Zeitpunkt des 
Zugehens der Erklarung des Verkaufers sind hierbei entscheidend 

B I u m, Rechtskunde. 3S 
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(RG. 4, 56). Es ist gleichgiiltig, ob die Zweckbestimmung dem 
Verkaufer bekannt war odeI' nicht, d. h. daB z. B. die Maschine fiir 
eine bestimmte Oampagnezeit odeI' Oampagne-Industrie dienen sollte. 

2. Wenn del' Verkaufer die Er£iillung del' Lieferung bestimmt 
verweigert hat. 

Mit dem Ablauf del' Frist kann mangels einer gegenteiligen 
Vereinbarung wedel' del' Kaufer die Lieferung !fordern noch del' 
Verkaufer liefem; fiir beide Teile sind also die Wirkungen del' 
N achfrist bindend, wenn sich die Parteien nicht nachtraglich ander
weitig einigen. 

Nach dem Ablauf del' Nachfrist hat del' Kaufer bei Nicht
erfiiIlung das Recht, Schadensersatz zu verlangen odeI' von dem 
Kaufe zuriickzutreten. 

Bei sogenannten Sukzessivlieferungen kann in del' Regel im 
FaIle des Verzuges mit del' zweiten, dritten odeI' folgenden Liefe
rung Schadensersatz wegen Nichterfiillung odeI' Riicktritt nicht 
wegen del' bereits erfolgten Lieferung verlangt werden, jedoch ist 
zu folgern, daB del' Verkaufel' sinh mit del' gesamten Lieferung, 
soweit sie noch nicht erfolgt ist, im Verzug befindet. Es ergeben 
sich folgende drei FaIle: 

1. del' Kaufer kann fiir die verschiedenen riickstandigen, be
reits verfallenen Teillieferungen seine Rechte verschieden ausiiben, 
wegen del' einen auf Lieferung bestehen, wegen del' anderen zu
riicktreten, wegen del' dritten Schadensersatz verlangen; 

2. del' Kaufer kann wegen aller falIigen und noch nicht falli
gen Teillieferungen im ganzen Schadensersatz verlangen und wegen 
derselben zuriicktreten, so daB er in Zukunft Lieferungen nicht 
mehr anzunehmen braucht, auch wenn ein Teil del' ausstehenden 
Lieferungen noch gar nicht verfallen ist; 

3. del' Kaufer kann jedoch seine Rechte beziiglich del' in Zu
kunft noch ausstehenden, noch nicht falligen Teillieferungen nul' 
einheitlich ausiiben. 

Auch bei den Sukzessivlieferungsvertragen ist zu untersuchen, 
ob die teilweise Erfiillung £iiI' den Kaufer noch Interesse hat 
odeI' nicht. 

2. Der Verzug des Kaufers mit der Zahlung des Kaufpreises. 
Um den Kaufer beziiglich del' Zahlung in Verzug setzen zu 

konnen, sind drei Voraussetzungen gewohnlich erforderlich: 

1. Falligkeit des Kaufpreises; 
2. Aufforderung zur Zahlung des Kaufpreises; 
3. schuldhafte Unterlassung del' Zahlung. 
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1. Fiilligkeit des Kaufpreises. Gewohnlich ist der' Kaufpreis 
wegen Lieferung der Ware Zug um Zug zu zahlen. Da aber £iir 
die meisten Waren innerhalb bestimmter Frist nach Annahme die 
gesetzliche Riigeflicht besteht und nach Eintreffen der Ware meist 
dieselbe erst auf Fehler untersucht werden kann und der Kaufer 
erst dann in der Lage ist, die Annahme der Ware gegen Mangel 
abzulehnen oder Wandlung zu verlangen, so hat sich im Handels
verkehr vorwiegend der Brauch eingebiirgert, den Kaufpreis erst 
nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort zu zahlen. Durch 
unbegriindete Annahmeverweigerung kann der Kaufer seine Zah
lungspflicht nicht hinausschieben. 

Zahlt der Kaufer, wenn auch unter Verwahrung oder Vor
behalt so liegt kein Verzug vor. 

Die Bezahlung nach Eintreffen der Ware oder Erfiillung der 
Leistung bedeutet eine Stundung des Kaufpreises. 

2. A.ufforderung zur Zahlung. Der Verzug des Kaufers in der 
Zahlung des Kaufpreises ist nur vorhanden, wenn eine Aufforde
rung an den Kaufer zur Zahlung erfolgt. Die Aufforderung ist 
nicht notwendig: 

1. wenn £iir die Zahlung ein Tag nach dem Kalender bestimmt ist; 
2. wenn der Kaufer unberechtigterweise erklart, er zahle nicht 

oder er zahle nur unter gewissen Bedingungen. 

3. SchuJdhafte Unterlassung der Zahlung. Schuldhafte Unter 
lassung der Zahlung liegt vor, wenn die Zahlung auf Grund von 
Umstanden unterblieben ist, die der Kaufer zu vertreten hat. Sein 
Zahlungsvermogen hat der Kaufer aber auch dann zu vertreten 
wenn ihm ein Verschulden nicht zur Last fiilIt (§ 279 BGB.). Der 
Einwand, daB er nicht zahlen kann oder daB seine Zahlungsunfahig
keit durch unverschuldete Ungliicksfalle herbeige£iihrt worden ist 
entschuldigt ihn nicht. 

Irrtum in der Vertragsauslegung und sonstiger Rechts
irrtum entschuldigen hierbei im allgemeinen ebenfalls nicht; jedoch 
kommt es hier auf die Umstande des einzelnen Falles an. 

Zur schuldhaften Unterlassung der Zahlung des Kaufpreises 
gehOrt regelmaBig eine Mahnung des Verkaufers (§ 284 BGB.). 
Die Mahnung ist formlos, jedoch muB sie bestimmt und unzwei
clnutig sein. Die Zusendung einer Rechnung enthalt noch keine 
M ahnung, jedoch die mehrfache Dbersendung einer solchen. Die 
Dbersendung einer quittierten Rechnung oder einer Rechnung mit 
der Bitte, das Weitere wogen Zahlung zu veranlassen (Pr.OVG. 
43, 195) und Postauftrag (OLG. Miinchen, Seufferts Blatter 05,332) 

38* 
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sind dagegen deutliche Mahnungen. Die Mahnung muB nach der 
Fa.lligkeit geschehen. 

Die Mahnung wird iiberfliissig, wenn der klare Willen der 
Parteien feststeht, daB der Kaufer ohne weiteres in Verzug sein 
soIl, wenn er bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht gezahlt hat, 
oder wenn er dem Verkaufer gegeniiber anerkannt hat, daB er sich 
im Verzng befindet. 

Die Beweislast trifft den Verkaufer insofern, als er die Ver
pflichtung des Kii.ufers zur Zahlung des Kaufpreises und die Fallig
keit dartun muB, ebenso die Mahnung. 

Der Zahlungsverzug des Kii.ufers gibt dem Verkii.ufer das 
Recht entweder: 
1. auf Zahlung zu bestehen und Schadensersatz wegen der ver

spii.teten Zahlung zu verlangen oder 
2. dem Kaufer eine Frist zur Leistung mit der gesetzlich gefor

derten Erklarung zu bestimmen, daB er die Annahme der Lei
stung nach Ablauf der Frist ablehne. 

Nach fruchtlosem Ablauf der gestellten Frist hat der Ver
kii.ufer das Recht: 

Schadensersatz wegen Nichterfiillung zu verlangen oder yom 
Verkaufe zuriickzutreten. Der Schaden kann in verschiedener Weise 
berechnet werden. Der Verkaufer kann den Unterschied zwischen 
dem Selbstkostenpreis und dem Verkaufspreise verlangen (RG. 60, 
346). Er kann sich mit Recht auf den Standpunkt stellen, daB 
er diesen Unterschied verdient hatte, wenn der Kaufer den 
Vertrag erfiillt hatte. Der Kaufer kann nicht einwenden, daB 
der Verkaufer im Besitze der Ware geblieben sei, sie ander
weitig ebenso giinstig hatte verkaufen konnen oder verkauft habe 
(Hamburg OLGR. 23, 9). Der Verkaufer kann auch den Preis
unterschied zwischen dem vereinbarten Kaufpreise und dem nie
drigeren Verkauflichkeitspreis in Rechnung stellen (RG. 53, 14). 
Eine derartige Ermittlung bedeutet den abstrakten Schaden, den 
der Verkaufer erleidet. Er kann aber auch den konkreten Schaden 
in der Weise berechnen, daB er die Ware anderweitig verkauft 
und den dabei erlittenen Ausfall ermittelt. Er muB jedoch bei 
einem solchen Verkauf nach Treu und Glauben verfahren und hat 
hierbei fiir jede schuldhafte Handlung, nicht auch fiir grobe Fahr
lassigkeit einzustehen (RG. 57, 107; 54, 411). Erzielt der Ver
kaufer bei einem solchen Selbsthilfeverkauf Gewinn, so verbleibt er 
ihm, weil dieser Selbsthilfeverkauf fiir seine Rechnung erfolgt; 
jedoch muB er diesen Gewinn auch den sonstigen Schaden in 
Anrechnung bringen, den er wegen Nichterfiillung erlitten hat 
(RG. 53, 15). 
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Der Verkaufer kann jedoch seinen Schaden noch ganz anders 
berechnen, je nach dem er besondere Ausgaben fiir Beschafiung 
von Rohstofien, Anstellung von Arbeitern, Bestellung fertiger 
Waren usw. hatte. Dies muB in jedem einzelnen Falle untersucht 
werden. 

Die Geltendmachung der Klage auf Schadensersatz wegen 
Nichterfiillung erfolgt an dem Gerichte desjenigen Ortes, an dem 
die H"auptverpflichtung zu erfiillen ist. 

Beziiglich der unter 2 erwahnten gesetzlich geforderten Er
klarung ist folgendes zu bemerken: Die Erklarung wird yom Ge
setz verlangt. Sie ist dem kaufmannischen Verkehr durchaus nicht 
gelaufig. Die Bedeutung liegt entgegen dem Wortlaut nicht darin, 
daB nun der Verkaufer den Kaufpreis fiir erfolgte Lieferung nicht 
mehr erhalten wiirde oder nicht mehr annehme, sondern in erstCf 
Linie darin, daB er von weiteren vertragsmaBigen Lieferungen, die 
er noch nicht gemacht hat, nach Ablauf der Frist befreit ist. Die 
Erklarung hat noch eine zweite praktische Bedeutung. Hat der 
Kaufer die Abnahme der Ware grundlos verweigert oder die Ware 
ohne Grund beanstandet und zur Verfiigung gestellt, so muB der 
Verkaufer, der dem Kaufer iiberhaupt nicht mehr Hefem und freie 
Verfiigung iiber die verkaufte Ware haben will, die oben ange
fiihrte Erklarung abgeben. Der Verkaufer muB also seine Absicht, 
nicht zu Hefern, in der Form erklaren, daB er dem Kaufer androht, 
nach Ablauf der Frist Zahlung nicht mehr annehmen zu wollen. 

Tritt der Verkaufer yom Vertrage zuriick, so kann er weder 
den entgangenen Gewinn noch auch den ihm erwachsenen Schaden 
geltend mach en (RG. 50, 266; 48, 273); denn Riicktritt und aus 
dem Vertrag entspringender Anspruch auf Schadensersatz schlieBen 
sich aus. Durch den Riicktritt erlischt das ganze Schuldverhaltnis. 
Die beiderseitigen Leistungen sind Zug um Zug zuriickzugewahren, 
und zwar an dem Orte, an dem die zuriickzugewahrenden Leistungen 
sich zur Zeit der Riicktrittserklarung vertragsmaBig befanden. Der 
Kaufer hat also die Kaufsache, der Verkaufer den Kaufpreis oder 
die erhaltenen Anzahlungen mit Zinsen yom Tage des Empfangs 
ab zuriickzuerstatten (§ 347 Satz 3 BGB.). Geleistete Sicherheiten 
sind zuriickzugeben. Das Riicktrittsrecht erlischt, wenn der Riick
tritt nicht innerhalb der Frist erklart ist. Der erklarte Riicktritt 
wird nachtraglieh wieder unwirksam, wenn der andere Teil den 
Riicktrittsberechtigten wegen Riickgewahr des empfangenen Gegen
standes oder eines erheblichen Teiles des Gegenstandes im Ver
zuge ist und ihm alsdann vergeblich eine angemessene Frist unter 
der Androhung gesetzt hat, daB er die Annahme nach Ablauf 
dieser Frist ablehne. 
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Dem Verkaufer steht im FaIle des Verzuges des Kaufers in 
der Zahlung des Kaufpreises noch das Recht zu, die Ware zuriick
zuhalten, bis der Kaufer den Preis gezahlt hat, das ist die Einrede 
des nichterfiillten Vert rages. Bei teilweiser Erfiillung darf 
der Verkaufer, der die Teilleistung angenommen hat, nur so viel 
zuriickhalten, als dem Wert der ausgebliebenen Gegenleistung ent
spricht (RG. 4, 198), es ware denn, daB die Vertragseinheit oder 
das Interesse des Verkaufers nach Treu und Glauben die Weigerung 
fiir seine ganze Leistung rechtfertigte (ROHG. 7, 229; 13, 335; 
RG. 57, 165; RG. 54, 165; 56, 152). 1st der ausgebliebcne Teil 
der Leistung des Kaufers verhaltnismaBig geringfiigig, so kann 
deswegen die Gegenleistung iiberhaupt nicht verweigert werden, 
wenn eine Zuriickhaltung gegen Treu und Glauben mit Riicksicht 
auf die Verkehrssitte verstoBen wiirde. Auch bei boswilliger 
Nichtleistung eines Teiles kommt es auch auf die Umstande an, 
ob das Interesse des vertragstreuen Teiles so groB ist, daB er iiber
haupt einstweilen jede Erfiillung ablehnen darf. 

Es entscheiden also die Schwere und Tragweite der Vertrags
verletzung (RG. 68, 22). 

Eine drohende Vertragsverletzung berechtigt den Verkaufer 
nicht zur Zuriickhaltung mit seiner Leistung. Der Kaufer muB 
erst den Vertrag verletzen.Die Einrede des nichterfiillten Ver
trags hat nur aufschiebende Wirkung. 

Neben dem Recht auf Zahlung des Kaufpreises und Abnahme 
der Ware kann der Verkaufer yom Falligkeitstage 5 V. H. Zinsen 
des Kaufpreises verlangen. 

Der Verzug in der Annahme der Ware durch den Kaufer. 

§ 373 HGB. bestimmt: 
,,1st der Kaufer mit der Annahme der Ware im Verzuge, so 

kann der Verkaufer die Ware auf Gefahr und Kosten des Kaufers in einem 
offentlichen Lagerhaus oder sonst in sicherer Weise hinterlegen. 

Er ist ferner befugt, nach vorgangiger Androhung die Ware offentlich 
versteigern zu lassen; er kann, wenn die Ware einen Borsen- oder Markt
preis hat, nach vorgangiger Androhung den Verkauf auch aus freier Hand 
durch einen zu solchen Verkaufen offentlich ermachtigten Handelsmakler 
oder durch eine zur offentlichen Versteigerung befugte Person zum laufenden 
Preise bewirken. 1st die Ware dem Verderb ausgesetzt und Gefahr im Ver
zuge, so bedarf es der vorgangigen Androhung nicht; dasselbe gilt, wenn die 
Androhung aus anderen Griinden untunlich ist. 

Der Selbsthilfeverkauf erfolgt fiir Rechnung des saumigen Kaufers. 
Der Verkaufer und der Kaufer konnen bei' der offentlichen Versteigerung 
mitbieten. 

1m FaIle der offentlichen Versteigerung hat der Verkaufer den 
Kaufer von der Zeit und dem Orte der Versteigerung vorher zu benachrich
tigen; von dem vollzogenen Verkaufe hat er bei jeder Art des Verkaufs dem 
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Kaufer unverziiglioh Naohrioht zu geben. 1m Falle der Unterlassung ist er 
zum Sohadensersatze verpfiiohtet. Die Benaohriohtigungen diirfen unterbleiben, 
wenn sie untunlioh sind." 

Der Kaufer iBt hinsichtlich der Ware Bowohl Glaubiger als 
Schuldner. Er hat sie zu fordern, er hat sie aber auch abzu
nehmen. Der obige Paragraph handelt von seiner Eigenschaft als 
Forderungsberechtigter. 

Damit der Kaufer in Annahmeverzug kommt, ist die Er
fiillung von drei Bedingungen notwendig: 
1. Das Angebot der Ware; 
2. die Lieferungsbereitschaft deB Verkaufers (Lieferers); 
3. die Annahmeverweigerung durch den Kaufer (Besteller). 

Hat der BeeteHer die Ware yom Lieferer abzuholen, so kommt 
er mit der Annahme der Ware in Verzug, wenn er dieser Abholungs
pflicht nicht rechtzeitig geniigt. Hat der Lieferer dem Kaufer die 
Ware zu iibersenden, so kommt der Kaufer in Annahmeverzug, 
wenn er die Ware, die ihm am Bestimmungsort zur Ablieferung 
angeboten ist, dem Verkaufer oder der Transportperson nicht ab
nimmt, wenn er z. B. die Abnahme von der Bahnverwaltung ver
weigert (ROHG.9, 77). Hat der Kaufer abzurufen oder zu "spezi
fizieren", so gerat er in Annahmeverzug, wenn der erfiillungsbereite 
Verkaufer erfolglos den Abruf oder die Spezifikation verlangt hat 
(§ 295 BGB.; RG. 43, 104; 10, 99). 

Ein Annahmeverzug liegt nicht vor, wenn der Kaufer beim 
Gattungskauf die Sache mit Recht als vertragswidrig zuriickgewiesen 
hat. Hingegen liegt ein Annahmeverzug vor, wenn der Kaufer 
spatere Annahme zusagt oder die Ware fiir Rechnung und Gefahr 
des Verkaufers bei sich lagert. Stellt jedoch der Kaufer die Ware 
erst nachtraglich nach erfolgter Untersuchung dem Verkaufer wegen 
nicht vertragsmaBiger Erfiillung zur Verfiigung, so liegt kein An
nahmeverzug vor. Annahmeverzug liegt endlich auch noch vor, 
wenn der Kaufer zwar die Ware annehmen will, aber bei Leistung 
Zug um Zug nicht zugleich den yom Verkaufer geforderten fiilligen 
Verkaufpreis anbietet (§ 298 BGB.). 

Die Lieferungsbereitschaft muB der Verkaufer dadurch 
dartun, daB er tatsachlich anbietet. Eine allgemeine Bereitschafts
erklarung geniigt nicht (RG. 57, 404). Die bestimmte Erklarung, 
daB die Ware zur Verfiigung steht, geniigt, wenn der Kaufer dem 
Verkaufer erklart hat, daB er die Ware nicht annehmen wird oder 
wenn zur Bewirkung der dem Verkaufer obliegenden Erfiillungs
handlungen eine Handlung, d. h. eine Mitwirkung des Kaufers er
forderlich ist, z. B. wenn der Kaufer die Fertigstellung von Ge
bauden, Fundamenten oder dergleichen iibernommen hat. In solch 
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einem Falle geniigt auch die Aufforderung an den Kaufer, die er
forderliche Mitwirkung vorzunehmen (§ 295 BGB.). 

Stellt der Verkaufer fest, daB der Kaufer die ibm obliegende 
Mitwirkungshandlung nicht rechtzeitig vornimmt oder vorgenommen 
hat, obgleich fiir sie ein Kalendertag bestimmt ist, so bedarf es 
weder des tatsachlichen noch des wirklichen Angebots (§ 296 BGB.). 

Erklart der Kaufer im voraus, daB er die Ware nicht a~mmt, 
so braucht der Verkaufer dieselbe auch nicht mehr anzubieten. 
Dem steht gleich, wenn der Kaufer erklart, er werde zwar die 
Ware annehmen, aber den Kaufpreis nicht zahlen. 

Die Ware muB selbstverstandlich in vertragsmaBiger Beschaffen
heit angeboten werden. 

1st hingegen der Verkaufer zur Zeit des Angebots nicht im
stande oder zu derjenigen Zeit die Ware zu liefern, in der der 
Kaufer kalendermaBig bei der Erfiillungshandlung des Verkaufers 
mitzuwirken hatte, so kommt der Kaufer nicht in Annahmeverzug. 

Die Beweislast, daB der Kaufer mit der Annahmeder Ware 
im Verzug ist, hat im allgemeinen der Verkaufer. 

Holt der saumige Kaufer alles nach, was zu gehOriger An
nahme gehOrt, und gibt er diese Tatsache dem Verkaufer bekannt, so 
ist der Annahmeverzug fUr die Zukunft geheilt, wenn der Kaufer die 
bisher durchden Verzug entstandenen Kosten iibernimmt(RG. 32, 63). 

Die beiden Moglichkeiten der Hinterlegung der Ware oder 
der Versteigerung bezw. des Selbsthilfeverkaufs sind solange 
gegeben, als der Annahmeverzug des Kaufers dauert, jedoch muB 
dem Selbsthilfeverkauf eine Androhung vorangehen. Nur bei Waren, 
die dem Verderben ausgesctzt sind, oder wenn Gefahr im Verzuge 
ist, kann die Androhung unterbleiben. Die offentliche Versteigerung 
muB nach den am Orte des Verkaufs bestehenden Rechtsgrund
satzen erfolgen, meist durch einen Gerichtsvollzieher oder durch 
einen zur Versteigerung befugten anderen Beamten. 1m allgemeinen 
solI der Selbsthilfeverkauf dort stattfinden, wo sich die Ware zur 
Zeit der Annahmeverweigerung befindet. Der Selbsthilfeverkauf 
darf erst vorgenommen werden, nachdem der Abnahmctermin vor
iiber ist. Der Verkaufer hat zu beweisen, daB der Selbsthilfeverkauf 
ordnungsgemaB erfolgt ist, anderenfalls ist or schadensersatzpflichtig. 

"Durch die Vorschrift des § 373 werden die Befug
nisse nicht beriihrt, welche dem Verkaufer nach dem BGB. 
zustehen, wenn der Kaufer im Verzuge der Annahme ist 
(§ 374 BGB.)." Der Verkaufer kann also nach seiner Wahl 
sich der Rechte des § 373 HGB. oder der Rechte nach dem BGB. 
bedienen, je nachdem, welche Rechte ihm im cinzelnen Falle 
giinstiger erscheinen. Er kann auch die Rechte zu seinen Gunsten 
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nebeneinander ausiiben. Das BGB. gewahrt dem Schuldner, dessen 
Glau biger sich im Annahmeverzuge befindet, zwei Rechte: 

1. Der Verkaufer kann den Ersatz der Mehraufwendungen ver
langen, die er fiir das erfolglose Angcbot und fUr die Erhaltung 
des geschuldeten Gegenstandes machen muBte (§ 304 BGB.). 

2. Der Verkaufer kann einen zur ofi'entlichen Hinterlegung 
nicht geeigneten Gegonstand ofi'entlich versteigern lassen und den 
Erlos hinterlegen (§ 383 BGB.). 

Allgemein sei noch bemerkt, daB der Verkaufer von dem 
Augenblicke an, in dem der Kaufer sich in Ausnahmeverzug be
findet, in der Regel nur fUr Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit 
haftet (§ 300, Abs. 1 BGB.). Bei der Versteigerung oder dem 
Selbsthilfeverkauf ist die Ware unter Beriicksichtigung der 1n
teressen beider Teile ZUlli hochstmoglichen Preise zu verwerten. 
Fur die Vornahme des Selbsthilfeverkaufs kann der Verkiiufer Pro
vision verlangen. 

Die Lieferung der Ware. 

Die Untersuchungs- und Riigepflicht. 

Das Recht auf Wandelung, Minderung und Schadensersatz. 

,,1st der Kauf fur beide Teile ein Randelsgeschaft, so hat der 
Kaufer die Ware unverzuglich nach der Ablieferung durch den Ver
kaufer, soweit dies nach ordnungsmaBigem Geschaftsgange tunlich 
ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkaufer 
unverzuglich Anzeige zu machen. UnterlaBt der Kaufer die Anzeige, 
so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, daB es sich um einen Man
gel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt 
sich spater ein solcher Mangel, so muB die Anzeige unverzuglich nach 
der Entdeckung gemacht werden; andernfalls gilt die Ware auch in 
Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Zur Erhaltung der Rechte 
des Kaufers genugt die rechtzeitige Sendung der Anzeige der Mangel. 
Hat der Verkaufer den Mangel arglistig verschwiegen, so kann er 
sich auf diese Vorschriften nicht berufen (§ 377 RGB.)." 

Der 1nhalt dieses Paragraphen bedeutet, daB im Verkehr der Kauf
leute untereinander der Kaufer verpflichtet ist, eine sofortige Man
gelanzeige zu machen, um sich seine Rechte aus der mangelhaften 
Beschaffenheit der Ware zu erhalten. 1st der Kaufer nicht Kauf
mann, so gilt der § 464 BGB., nach welchem der Anspruch auf 
Gewahrleistung des Kaufers nur ausgeschlossen ist, wenn er eine 
mangelhafte Sache angenommen hat, obwohl er den Mangel kannte. 
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Die Untersuchung der Ware beim EintreHen ist dem 
Kaufer zur Pflicht gemacht oder doch zum mindesten ihm in seinem 
eigenen Interesse geboten, wenn er die Mangelanzeige ausuben will. 
Zur sachgema.Ben Untersuchung gehort unter Umstanden die Zu
ziehung von Sachverstandigen. Dies tut der Kaufer oftmals schon 
im eigensten Interesse zur sogenannten Beweissicherung. 

Das ist fur den Maschinenfabrikanten dann von besonderer Wich
tigkeit, wenn der Mangel oder Fehler durch teilweise Verarbeitung, 
teilweisen Verbrauch oder teilweisen Umgestaltung spater schwer 
oder gar nicht ermittelt werden kann. Sollen die einzelnen Stucke 
der Ware von gleicher Beschaffenheit sein, so genugt es, wenn der 
Kaufer Stichproben macht. Kann er nachweisen, da.B die Stichproben 
Mangel zeigten, so gilt die ganze Ware als mangelhaft, jedoch hat der 
Verkaufer das Recht, den Gegenbeweis fur die untersuchten Waren 
anzutreten. Ihm darf der Beweis auch nicht versagt werden, da.B der 
nichtuntersuchte Teil der Ware von vertragsma.Biger Beschaffenheit 
ist (ROHG. 12, 93). 

Der Kaufer braucht die Annahme erst zu erklaren, wenn die 
Ware abgeliefert ist und wenn er sie untersuchen konnte; er kann 
llach der Untersuchung die Ware immer noch zur Verfugung stellen 
und den Eigentumserwerb ablehnen. Die Ablieferung ist regelmaBig 
mit Ausfolgung der Ware an den Spediteur oder Frachtfuhrer des 
Kaufers geschehen (ROHG. 3, 391); denn es ist Sache des Kaufers 

"' mit der Empfangnahme und der sich daran anknupfenden Unter-
suchung dazu fahige Personen zu betrauen. Hat der Verkaufer die 
Aufstellung von Maschinen oder sonstigen Waren mit ubernom
men, so ist die Ablieferung erst mit der betriebsfertigen Herstellung 
und Kundgabe an den Kaufer geschehen, gleichgiiltig ob offene Man
gel vorhanden sind, welche schon vor gebrauchsfertiger Herstellung 
wahrgenommen werden konnten. 

Die Parteien konnen selbstverstandlich bestimmen, was sie als 
Ablieferung angesehen haben wollen. 

Der Ort der Untersuchung ist regelma.Big der Ablieferungs
ort. 1st die Ware erst ab Bestimmungsort zu untersuchen, so ist 
beim Gattungskauf fur den Dbergang der Gefahr der Erfullungsort 
des Kaufers ma.Bgebend. 

Die Vereinbarung, auf Grund deren die Untersuchung an einen 
andern Ort als den Ablieferungsort verlegt wird, bedeutet nicht eine 
Verlegung des Ablieferungsortes, sondern nur eine Verschiebung der 
Untersuchung. 

Der Inhalt der Mangelanzeige mu.B die Mitteilung enthalten, 
daB der Kaufer die Ware als gesetz- oder vertragswidrig gefunden hat. 
Hat der Verkaufer sich zur Ausbesserung verstanden, so braucht die 
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Anzeige nicht wiederholt zu werden, sondern es geniigt dann beim 
Nichterfolge die Erklarung, daB die AusbesseruJlg ihren Zweck nicht 
erfiillt habe. Die Mangelanzeige muB die Mangel angeben, damit der 
Verkaufer Art und Umfang der Mangel erkennt. Eine bloBe ZUrUck
weisung der Ware geniigt nicht, auch nicht eine allgemeine Erklarung 
der Unzufriedenheit. Vielmehr mussen die Mangel, wenn auch nicht 
aile Einzelheiten, so bezeichnet sein, daB der Verkaufer ermessen 
kann, um welche Mangel es sich handelt (RG.47, 12; ROHG. 5,261 j 
14, 68). Sind mehrere Mangel vorhanden, so muB jeder einzelne 
geriigt werden, jedoch vergibt sich der Kaufer durch die unterlassene 
Ruge eines Mangels nichts hinsichtlich eines anderen Mangels (RG. 38, 
10; 18, 55). Die Pflicht der Einzelruge bezieht sich insbesondere auf 
die Lieferung aus einen Sukzessivlieferungsgeschaft. Die Mangel
anzeige muB auch den Willen erkennen lassen, daB sich der Kaufer 
die Lieferung als vollstandige Erfullung nicht gefallen lassen will. 
Jedoch ist eine bestimmte Form fur die Mangelanzeige nicht vor
geschrieben. Der Kaufer kann mit der Anzeige warten, bis er den 
Mangel mit Sicherheit festgestellt hat. 

Offene und verborgene Mangel erfordern eine verschiedene 
Behandlung. 

Offene oder leicht wahrnehmbare Mangel mussen unverzuglich 
nach der Ablieferung angezeigt werden, verborgene Mangel unverzug
lich nach der Entdeckung. 

Ist die Mangelanzeige unterblieben oder in ungehOriger 
Weise erfolgt, so gilt die Ware als genehmigt. Der Kaufer muB sie 
behalten und kann keinerlei Rechtsmittel auf Grund der fehlerhaften 
Lieferung geltend machen, selbst w~nn eine bestimmte Eigenschaft 
zugesichert ist, auch nicht Preisminderung oder Schadenersatz ver
langen, auBer wenn arglistiges Verschweigen, arglistige Zusicherung 
und arglistiges V orspiegeln vorliegt. 1st bei vertragswidriger Liefe
rung eine Vertragsstrafe ausbedungen, so kann nach Genehmigung 
der Ware die Vertragsstrafe nicht gefordert werden. Wird durch die 
Mangel die Brauchbarkeit der Kaufsache aufgehoben oder gemindert, 
so kommt es darauf an, ob nach dem Vertrag ein bestimmter Ge
brauch vorausgesetzt ist. Eine stillschweigende Voraussetzung, daB 
die Verwendnng der Kaufsache keiner polizeilichen Genehmigung be
durfe oder die erforderliche Genehmigung erhalten habe, begriindet 
keine Gewahrleistungsanspriiche. Mangel, die den Wert oder die 
Tauglichkeit nur unerheblich mindern, kommen nicht in Be
tracht. 

1st die Zusicherung einer Eigenschaft fur den AbschluB des 
Kaufvertrages bestimmend gewesen, so sind diese fur die Gewahr
leistungsanspruche maBgebend. Der Zusicherung einer bestimmten 
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Eigenschaft steht die Zusicherung gleich, daB die Kaufsache von be
stimmten Fehlern frei ist. Die Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
als stillschweigend gegeben zu betrachten, wenn der Kaufer beim 
AbschluB bestimmte Eigenschaften ausdrucklich verlangt und der 
Verkaufer daraufhin ohne Widerspruch abschlieBt. Das gleiche gilt, 
wenn del' Verwendungszweck in den Vertrag aufgenommen ist. 

Beim Sachmangel stehen dem Kaufer folgende Rechte zu: 

1. Zunachst hat der Kaufer das Recht der Wandelung, d. h., das 
Recht, den Kauf ruckgangig zu machen; 

2. oder er kann das Recht auf Minderung geltend machen, d. h. 
das Recht auf Herabsetzung des Kaufpreises: 

3. bei Mangel einer zugesicherten Eigenschaft oder bei arglistigem 
Verschweigen eines Fehlers kann von ihm statt Wandelung oder 
Minderung das Recht auf Schadenersatz wegen Nichterfiillung 
geltend gemacht werden; 

4. bei einem Gattungskauf kann del' Kaufer statt Wandelung oder 
Mindel'ung oder Schadenersatz wegen Nichterfiillung die Liefe
rung einer mangelfreien Sache verlangen; 

5. bei schuldhaft-mangelhafter Lieferung steht dem Kaufer 
allgemein auch noch das Recht auf Schadenersatz zu. 

Ein Recht des Kaufers auf N ach besserung besteht nur im 
FaIle besonderer Vereinbarung. Die maBgebenden Paragraphen des 
BGB. lauten: 

§ 459. Der Verkaufer einer Sache haftet dem Kaufer dafiir, daB sie 
zu der Zeit, zu welcher die Gefahr auf den Kaufer iibergeht, nicht mit Feh
lern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gew6hnlichen 
oder nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. 
Eine unerhebliche Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit kommt nicht 
in Betracht. Der Verkaufer haftet auch dafiir, daB die Sache zur Zeit des 
Dberganges der Gefahr die zugesicherten Eigenschaftcn hat. 

§ 460. Der Verkaufer hat einen Mangel der verkauften Sache nicht zu 
vertreten, wenn der Kaufer den Mangel bei dem Absohlusse des Kaufes kennt. 
Ist dem Kaufer ein Mangel der im § 459 Abs. 1 bezeichneten Art infolge 
grober Fahrlassigkeit unbekannt geblieben, so haftet der Verkaufer, sofern 
er nicht die Abwesenheit des Fehlers zugesichert hat, nur, wenn er den 
Fehler arglistig verschwiegen hat. 

§ 461. Der Verkaufer hat einen Mangel der verkauften Sache nicht zu 
vertreten, wenn die Sache auf Grund eines Pfandrechts in 6fIentlicher Ver
steigerung unter der Bezeichnung als Pfand verkauft wird. 

§ 462. Wegen eines Mangels, den der Verkaufer nach den Vorschriften 
der §§ 459, 460 zu vertreten hat, kann der Kaufer Riickgangigmachung des 
Kaufes (Wandelung) oder Herabsetzung des Kau.£preises (Minderung) verlangen. 

§ 463. Fehlt der verkauften Sache zur Zeit des Kaufes eine zuge
sicherte Eigenschaft, so kann der Kaufer statt der zugesicherten Wandelung 
oder der Minderung Schadenersatz wegen Nichterfiillung verlangen. Das 
Gleiche gilt, wenn der Verkaufer einen Fehler arglistig verschwiegen hat. 

§ 464. Nimmt der Kaufer eine mangelhafte Sache an, obschon er den 
Mangel kennt, so staten ihm die in den §§ 462, 463 bestimmten Anspriiche 
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nur zu, wenn er sich seine Rechte wegen des Mangels bei der Annahme 
vorbehiilt. 

§ 465. Die Wandelung oder die Minderung ist vollzogen, wenn sioh der 
Verkiiufer auf Verlangen des Kiiufers mit ihr einverstanden erkliirt. 

§ 466. Behauptet der Kiiufer dem Verkiiufer gegeniiber einen Mangel 
der Saohe, so kann der Verkiiufer ihn unter dem Erbieten der Wandelung 
und unter Bestimmung einer angemessenen Frist zur Erkliirung dariiber auf
fordem, ob er Wandelung verlange. Die Wandelung kann in diesem FaIle 
nur bis zum Ablaufe der Frist verlangt werden. 

§ 467. 1m FaIle des § 352, nach welohem der Riicktritt ausgeschlossen 
ist, wenn der Berechtigte die empfangene Sache durch Verarbeitung oder Um
bildung in eine Sache anderer Art umgestaltet hat, ist die Wandelung nicht 
ausgeschlossen, wenn der Mangel sich erst bei der U mgestaltung der Sache 
gezeigt hat. Der Verkaufer hat dem Kaufer auch die Vertragskosten zu 
ersetzen. 

1st gemaB § 377 RGB. der Kaul fiir beide Teile ein Handels
gesehart, so ergibt sich uber die einzelnen Gewahrleistuns
anspruche das Nachfolgende: 

1. Das Reeht auf Wandelung. V oraussetzung ist, daB ein Mangel 
der Sache rechtzeitig und gehOrig geriigt ist. Die Wandelung kann 
vollzogen werden entweder durch einen Vertrag zwischen den beiden 
Parteien, indem der Kaufer die Wandelung verlangt und der Ver
kaufer sich mit derselben einverstanden erklart, oder bei Weigerung 
des Verkaufers durch rechtskrii.ftigen Richterspruch. Das Verlangen 
nach Wandelung ist zulassig und dadurch bedingt, daB die Kauf
sache zur Zeit des Gefahruberganges mit einem erheblichen 
Fehler behaftet war oder einer zugesicherten Eigenschaft entbehrte. 
Durch zufalligen Untergang der Sache wird die Wandelung nicht 
ausgeschlossen (§ 350 BGB.). Der Kaufer hat dann nur das etwa 
fur die Kaufsache Erlangte zurUckzugeben (§ 281 BGB.). Jedoch 
dauert die Verantwortlichkeit der Kaufers bis zur Vollziehnug der 
Wandelung fort. "Zufallig" ist jeder Untergang, den der Kaufer nicht 
verschuldet hat, insbesondere, wenn die Kaufsache durch den Mangel 
selbst untergegangen ist. Ratte der Kaufer die Kaufsache gegen 
Feuer zu versichern und hat er die Versicherung unterlassen, so 
ist durch die Unterlassung der Versicherung der Untergang der ver
brannten Sache doch nicht yom Kaufer verschuldet, es sei denn, 
daB er den Brand selbst verschuldet hatte. Das Unterlassen der Ver
sicherung macht den Kaufer nur fur den Schaden crsatzpflichtig. 1st 
die Wandelungserklarung des Kaufers gerechtfertigt, so gerat der Ver
kaufer, wenn er die Ware nicht zuriicknimmt, in Abnahmeverzug mit 
den Wirkungen des § 287 BGB. (RG. 56, 270) und in Annahmeverzug 
mit der Wirkung, daB der Kaufer von da an nur fur Vorsatz und 
grobe Fahrlassigkeit einstehen muB. Der Zufall trifft von da an den 
Verkaufer. Die Wandiung ist ausgeschlossen, wenn der Kaufer vor 
Vollziehung der Wandelung eine unwesentliche Verschlechterung, den 
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Untergang oder die anderweitige Unmoglichkeit der Herausgabe der 
Sachen oder den Untergang eines erheblichen Teiles der Kaufsache 
verschuldet hat. 1st die Sache wesentlich verschlechtert und 
hat der Kaufer dieselbe in vertragsmaBigen Zustande erhalten, oder 
ist sie sogar untergegangen, so hat der Kaufer zu beweisen, daB dieser 
Zustand ganz oder uberwiegend yom Verkaufer verschuldet ist (§ 282 
BGB.; RG.65, 13; 64, 256; 56, 270). Dem eigenen Verschulden des 
Ka,ufers steht ein Verschulden seines Erfullungsgehilfen gleich. Ferner 
ist die Wandelung ausgeschlossen, wenn der Kaufer die Kaufsache 
durch Verarbeitung oder Umbildung in eine Sache anderer 
Art umgestaltet hat, es sei denn, daB der Mangel sich erst bei, d. h. 
infolge del' Umgestaltung gezeigt hat. 

Durch die Vera uBerung del' Sache wird dem Kaufer sein 
Hecht auf Wandelung nicht entzogen. VerauBert del' Kaufer vor 
Vollziehung der Wandelung die Kaufsache, so geht ihm das Wande
lungsrecht nur verloren, wenn er sich durch die VerauBerung in die 
objektive Unmoglichkeit der Ruckgewahr versetzt hat und ihn auBer
dem ein Verschulden an dieser Lage trifft (§§ 351 bis 354, 467 BGB.; 
RG. 50,188; 54,223; 59, 99). Die objektive Unmoglichkeit del' 
l:{,uckgewahr stellt der Verkaufer durch Fristsetzung unter der An
drohung fest, daB nach Fristablauf die Rucknahme abgelehnt werde 
(§ 354 BGB.). Wenn der Wandelungsberechtigte erklart hat, daB er 
seiner Riickgabepflicht nicht nachkommen konne oder wolle, so be
darf es dieses Verfahrens nicht (RG. 50, 189). 

Der Verlust des Anspruches auf Wandelung tritt ferner 
ein, wenn der Kaufer trotz Mangelriige mit der Sache in einer Weise 
verff,hrt, die auf den Willen des Behaltens schlieBen lafit, z. B. 
wenn der Kaufer die Ware mit Kenntnis des Mangels verauBert 
(RG.43, 68; 17, 65; ROHG. 11, 201; 6, 331), oder wenn der Kaufer 
(len Weiterverkauf der zur Verfugung gestellten Ware auf eigene 
Hechnung .unter Verheimlichung dieser Tatsache vor dem Verkaufer 
hewirkt (RG.54, 80). 

Die Wandelung wird regelmaBig ebenso ausgeschlossen, wenn der 
Kaufer die Ware trotz Mangelruge fortgesetzt gebraucht (RG. 43, 795), 
verbraucht oder verarbeitet, jedoch dann nicht, wenn der Verkaufer 
durch Zusicherung von Abanderung die Ruckgabe der Sache hinaus
gezogen hat oder, wenn die Benutzung im wohlverstandenen Interesse 
des Verka,ufers lag (RG.22, 78), oder durch die Verhaltnisse geboten 
odeI' durch besondere Umstande nach verstandiger Beurteilung ent
schuldigt war (RG.43, 69). Durch diesen Gebrauch darf die Ware 
nicht wesentlich verschlechtert werden (RG. 39,170; ROHG. 12, 142). 

Del' Kaufer, del' in Kenntnis des Mangels Minderung 
wahlt, geht des Wandelungsrechtes noch nicht verlustig. 
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Beide Teile konnen, wenn die Wandelung vollzogen ist, Ruck
gewahr des Geleisteten verlangen, als ob der Vertrag nicht geschlossen 
ware. Der Kaufer hat die Kaufsache hierbei in dem fruheren Zustand 
zuruckzugeben, der Verkaufer hat die Verpflichtung, die Kaufsache 
zurUckzunehmen. Es ergibt sich eine Art gegenseitlger Abrechnung, 
wobei der Kaufer die gemachten Aufwendungen als Ersatz bean
spruchen dar£. Beide Parteien haben wegen ihrer Anspruche das 
Zuruckbehaltungsrecht gemaB §§ 320, 322 BGB. bei verzogerter 
Ruckgewahr. Die aus der Wandelung sich ergebenden Verpflichtungen 
sind Zug um Zug zu erfullen und zwar nach dem Rechte des Ortes, 
an dem der Kaufer zu erfullen hat. 

2. Das Recht auf Minderung. Das Recht auf Minderung, d. h. 
das Recht auf Herabsetzung des Kaufpreises setzt beim Handelskauf 
ebenfalls voraus, daB der Mangel rechtzeitig und gehOrig gemaB § 73 
gerii.gt worden ist (auBer im FaIle arglistigen Verschweigens oder arg
Iistiger V orspiegelung), und daB der Mangel zur Zeit des Gefahr
uberganges vorhanden war. 

Die Minderung wird dadurch vollzogen, daB der Verkaufer sich 
mit ihr einverstanden erklart oder dadurch, daB auf die Klage oder 
Widerklage sie yom Richter rechtskrMtig festgesetzt wird. Es ist 
hierbei dem Ermessen des Richters uberlassen, die Hohe der Min
derung festzusetzen. 

Die Art, wie der Kaufpreis herabzusetzen ist, ist in dem nach
folgenden Paragraphen bestimmt: 

§472 BGB. Bei der Minderung ist der Kaufpreis in dem Verhaltnisse herab
zusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Sache in mangel
freiem Zustande zu dem wirklichen Werte gestanden haben wiirde. Findet 
im Faile des Verkaufs mehrerer Sachen fiir einen Gesamtpreis die Minderung 
nur wegen einzelner Sac hen statt, so ist bei der Herabsetzung des Preises 
der Gesamtwert aller Sachen zugrunde zu legen. 

§ 473 BGB. Sind neben dem in Geld festgesetztem Kaufpreise Leistungen 
b6dungen, die nichtvertretbare Sac hen zum Gegenstande haben, so sind diese 
Leistungen in den Fallen der §§ 471. 472 nach dem Werte zur Zeit des Ver
kaufs in Geld zu veranschlagen. Die Herabsetzung der Gegenleistung des 
Kaufers erfolgt an dem in Geld festgesetztcn Preise; ist dieser geringer als 
der abzusetzende Betrag, so hat der Verkaufer den iiberschieBenden Betrag 
dem Kaufer zu vergiiten. 

Der Umstand, daB der Kaufer die Sache inzwischen anderweit 
mit Gewinn verkauft hat, ist kein Einwand gegen den Minderungs
anspruch. Dureh Abgabe der Wandelungserklarung wird die Mimle
rung nicht ausgesehlossen. 

Dureh den Weiterverkauf der Ware wird die Preisminderung 
nicht ausgeschlossen (RG. 17, 68; 43, 67), desgleichen nicht durch 
sonstige Verfugung uber die Ware (RG.66, 115; 25, 30). auch dann 
nieht, wenn der Kaufer vorher die Ware zur Verfugung gesteIlt, also 
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erklart hatte, die Wandelung zu wahlen (RG. 39; 174; 43, 37 und 67). 
Als ErfUllungsort gilt der Ort, an dem der Verkaufer uberhaupt zu 
erfUllen hat. 

3. Daf! Rec~t auf Schadenersatz wegen Nichterfiillung. Dem 
Kaufer steht statt der Wandelung und Minderung das Recht zu, 
Schadenersatz wegen Nichterlullung zu verlangen, wenn der Sache 
zur Zeit des Kaufes eine Eigenschaft fehlt, welche der Verkaufer zu
gesichert, oder wenn die Sache einen Febler hat, den der Verkaufer 
arglistig verschwiegen, oder wenn er eine Sacheigenschaft arglistig 
vorgespiegelt hat. Die Arglist liegt in letzterem FaIle in der falsch
lichen Angabe, es sei eine bestimmte, die Gewahrung begriindende 
Eigenschaft vorhanden oder es seien bestimmte Mangel nicht vor
handen. Der Schadenersatzanspruch kann in jeder angemessenen 
Weise berechnet werden. Es ist dem freien Ermessen des Richters 
nach § 387 ZPO. uberlassen, die Rohe festzusetzen. Bei Schadens
schatzung kommt alles in Betracht, was verstandigerweise von Ein
fluB sein konnte, auch der Schaden, den der Kaufer seinem Abnehmer 
ersetzen muBte, wenn er diesem infolge der mangelhaften Lieferung 
auch nur mangelhaft oder verspatet liefem konnte und dieser des
wegen Anspriiche erhebt (RG.59, 238). Wird die Kaufsache zu
nii.chst zu Eigentum iibergeben, der Kaufpreis aber gestundet, so 
muB der Verkaufer den Schadenersatz sofort leisten, weil er seiner
seits durch Lieferung minderwertiger Ware noch nicht ganz erlullt 
hat (RG. 66, 339). 

Entbehrt nur ein Teil der Kaufsache der zugesicherten Eigen
schaften, so kann vollstandige Nichterlullung nur angenommen wer
den, wenn die teilweise Erlullung fur den Kaufer kein Interesse 
mehr hatte. 

Der Gerichtsstand fiir die Klage auf Schadenersatz wegen Nicht
erfullung und der Erfullungsort ist derjenige Ort, an dem der Ver
kaufer die ihm vertraglich obliegende Verpflichtung zu erlullen hat. 

4. Beim Gattungskauf kann der Kaufer auch Lieferung mangel
freier Waren statt Wandelung oder Minderung verlangen. Auf diesen 
Anspruch finden die fur die Wandelung geltenden Vorschriften ent
sprechende Anwendung. Durch vorbehaltlose Annahme der mangel
haften Sache in Kenn.tnis des Mangels ist der Anspruch des Kaufers 
ausgescblossen, ebenso durch jedes nachtragliche Verhalten aus dem 
hervorgeht, daB er die Sache behalten will. Die auf Lieferung ge
richtete Wahl des Kaufers ist vollzogen, wenn sich der Verkaufer 
mit der verlangten N achlieferung einverstanden erklart oder dazu 
rechtskraftig verurteilt ist. Erklart sich der Verkaufer mit dem yom 
Kaufer geltend gemachten Verlangen auf Lieferung einer mangel-
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freien Sache nicht einverstanden, so kommt der Verkaufer in Lei· 
stungsverzug, wenn er dem berechtigten Anspruch nicht geniigt. 
Entbehrt nur ein Teil der Kaufsache der vertragsmaBigen Eigell
schaften, so kann der Kaufer Lieferung einer vollig neuen mangel
freien Sache begehren. Der Verkaufer kann, wenn der Kaufer einen 
Mangel behauptet, sich dariiber GewiBheit verschaffen, ob der Kaufer 
N achlieferung verlangt. Beziiglich des Anspruchs auf N achlieferung 
gilt das gleiche wie bei der Wandelung. 

5. Das umgekehrte Recht des Verkaufers, dem Kaufer eine man
geifreie Sache anzubieten, besteht nicht. 

6. Der allgemeine Anspruch auf Schadenersatz bei schuldhaft. 
mangelhafter Lielerung. Die schuldhafte Verletzung der Vertrags
pflichten macht schadenersatzpflichtig (RG.52, 19; 53, 200; 56, 169). 
Es handelt sich hierbei um den Schaden, der durch ein Verschulden 
bei der Erfiillung verursacht worden ist. Wann ein Verschulden des 
Verkaufers vorliegt, richtet sich nach allgemeinen Grundsatzen. Auch 
hier steht der Schadenersatzanspruch dem Kaufer nur zu, wenn er 
die Mangel gehol'ig und rechtzeitig riigt, auch dann, wenn er Wan
delung verlangt. Der Gerichtsstand ist derjenige Ort, an dem del' 
Schuldner den Vertrag zu erfiillen hat. 

Das Verhaltnis der einzelnen Gewahrleistungsrechte zueinander. 
Beim Gattungskauf hat der Kaufer das Wahlrecht zwischen 
Wandelung, Preisminderung und dem Verlangen auf Lieferung einer 
mangelfreien Sache. 1st eine Eigenschaft zugesichert, ein Fehler 
arglistig verschwiegen oder eine nicht vorhandene Eigenschaft vor
gespiegelt, so hat der Kaufer auch noch die Wahl auf Schadenersatz 
wegen Nichterfullung. 

Beim Kauf einer bestimmten Sache hat der Kaufer diesel
ben Rechte mit Ausnahme des Rechts auf Lieferung einer mangel
freien Sache. Jedoch steht ihm immer nur eines dieser Rechte nach 
Wahl zu. Er kann nicht wegen eines Mangels Wandelung, wegen 
eines anderen Preisminderung, wegen eines dritten Schadenersatz 
wegen Nichterfullung fordern. Er braucht jedoch seine Wahl nicht 
sofort zu treffen, sondeI'll muB nur zunachst den Mangel anzeigen. 

Zogert der Ka~fer mit seiner Wahl, so kann der Verkaufer eine 
Entscheidung dadurch herbeifuhren, daB er sich zur Wandelung oder 
zur Lieferung mangelfreier Ware erbietet und dem Kaufer eine an
gemessene Frist zur Erfullung setzt, ob er eins dieser Rechte ausiibell 
wolle. Er kann aber auch auf Zahlung des Kaufpreises klagen. 

Hat der Kaufer eines der beiden Rechte, Wandelung oder Liefe
rung einer mangelfreien Sache gewahlt, und kommt der Kaufer dann 
mit der Ruckgewahr der von ihm zUriickzugebenden Sache in Verzug, 

Blum, Recht.kunde. 119 
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so kann ihm der Verkaufer eine angemessene Frist zur Ruckgewahr 
unter der Androhung bestimmen, daB er die Annahme der Sache ab
lennen will. LaBt der Kaufer diese Frist fruchtlos verlaufen, so be
gibt er sich aller seiner Rechte. 

Durch die Geltendmachung des Rechts auf Wandelung wird der 
Kaufer in der Ausubung seiner ubrigen Rechte nicht gehindert, durch 
die Geltendmachung des Anspruchs auf Minderung, trotz Kenntnis 
des Mangels wird das Recht der Wandelung wegen desselben Man
gels noch nicht ausgeschlossen, durch die Geltendmachung des An
spruchs auf Schadenersatz wegen Nichterfullung wird der Kaufer in 
Ausubung seiner ubrigen Rechte nicht gehindert. 

Die HaUung der Mangel wird ausgeschlossen: 

l. Durch eine vor Erstattung der Mangelruge erfolgte Genehmigung 
der Ware; 

2. durch die nicht erfolgte Anzeige in der nach § 377 vorgeschriebenen 
Weise; 

3. durch nachtraglichen Verzicht auf die Wirkungen gehOriger Man
gelanzeige, d. h. wenn die Anzeige ordnungsgemiiB und fristgerecht 
erfolgt ist; 

4. dadurch, daB der Kaufer die Mangel der verkauften Sache beiAb
schluB des, Kaufes kennt; 

5. durch die Annahme der Sache seitens des Kaufers, obgleich er den 
Mangel kennt; 

6. durch Vereinbarung des Ausschlusses oder der Einschrankung der 
Gewahrleistung. 

Die Beweislast. 

Werden Anspruche auf Grund von Mangeln oder auf Grund der 
gegebenen Gewahrleistung gestellt, so ist zu untersuchen, wer den 
Beweis zu erbringen hat, der Kaufer oder Verkaufer. 

Zunachst hat der Verkaufer die Ablieferung zu beweisen. Steht 
diese fest, so muB der Kaufer die rechtzeitige und gehOrige Mangel
anzeige als Vorbedingung zur Geltendmachung seiner Rechte bewei
sen. Der Kaufer muB also im einzelnen durch Tatsachen 'nachweisen, 
wann die Ware abgeliefert und wann die Man~~lanzeige abgesandt 
worden ist, bei verborgenen Mangeln auch, wanri die Untersuchung 
vorgenommen worden ist. Die Zeit der Ablieferung, der Untersuchung 
und Absendung der Ruge mussen so genau dargelegt werden, daB 
ersichtlich ist, daB der Kaufer den Vorschriften des § 377 in allen 
Teilen genugt hat (ROHG. 4, 46). Glaubte der Kaufer aus beson
deren Grunden nicht rugen zu brauchen, so trifft ihn die Beweislast. 
Bei verborgenen Mangeln muB er auch beweisen, daB der Mangel nicht 
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sofort erkennbar war (ROllG.7, 430). Hat er versp[i,tet gerugt, so 
muB er nachweisen, daB ihn an der Verspatung keine Srhuld trifft 
(RG.49, 395). 1st der Mangel erst spater hervorgetreten und kann 
er den Zeitpunkt del' Entdeckung nicht genau angeben, so muB er 
die naheren Umstbinde del' Entdeckung so genau angeben, daB es dem 
Richter maglich ist, zu beurteilen, ob die Anzeige auch unverzuglich 
nach del' Entdeckung gemacht worden ist. Einen gewissen Schutz 
gewahrt es dem Kaufer, daB del' Richter verpflichtet ist, seinerseits 
durch Befragen die Umstande genau festzustellen (§ 139 ZPO.). 

Beim Gattungskauf hat del' Verkaufer zu beweisen, daB die 
Ware die vertragsmaBige Eigenschaft besitzt und zwar auch dann, 
wenn der Kaufer in Annahmeverzug geraten ist; beim Kauf einer 
bestimmten Sache hat del' klagende Verkaufer die vertragsmaBige 
Beschaffenheit del' Ware zu beweisen. Die Beweislast kehrt sich um, 
wenn del' Kaufer dem Verkaufer schuldhafterweise odeI' durch ein 
gegen Treu und Glauben verstoBendes Verhalten die BeweisfUhrung 
unmaglich gemacht odeI' erschwert hat (RG. 5, 28; 20, 5; 60, 152), 
namentlich dann, wenn der Kaufer mit der Kaufsache eine wesent
liche Veranderung vornimmt (ROHG.18, 333; 16,323). Auch kraft 
gesetzlicher Vorschrift kehrt sich in bestimmten Fallen die Beweis
last um. Dies trifft namentlich zu, wenn del' Kaufer, der gehorig 
gerugt hat, Ersatz fehlender Stucke verlangt (RORG. 1, 167). 

Macht der Verkaufer geltend, daB del' Kaufer die Sache in Kennt
nis des Mangels abgenommen habe, so muB er dies beweisen. Den 
Beweis des Verschuldens bei del' Schadenersatzklage wegen mangel
hafter Erftillung hat der Kaufer zu fUhren. 

Macht eine del' beiden Vertragsparteien besondere Vel'einbarungen 
uber die Gewahrleistung geltend, so obliegt ihr die Beweislast. 

Verjiihrung der Gewiihrleistungsanspriichc. 

Gewohnlieh werden im industriellen Leben bei Lieferung von 
Waren bestimmte Fristen fur die Lieferung und die Gewahrleistung 
vereinbart, auf Grund deren dann aIle Lieferungen erfolgen. Sind 
Vereinbarungen wegen del' Gewahrleistung nieht getroffen, so sind 
§§ 477 ff. maBgebend: 

§ 477 BGB. Der Anspruch auf Wandelung oder auf Minderung sowie 
der Anspruch auf Schadenersatz wegen Mangels einer zugesicherten Eigen
schaft verjahrt, sofern nicht der Verkaufer den Mangel arglistig verschwiegen 
hat, bei beweglichen Sachen in 6 Monaten von der Ablieferung, bei Grund
stiicken in einem Jahre von der tJbergabe an. Beantragt der Kaufer ge
riehtliche Beweisaufnahme zur Sicherung des Beweises, so wird die Verjah
rung unterbrochen und zwar bis zur Beendigung des Verfahrens. 

§ 478 BGB. Hat der Kaufer den Mangel dem Verkaufer angezeigt oder 
die Anzeige an ihn abges('ndet, bevor der Anspruch del' auf Wandelung oder 
auf Minderung verjahrt war, so kann er anch narh der Vollendung der Ver-

:19* 



612 Der Vertrieb. 

jii.hrung die Zahlung des Kaufpreise8 insoweit verweigem, als er auf Grund 
der Wandelung oder Minderung dazu bereohtigt sain wiirde. DaB Gleiohe 
gilt, wenn der Kaufer vor der Vollendung der Verjahrung geriohtliohe Be
weisaufnahme, Versioherung des Beweises beantragt oder in einem zwisohen 
ihm und einem spii.teren Erwerber der Saohe wegen des Mangels anhangigem 
Reohtsstreite dem Verkii.ufer den Streit verkiindet hat. Hat der Verkii.ufer 
den Mangel arglistig versohwiegen, 80 bedarf e8 der Anzeige oder einer ihr 
naoh Absatz gleiohstehenden Handlung nioht. 

§ 479 BGB. Der Anspruch auf Schadenersatz kann nach der Voll
endung nur aufgerechnet werden, wenn der Kaufer vorher eine der § 478 
bezeichneten Handlungen vorgenommen hat. Diese Beschrii.nkung tritt nicht 
ein, wenn der Verkaufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. 

Die sechsmonatliche Verjahrungsfrist bezieht sich also auf samt
liche Gewahrleistungsanspriiche, die das BGB. gewahrt, d. h. auf 
Wandelung, auf Minderung und auf Schadenersatz. Keine Anwendung 
findet die Verjahrung auf AnsprUche aus der durch Vertrag vollzo
genen Wandelung oder Minderung. Die Verjahrung beginnt mit dem 
Augenblick der Ablieferung, wenn die Ablieferung nach Vertrags
schluB erfoigt ist, wie es meistens der Fall sein wird. Hat die Ab
lieferung vor dem VertragsabschluB stattgefunden, so beginnt die 
Verjahrung mit dem VertragsschluB. Diese letzte Bestimmung ist bei 
Lieferung an Behorden oft von ausschlaggebender Bedeutung, weil 
in der Praxis meistens mit der Lieferung langst vorher begonnen wer
den muB, auch manchmal der Vertrag erst abgeschlossen wird, nach
dem die Lieferung langst ausgefuhrt ist. War der Vertrag rechtlich 
unwirksam, so beginnt die Verjahrung mit dem Augenblick der Nach
holung des zur Rechtswirksamkeit Erforderlichen (§ 184 BGB.; RG. 
65, 245). 

Die Verjiihrung wird unterbroehen: 

1. durch Klageerhebung (§ 209 BGB.). Der Klageerhebung 
stehen gleich: die Zustellung eines Zahlungsbefehls, Anmeldung zum 
Konkul'3, Aufrechnung im ProzeB, Streitverkiindung und Vornahme 
einer Vollstreckungshandlung. Nicht unterbrechend wirkt eine Ein
rede und der Antrag auf Abweisung einer Klage oder Widerklage. 
Eine neue Verjahrung beginnt erst, wenn der Grund zur Unter
brechung oder Aussetzung des Verfahrens weggefallen ist (RG. 72, 
187). KlagezurUcknahme hebt die erfolgte Unterbrechung mit der 
Wirkung auf, daB die Unterbrechung als nicht erfolgt gilt (§ 212 BGB.), 
selbst wenn die ZUrUcknahme erfolgt, weil ein Austrag durch Schieds
gericht in Aussicht genommen war. 

2. Durch formloses Anerkenntnis des Anspruchs (§ 208 
BGB.): "Die Verjahrung wird unterbrochen, wenn der Verpflichtete 
dem Berechtigten gegeniiber den Anspruch durch Abschlagzahlung, 
Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt." 
Es gelliigt aber auch jedes dem Berechtigten vor Ablauf der Ver-
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jahrung erkennbar gemachte Verhalten des Schuldners oder seines 
Vertreters, aus dem sich die Uberzeugung oder auch nur das BewuBt
sein des Verpflichteten von dem Bestehen des Anspruchs unzweideutig 
ergibt (RG. 78,102; 73, 132; 63, 389; 54, 221). 

3. Durch einen gehorig beschaffenen Antrag des Kau
fers auf Beweisaufnahme zur Sicherung des Beweises 
nach den §§ 485, 488 ZPO. Wird der Antrag zuruckgewiesen, so gilt 
die Unterbrechung als nicht geschehen, es sei denn, daB die Zuruck
weisung nur aus form ellen Grunden erfolgte (Hamburg OLGR. 3, 10), 
oder daB bereits Klage in del' Hauptsache erhoben ist. 

Die Unterbrechung oder Hemmung der Verjahrung eines einzel
nen Gewahrleistungsanspruches unterbricht odeI' hemmt auch die 
Verjahrung der andel'll. Die Teilklage muB vor Ablauf der Verjah
rung auf das ganze erweitert werden, sonst greift die Einrede der 
Vel'jahrung Platz (RG. 77, 215; 66, 366). Das gleiche gilt von den 
del' Klageerhebung gleichstehenden Handlungen, insbesondere von 
del' Aufrechnung. Die Aufl'echnung wil'kt dahel' nur bis zur Hohe 
des geltend gemachten Betl'ages unterbrechend; das gleiche gilt auch 
von der Feststellungsklage. 

1st die Verjahrungsfrist abgelaufen, so konnen irgend welche 
Anspruche nicht mehr geltend gemacht werden. 

Der Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfullung und der 
Anspruch auf Lieferung mangelfreier Ware, sowie alle aus Nicht
erfiillung dieses Anspl'uches sich ergebenden Rechte konnen trotz Ab
laufs del' Verjahrung zur Aufrechnung verwertet werden, wenn die 
Anzeige des Mangels odeI' eine gleichstehende Rechtshandlung (An
trag auf Beweissicherung, Streitverkundung) VOl' Ablauf der Verjah
rung erfolgt war; Voraussetzung ist jedoch, daB es sich urn Forderungen 
aus ein und demselben Rechtsgeschaft handelt. 

Del' neb en den Gewahrleistungsanspruchen bestehende Schaden
el'satzanspruch wegen schuldhafter Lieferung einer mangelhaften 
Sache unterliegt denselben Verjahrungsvorschriften wie diese. Es 
gilt abel' auch hier wie beim Anspruch auf Schadenersatz wegen 
Nichterfullung das oben Gesagte. 

Es ergibt sich also hieraus, daB Fehler, die erst nach 
Ablauf von sechs Monaten nach der Ablieferung entdeckt 
werden auch wenn sie schon fruher vorhanden waren, 
kein Recht auf Gewahrleistung geben. Jedoch greifen diese 
Vorschriften uber die Verjahrung nicht Platz, wenn der Verkaufer 
den Mangel arglistig verschwiegen oder Eigenschaften odeI' die Ab
wesenheit von Fehlel'll arglistig vorgespiegelt hat. Die Beweislast fur 
die eingetretene Verjahrung trifft den, del' die Einrede vol'schiitzt. 
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Arglistiges Vel'schweigen eines Mangels bedeutet ein auf Tau
schung gerichtetes und geeignetes Randeln, d. h. das BewuBtsein, 
daB der Mangel erhebIich ist, und der Wille, den Mangel trotzdem 
nicht zu o£fenbaren, obgleich nach Treu und Glauben eine Of£enbarungs
pflicht besteht. Die arglistige Vorspiegelung bedeutet die aus
driickliche odeI' stillschweigende Aufstellung einer unwahren Behaup
tung iiber die Bescha££enheit del' Kaufsache, ohne daB die Behaup
tung zum Vertragsinhalt gemacht worden ist. 1st sie zum Vertrags
inhalt gemacht, so liegt arglistige Zusicherung VOl'. Die Arglist 
kann beiAbschluB und bei Ausfiihrung des Vertrags ausgeiibt sein. 
Del' Beweis del' Kenntnis von dem Mangel und des arglistigen Ver
haltens liegt dem Kaufer ob. 

Ais Rechtsfolgen des arglistigen Verschweigens und arglistigen 
V orspiegelns ergibt sich das nachfolgende: 

1. Die Mangelanzeige ist nicht erforderlich. Fehler, die del' Kaufer 
infolge grober Fahrlassigkeit nicht gekannt hat, hat del' Verkaufel' 
bei arglistigem Verschweigen zu vertreten. 

2. Del' Kaufer kann statt Wandelung odeI' Minderung Schadenersatz 
wahlen. 

3. Vereinbarungen, durch welehe die Raftung fUr Fehler ausgesehlos
sen odeI' besehrankt wird, sind niehtig. 

4. Die Verjahrungsfrist von 6 Monaten fiir die Anspriiehe aus del' 
Gewahrleistung fallt fort, desgleichen die Pflicht zur Anzeige inner
halb 6 Monaten zur Aufrechterhaltung del' Einreden. 

5. Die Arglist bei Erfiillung des Vertrages begriindet die schuldhaft 
mangelhafte Lieferung. 

6. ArgIistiges Verschweigen eines Fehlers und argIistiges Vorspiegeln 
einer nicht vorhandenen Eigenschaft oder del' Abwesenheit eines 
bestimmten Fehlers bei AbsehluB des Vertrages begriindet das 
Recht auf Anfeehtung des Kaufvertrages wegen arglistiger 
Tausehung (§ 123 BGB.). Zur arglistigen Tausehung geniigt das 
BewuBtsein des Verkaufers, daB del' Kaufer bei Kenntnis del' 
wahren Sachlage den Vertrag iiberhaupt niehl; odeI' doch nieht so, 
wie gesehehen, absehlieBen werde. 

Die Anfeehtungserklarung muB dem Gegner innerhalb Jahres
frist von demjenigen Zeitpunkte gereehnet zugehen, von welchem el' 
wirkIiche Kenntnis· von del' T~iuschung, sowie del' Person des Anfech
tungsgegners erlangt. Die Wirkung gehOriger und reehtzeitiger An
fechtung ist die Nichtigkeit des Geschiifts, welche zur Folge haL 
daB beide Teile das Empfangene naeh den Grundsatzen iiber grum!
lose Bereieherung (§ 812ff. BGB.) eiri.ander zUriickgewahren miissen 
Ais Schadensersatz kann neben del' Anfechtung nur der Ersatz des 
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"negativen Vertragsinteresses" verlangt werden, d. h. der Anfech
tungsberechtigte muB in vermogensrechtlicher Beziehung so gestellt 
werden, wie er gestellt gewesen ware, wenn er den Vertrag nicht 
geschlossen hatte; das bedeutet die Wiederherstellung des friiheren 
Zustandes. 

Arglistiges Verschweigen eines Fehlers bei AbschluB oder bei 
Erfiillung des Vertrages kann eine unerlaubte Handlu ng sein, die 
dann zum Schadenersatz verpflichtet. Fiir einen solchen Schaden 
kann der Kaufer vom Verkaufer, wenn er erst nach dreiJahren Kennt
nis davon erhalt, innerhalb dreiBig Jahren Schadenersatz verlangen. 
§ 852 BGB. bestimmt: "Der Anspruch auf Ersatz des aus einer un
erlaubten Handlung entstehenden Schadens verjahrt in drei J ahren 
von dem Zeitpunkte an, in welchem der Verletzte von dem Schaden 
und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt, ohne Riick
sicht auf diese Kenntnis in dreiBig Jahren von der Begehung der 
Handlung an." 

Werden von den Parteien in den Lieferungsvertragen abweichende 
Anderungen getroffen, so konnen sich dief:lelben auf die Untersuchung 
und Anzeigepflicht, auf die Haftung der Mangel und auf die Verjah
rungsvorschriften beziehen. Ein volliger Verzicht auf die Verjahrung 
ist unzulassig. 

Die Vorschriften des § 377 finden auch dann Anwendung, wenn 
eine andere als die bedungene Ware oder eine andere als die bedungene 
Menge von Waren gelie£ert ist, sofern die gelie£erte Ware nicht offen
sichtlich von der Bestellung so erheblich abweicht, daB der Verkaufer 
die Genehmigung des Kaufers als ausgeschlossen betrachten muBte 
(§ 378). 

1st der Kauf fiir beideTeile ein Handelsgeschaft, so ist der Kaufer, 
wenn er die ihm von einem andern Orte iibersendete Ware beanstandet. 
verpflichtet, fiir ihre einstweilige Aufbewahrung Sorge zu tragen. 
Er kann die Ware, wenn sie dem Verderb ausgesetzt und Gefahr im 
Verzug ist, unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften (§ 373 
HGB.) verkaufen lassen (§ 379 HGB.). 

1st der Kaufpreis nach dem Gewicht der Ware zu berechnen, so 
kommt das Gewicht der Verpachtung (Taragewicht) in Abzug, wenn 
nicht aus dem Vertrag oder <;lem Handelsgebrauche des Ortes, an wel
chem der Verkaufer zu erfiillen hat, sich ein anderesergibt (§ 380 HGB.). 

Der Kauf nach Probe oder nach Muster; der Kauf zur Probe. 

Beim Kauf nach Probe oder Muster muB die Ware mit der Probe 
oder dem Muster iibereinstimmen. Wird nicht probegemaB geliefert. 
so entstehen die Rechtsfolgen, wie sonst, wenn die verabredete Eigen-
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schaft nicht gewahrt ist. Die maBgebenden Gesetzesvorschriften hier
fiir sind: 

§ 495 BGB. Bei einem Kaufe auf Probe oder auf Besicht steht die 
Billigung des gekauften Gegenstandes im Belieben des Kaufers. Der Kauf 
iet im Zweifel unter der aufschiebenden Bedingung der Billigung geschlossen. 
Der Verkaufer ist verpfiichtet, dem Kaufer die Untersuchung des Gegen
standee zu gestatten. 

§ 496 BGB. Die Billigung eines auf Probe oder auf Besicht gekauften 
Gegenstandes kann nur innerhalb der vereinbarten Frist und in Ermangelung 
einer Bolchen nur bis zum Ablauf einer dem Kaufer von dem Verkaufer be
stimmten angemeeBenen Frist erkIart werden. War die Sache dem Kaufer 
zum Zwecke der Probe oder der Besichtigung iibergeben, so gilt sein Schweigen 
als Billigung. 

Es liegt also ein Vertragsverhaltnis vor, nicht nur ein Ver
tragsantrag. Das Merkmal, das diesem Kaufvertrage das unterschei
dende Geprage gibt, ist die in den Willen des Kaufers gestellte Be
dil1gung der Prufung und Genehmigung. Ein Kauf auf Probe liegt 
nicht vor, wenn der Kaufer nur fur den Fall, daB die gelieferte Ma
schine den bedungenen Anforderungen nicht entsprechen werde, be
rechtigt sein solI, die Annahme abzulehnen, oder wenn Zahlung nach 
Richtigbefund der Ware erfolgen soIl; denn hier ist die Zahlung nur 
bis zu dem Augenblick hinausgeschoben, in dem die VertragsmaBig
keit der Ware festgestellt werden kann. 

Aus dem Kauf auf Probe oder auf Besicht, welches einen be
dingten Kaufvertrag darstellt, wird ein unbedingter, wenn der Kaufer 
bis zum Ablauf der Frist oder auf die fristmaBige Aufforderung des 
Verkaufers die Ware genehmigt. Als Ablehnung mit Antrag auf Ab
schluB eines neuen Kaufes auf Probe ist es zu erachten, wenn der 
Kaufer bedingt genehmigt oder um Fristverlangerung bittet. Die 
Genehmigung hat zur Folge, daB die durch Probe erkennbaren Mangel 
nicht mehr gerugt werden konnen. 

Zu unterscheiden von dem Kau£ "auf" ist der K auf "z ur" Pro be_ 
Der Kau£ "zur" Probe bedeutet einen festen, unbedingten Kauf. 

Die Obersendungspflicht der 'Vare. 
Gesetzliche Bestimmung fUr die Versendungspflicht der gekauften 

Ware gibt es nicht. Mangels anderer Vereinbarung entscheidet oft 
del' Handelsbrauch. Zunachst entscheidet hieruber die Bestimmung 
des Kaufers. In Ermangelung einer Bestimmung des Kaufers gilt der 
Verkaufer als beauftragt, statt seiner Bestimmung zu treffen. Die 
Interessen des Kaufers sind hierbei nach Moglichkeit zu wahren. Eine 
Vel'pflichtung, die bei ihm lagernde Ware gegen Feuer zu versichern 
odeI' Transportversicherung zu nehmen, hat der Verkaufer nur, wenn 
.sie ublich ist oder wenn er vom Kaufer dazu Auf trag erhalten hat. 
Del' Verkaufer hat beim Versand del' Ware mit der Sorgfalt eines 
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ordentlichen Kaufmanns zu verfahren. VerstoBt er hiergegen, so ist 
er dem Kaufer fiir den ihm erwachsenden Schaden ersatzpflichtig. 

Die Kosten der Versendung tragt der Kaufer (§ 448 BGB.). Die 
Raftung fiir gehorige Verpackung trifft den Verkaufer. Die Kosten 
der Abrollung am Bestimmungsorte vom Bahnhof nach dem Ge
schliftslokale des Kaufers und die Kosten bahnamtlicher Abfertigung 
und Verwiegung, ferner die Kosten der Abnahme und der Verpackung 
treffen ebenfalls den Kaufer, wahrend die Kosten der Dbergabe der 
Verkaufer tragt; denn § 448 BGB. lautet: 

die Kosten der Dbergabe der verkauften Sac he insbesondere die Kosten des 
Messens und Wagens fallen dem Verkaufer, die Kosten der Abnahme und 
der Versendung der Sache nach einem a.ndem Orte a.ls dem ErfiiIIungsorte 
fallen dem Kaufer zur Last. 

Der Gefahru bergang bei {J bersendung der Ware. 

In dem Augenblick, in dem der Verkaufer die gekaufte Sache dem 
Spediteur, dem Frachtfuhrer oder sonst der zur Ausfiihrung der Ver
sendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat, geht die Ge
fahr auf den Kaufer iiber. Rat der Kaufer eine besondere Anweisung 
iiber die Art der Versendung erteilt und weicht der Verkaufer ohne 
dringenden Grund von der Anweisung ab, so ist der Verkaufer dem 
Kaufer fiir den daraus entstehenden Schaden verantwortlich (§ 447 
BGB.). 

In dem FaIle des Verzuges in der Annahme geht die Gefahr mit 
dem Eintritt des Annahmeverzuges auf den Kaufer iiber. 

Sendet der Verkaufer zu fruh ab, und durfte er nicht vor der 
vereinbarten Zeit leisten, so kann der Kaufer die Annahme ablehnen. 

Solange die Gefahr nicht auf den Kaufer ubergegangen ist, wird 
der Verkaufer durch den zufalligen Untergang der Kaufsache von der 
Verpflichtung zur Lieferung zwar frei, aber er verliert auch den An
spruch auf den Kaufpreis. 1st der Kaufpreis bereits gezahlt, so kann 
ihn der Kaufer als grundlose Bereicherung zuruckverlangen. 

Der Eigentumsubergang beim Kaut. 
Der Kaufer wird Eigentiimer der ihm iibersandten Ware in dem 

Augenblicke, in dem er sie annimmt oder zu erkennen gibt, daB er 
die Ware als sein Eigentum behalten will (JW. 04, 62; Naumburg 
OLGR. 12, 279). 

Stellt der Kaufer die ubersandte Ware rechtzeitig von vorn
herein zur Verfugung, so geht das Eigentum ruf den Kaufer nicht 
uber, stellt er die Ware nicht rechtzeitig zur Verfugung, so ist 
er Eigentumer geworden. Weist der Verkaufer die Zurverfugung 
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stellung zuriick, so kann der Kaufer immer noch von seinem Stand
punkt zuriicktreten und Eigentum an der Ware erwerben. Nimmt 
der Verkaufer die Zurverfiigungstellung an, so· erkennt er damit an, 
daB durch die erfolgte Lieferung der Vertrag nicht erfiillt ist, und er 
verspricht zugleich, vertragsmaBige Ware zu Hefern. 

Der Eigentumsvorbehalt. 

Der Eigentumsvorbehalt spielt im Maschinenbau eine groBe Rolle 
(vgl. Der Eigentumsvorbehalt an Maschinen S. 796 f£'). 

Del' Begriff des Eigentumsvorbehalts. 

Hat del' Verkaufer einer beweglichen Sache sich beim Kauf
abschluB das Eigentum bis zur Zahlung vorbehalten, gleichwohl aber 
dem Kaufer die Sache iibergeben, so wird der Kaufer unmittelbarer, 
del' Verkau£er mittelbarer Besitzer im Sinne des § 868 BGB. (RG. 69, 
198; 54, 397). Del' Kaufer erwirbt im Zweifel erst durch vollstandige 
Zahlung des Kaufpreises das Eigentum. 

Die Wirkungen des Eigentumsvorbehaltes. 

1. Bei Nichtzahlung des Kaufpreises kann der Verkaufer durch 
Eigentumsklage die Herausgabe del' Ware verlangen, ohne yom Kauf 
zuriickzutreten, d. h. unter Aufrechterhaltung des Kaufvertrages. 
Dies bedeutet keine RiicktrittserkHi,rung, sondern lediglich eine Siche
rung des Verkaufers. Del' Kaufer, del' zur Zahlung des Kaufpreises 
verpflichtet bleibt, kann nicht Riickerstattung des teilweise gezahlten 
Kaufpreises begehren, wenn del' Verkaufer sein Eigentum zUrUck
fordert (RG. 7,149; JW. 07,315); denn der Verkaufer muB die Sachen 
erst zUrUckgeben und das Eigentum iibertragen, wenn er voll bezahlt 
ist. Durch Zahlung des vollen Kaufpreises kann del' Kaufer die 
Eigentumsklage abwenden, und er kann zahlen, solange del' Ver
kaufer nicht zUrUckgetreten ist. Gegen Verfngungen des Kaufers iiber 
die Ware ist der Verkaufer nur durch die Vorschriften nber gutglau
bigen Erwerb des Eigentums geschiitzt (§§ 161, Abs. 3, 932££. BGB.). 
Der Erwerber ist nur gutglaubig, wenn das Nichteigentum nicht aus 
grober Fahrlassigkeit unbekannt war. Verkauft der Kaufer eine mit 
dem Eigentumsvorbehalt belastete Sache weiter, so erwirbt der gut
glaubige Dritte, dem die Sache weiter verauBert ist, das Eigentum 
trotz des Eigentumsvorbehalts, wenn eine korperliche Dbergabe statt
gefunden hat. 

2. Die vertragliche Bedeutung des Eigentumsvorbe
halts besteht darin, daB del' Verkaufer im Falle des Zahlungsverzuges 
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des Kaufers ohne Androhung und ohne Fristsetzung vom Vertrag 
zUrUcktreten kann. Jedoch ist ein Rucktritt nicht mehr moglich, 
sobald der Kaufer den Kaufpreis voll bezahlt hat. Weiterhin be
deutet der Eigentumsvorbehalt, daB der Kaufer ohne Zustimmung 
des Verkaufers nicht uber die Kaufsache verfugen darf, andernfalls 
begeht der Kaufer eine Unterschlagung (RG. St. 2, 132) und macht 
sich auBerdem schadenersatzpflichtig. Er geht durch eine solche Zu
widerhandlung aber nicht seines Rechtes verlustig, durch Zahlung 
das Eigentum zu erwerben, es sei denn, daB der Verkaufer wegen 
Zahlungsverzugs den Rucktritt mit Recht erklart hat (RG.67, 21). 

3. Der Verkaufer kann aber auch Erfullung verlangen. 
Er kann auf Zahlung des Kaufpreises klagen, einerlei ob er auf seinem 
Recht auf Zuruckgabe der Kaufsache als Eigentumer oder auf Grund 
seines vertragIichen Rechts Gebrauch gemacht hat; denn der Ver
kaufer kann sein Eigentum als Eigentumer unbeschadet des Kauf
vertrages zUrUckfordern, solange er den Rucktritt nicht erklart hat. 

Die Gefahr geht mit der Dbergabe auf den Kaufer 
uber. 

Der Eigentumsvorbehalt erlischt durch Verzicht des Verkaufers, 
der auch stillschweigend erfolgen kann. Werden bewegIiche Sachen 
wie z. B. Maschinen zum wesentIichen Bestandteil eines Grundstucks, 
so werden sie, trotz des Eigentumsvorbehaltes von der Grundstucks
hypothek erfaBt (RG.73, 333; 74, 203). Deshalb ist der Begriff del' 
Bestandteilseigenschaft beim ZusammenstoB der Interessen des Fabri
kanten und des Hypothekenglaubigers ausschlaggebend. Man hat 
versucht, dem Eigentumsvol'behalt gegenuber dem Hypothekenglau
biger Geltung mit der Begrundung zu verschaffen, es handle sich 
bei noch nicht bezahlten Maschinen um eine vorubergehende Verbin
dung nach § 95 BGB. Derselbe lautet: 

Zu den Bestandteilen eines Grundstiicks gehoren solche Sachen nicht 
die nur zu einem voriibergehenden Zwecke mit dem Grund und Boden 
verbunden sind. Sachen, we nur zu einem voriibergehenden Zwecke in ein 
Gebii.ude eingefiigt sind, gehOren nicht zu den Bestandteilen des Gebiiudes. 

Zu den wesentlichell Bestandteilen eines Grnndstucks gehl:.ren 
nach § 94 BGB. die mit dem 'Grund und Boden festverbundellen 
Sachen, insbesondere Gebaude. 

Bei den lloch llicht bezahlten Maschillen wurde es damit be
grundet, daB der Maschinenlieferer sich eine personIiche in der Unter
haltung der Anlage bestehende Diellstbarkeit am Grundstiick des 
Kaufers der Maschine oder ein Erbbaurecht bestellen konne. Diese 
Grundsatze haben jedoch nur Geltung, wenn die Herausgabe der zum 
wesentlichen Bestandteil gewordenen Sache allein auf Grund des dem 
Verkaufer vorbehaltenen Eigentums verlangt wird. Besteht ein be 
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sonderer vertraglicher Anspruch des Verkaufers auf Herausgabe, ab
gesehen vom Eigentumsvorbehalt, so muB der Kaufer dieser vertrag
lichen Verpflichtung nachkommen, die Bestandteilseigenschaft durch 
Trennung aufheben und die Sache zuruckgeben (JW. 04, 138). 

1st die Kaufsache nur Zubehor einer andern Sache geworden, 
so besteht der Eigentumsvorbehalt weiter, weil verschiedenes Eigen
tum an Hauptsache und ZubehOr nach § 926 BGB. moglich ist. Die 
Hypothekenglaubiger konnen auf solches ZubehOr erst Anspruch er
heben, wenn der Kaufpreis bezahlt ist. 

Gerat der Kaufer in Konkurs, so gelten hierfur besondere Be
stimmungen nach der Konkursordnung. 

Zurftckbehaltungsrecht. 
Nach § 369 HGB. hat ein Kaufmann wegen der falligen Forde

rung, welche ihm gegen einen andern Kaufmann aus den zwischen 
ihnen geschlossenen beiderseitigen Handelsgeschaften zustehen, ein 
ZUrUckbehaltungsrecht an den beweglichen Sachen und Wertpapieren 
des Schuldners, welche mit dessen Willen auf Grund von Handels
geschaften in seinen Besitz gelangt sind, sofern er sie noch in seinem 
Besitz hat, solange et insbesondere mittels Kanossements, Ladescheins 
oder Lagerscheins daruber verfugen kann. Das Zuruckbehaltungsrecht 
ist auch dann begrundet, wenn das Eigentum an dem Gegenstande 
von dem Schuldner auf den Glaubiger ubergegangen oder von einem 
Dritten fur den Schuldner auf den Glaubiger ubertragen, abel' auf den 
Schuldner zuruck zu ubertragen ist. Einem Dritten gegenuber be
steht das Zuruckbehaltungsrecht insoweit, als dem Dritten die Ein
wendungen gegen den Anspruch des Schuldners auf Herausgabe des 
Gegenstandes entgegengesetzt werden konnen. 

Das ZUrUckbehaltungsrecht ist ausgeschlossen, wenn die Zuruck
behaltung des Gegenstandes der von dem Schuldner VOl' oder bei der 
Dbergabe erteilten Anweisung oder der von dem Glaubiger uber
nommenen Verpflichtung, in einer bestimmten Weise mit dem Ge
genstande zu verfahren, widerstreitet. 

Der Schuldner kann die Ausubung des Zuruckbehaltungsrechts 
durch Sicherheitsleistung abwenden. Die Sicherheitsleistung durch 
Burgen ist ausgeschlossen." 

Den Ingenieur interessiert von diesen gesetzlichen Bestimmungen 
am meisten del' elste Satz und del' letzte Absatz. 

Die Forderungen, die zur Zuruckbehaltung nach obigem berech
tigen, mussen einem Kaufmann gegen einen Kaufmann zustehen. 
mussen aus den zwischen ihnen geschlossenen beiderseitigen Handels
geschaften herriihren und f1illig sein. Hingegen ist nicht edorderlich, 



Die Lieferung del' Ware. 

daB die Forderung. wegen welcher zuruckbehalten wird, sich auf den 
zuruck behaltenen Gegenstand bezieht. Zuruckbehalten werden kc)n
nen: bewegliche Sachen und Wertpapiere mit Ausnahme solcher, die 
unter einem gesetzlichen VerauBerungsgebot nach § 134 BGB. stehcn. 

Handelt es sich nicht urn zwei Kaufleute und ein beiderseitiges 
Handelsgeschaft. so kommen die §§ 273, 274 BOB. in Anwendung. 
Dieselben lallten: 

§ 273 BGB. Hat del' Schuldnel' aUB demselben rechtlichen Verhiiltnis, 
auf dem seine Verpflichtung beruht, einen fiilligen Anspruch gegen den Gliiu
biger, so kann er, sofern nicht aus dem Sohuldverhii.1tnisse sich ein andereti 
ergibt, die geschuldete Leistung verweigern, bis die ihm gebiihrende Leistung 
gewiihrt wird. (Zuriickbehaltungsrecht.) WeI' zur Herausgabe eines Gegen
standes verpflichtet iat, hat das gleiche Recht, wenn ihm ein fii.lliger Anspruch 
wegen Verwendungen auf dem Gegenstand odeI' wegen eines ihm durch diesen 
verursachten Schadens zusteht, es sei denn, daB er den Gegenstand durch 
eine vorsiitzlich begangene unerlaubte Handlung erlangt hat. Del' Gliiubiger 
kann die Ausiibung des Zuriickbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung ab
wenden; die Sicherheitsleistung durch Biirgen ist ausgeschlossen. 

§ 274 BGB. Gegeniiber del' Klage des Gliiubigers hat die Geltend
machung des Zuriickbehaltungsrechts nul' die Wirkung, daB del' Schuldner 
zur Leistung gegen Empfang del' ihm gebiihrenden Leistung (Erfiillung Zug 
urn Zug) zu verurteilen ist. 

Voraussetzung dieses Zuruckbehaltungsrechts nach dem BGB. 
ist ein falliger Gegenanspruch des Schuldners und dessen Entstehung 
aus demselben rechtlichen Verhaltnis wie del' Anspruch. 

Hierbei genugt, ein natiirlicher wirtschaftlicher Zusflmmenhang 
zwischen Anspruch und Gegenanspruch. 

Die Wirkung gehoriger Geltendmachung des Zuruckbehaltungs
rechts auBert sich wie folgt; 

1. Ein Verzug des Schuldners wird trotz Falligkeit und Mahnung 
del' Schuld ausgeschlossen, weil del' zuruckbehaltungsberechtigte 
Schuldner nicht zu leisten bl'aucht. 

2. Es entsteht die Verpflichtung del' Leistung Zug urn Zug. 
3. Del' Zuruckbehaltende hat die Sorgfaltspflicht in del' Behandlung 

del' zul'uckbehaltenen Sachen. 

Das Zuruckkehaltungsrecht kann auch wegen nicht falliger For
derungen zwischen Kaufleuten im beiderseitigen Handelsgeschaft gel
tend gemacht werden; 

1. Wenn uber das Vermogen des Schuldners del' Konkurs eroffnet ist 
odeI' del' Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat. 

2. Wenn cine Zwangsvollstreckung in das Vermogen des Schuldners 
ohne El'folg E'rfolgt ist (§ 370 HGB.). 

Del' Glaubiger ist kraft des Zuruckbehaltungsrechts befugt, sich 
aus dem zuruckbehaltenen Gegenstancl fur seine Forderung zu be-
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friedigen. Steht einem Dritten ein Recht an dem Gegenstande zu, 
gegen welches das Zuruckbehaltungsrecht nach § 369, Abs.2 geltend 
gemacht werden kann, so hat der Glaubiger in Ansehung der Befriedi
gung aus dem Gegenstande den Vorrang. 

Die Befriedigung erfolgt nach den fur das Pfandrecht geltenden 
Vorschriften des BGB., mit Frist von einer Woche. Der Glaubiger 
muB jedoch, sofern die Befriedigung nicht im Wege der Zwangs
vollstreckung stattfindet, sich vorher einen vollstreckbaren Titel fur 
sain Recht auf Befriedigung gegen den Eigentumer oder, wenn der 
Gegenstand ihm selbst gehort, gegen den Schuldner verschaffen. 

Der Versand. 
(§ 407-663 HGB.) 

Fur den Versand von Gutern nach dem In- undAusland ist fur den 
Ingenieur eine Reihe wichtiger Gesetze und Vorschriften beachtens
' .... ert, welche fur den Guterverkehr auf dem Lande, fur das Speditions
geschaft, das Lagergeschaft, das Frachtgeschaft und die Guterbefor
derung auf den Eisenbahnen erlassen sind, und fUr die Verschickung 
yon Gutern zur See odeI' auf sonstigen Gewassern muB er sich die 
notwendigsten Kenntnisse libel' Rechte und Pflichten aneignen. 

Das Speditionsgeschaft. 

Spediteur ist, wer es gewerbsmaBig ubernimmt, Guterversen
dungen durch Frachtfuhrer oder durch Verfrachter von Seeschiffen 
fur Rechnung eines andern (des Versenders) im eigenen Namen zu 
hesorgen. Der Spediteur ubernimmt also nul' die Besorgung des 
Transports, nicht den Transport selbst. Del' Spediteur hat das In
teresse des Versenders wahrzunehmen und dessen Weisungen zu be
folgen und darf ihm keine hohere als die mit dem Frachtfuhrer odeI' 
clem Verfrachter bedungene Fracht berechnen. Seine Abmachungen 
und Handlungen hat er mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf
manns auszufuhren. 

Als Gegenleistung hat dtll' Spediteur einen Anspruch auf Provi
sion. Er kann sie fordern, sobald das Gut dem Frachtfiihrer oder Ver
frachter zur BefOrderung ubergeben ist. Er hat wegen Fracht, Pro
vision und sonstiger Auslagen ein Pfandrecht an dem Gute, jedoch 
nul' so la,nge, als er es noch im Besitz hat, insbesondere mittels Kon
nossements oder Ladescheins. 

Fuhrt der Spediteur die Beforderung des Gutes selbst aus, so 
hat er zugleich die Rechte· und Pflichten eines Frachtfuhrers. 
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Wenn der Spediteur sieh mit dem Versender uber einen be
stimmten Pauschalsatz der Beforderungskosten geeinigt hat, so hat 
er ausschlieBlich die Rechte und Pflichten eines Frachtfuhrers. 

Die Anspruche gegen den Spediteur wegen Verlustes, Minderung, 
Beschadigung oder verspateter Ablieferung des Gutes verjahren man
gels anderer Abmachungen innerhalb eines Jahres und zwar bei Be
schadigung oder Minderung mit dem Ablaufe des Tages, an welchem 
die Ablieferung stattgefunden hat, im FaIle des Verlustes oder der 
verspateten Ablieferung mit dem Ablaufe des Tages, an welchem die 
Ablieferung hatte bewirkt' sein mussen. Eine entsprechende Anzeige 
an den Spediteur hat in beiden Fallen rechtzeitig zu erfolgen. Mit 
der Anzeige an den Spediteur ist es gleichbedeutend, wenn gericht
Hche Beweisaufnahme zur Sicherung des Beweises beantragt oder 
wenn dem Spediteur in einem zwischen dem Versender und dem Emp
fanger entstandenen Rechtsstreit der Streit verkundet wird. 1st der 
Verlust, die Minderung, die Beschadigung oder die verspatete Ab
lieferung des Gutes vorsatzlich herbeigefuhrt, so find en diese Vorschrif
ten keine Anwendung. 

Das Lagergeschaft. 

Werden Guter gelagert, d. h. zur Aufbewahrung ubergeben, so 
kommen die Bestimmungen uber das Lagergeschaft in Betracht. 

Lagerhalter ist, wer gewerbsmaBig Lagerung und Aufbewahrung 
von Giitern ubernimmt. Fiir Rechte und Pflichten des Lagerhalters 
sind die in den §§ 383-406 HGB. fur den Kommissioni:i,r gegebenen 
Vorschriften maBgebend. Treten Veritnderungen an dem Gute ein, 
die dessen Entwertung befurchten lassen, so hat der Lagerhalter den 
Einlagerer hiervon unverzuglich zu benachrichtigen. Anderenfalls hat 
er den durch Unterlassung entstehenden Schaden zu ersetzen. Er 
muB dem Einlagerer die Besichtigung des Gutes jcderzeit gestatten. 
Er ist jedoch zur Erhaltung des Gutes nicht verpflichtet. Der Lager
halter hat Anspruch auf das ausbedungene oder ortsubliche Lagergeld. 
Die baren Auslagen sind ihm sofort zu erstatten, die Lagerkosten bei 
Ruckgabe des Gutes, spatestens aber innerhalb 3 Monaten. Der Lager
halter hat wegen der Lagerkosten ein Pfandrecht an dem Gute, so
lange er es im Besit:r, hat, solange er insbesondere mittels Konnosse
ments, Ladescheins oder Lagerscheins dariiber verfiigen kann. 

Der Einlagerer kann das Gut jederzeit zuriicknehmen, der Lager
halter kann die sofortige Rucknahme nur bei wichtigem Grunde vef
langen, anderenfalls muB er das Gut die vereinbarte Zeit iiber oder 
drei Monate behalten. Nach Ablauf dieser drei Monate, sowie zum 
Ende der vereinbarten Frist kann er die Verwahrung mit eine];) 
;\Iollat Frlst kllll<ligen. 
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1st von dem Lagerhalter ein an Order lautemler Lagerschein 
ausgestellt (sogenannter Warrant), so hat die Dbergabe des Lager
seheins an denjenigen zu erfolgen, der dureh den Schein zur Emp£ang
nahme des Gutes legitimiert wird. 

Fur die Verjahrung gelten die gleiehen V orschriften wie beirn 
Spediteur. 

Das Frachtgeschaft. 
Fraehtffthrer ist, wer es gewerbsmaBig ubernimmt, die Beforde

rung von Gutern zu Lande oder auf Flussen odeI' sonstigen Binnen
gewassern auszufuhren. 

Der Frachtvertrag ist ein Werkvertrag. 
Der Frachtbrief und del' Ladeschein bilden die Frachturkunden. 

Del' Frachtbrief wird vom Absender im Interesse des Frachtfuhrers 
ausgestellt. Del' Absender ist fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit 
del' in dem Frachtbrief gemachten Angaben dem Frachtfuhrer ver
antwortlich. Der Ladeschein kommt seltener vor; er wird vom Fracht
fuhrer ausgestellt und regelt seine Verpflichtung zur Auslieferung des 
Gutes. Er ist entscheidend fur das Rechtsverhaltnis zwischen dem 
Frachtfuhrer und dem Empfanger des Gutes. 

Zum Empfang des Gutes ist derjenige berechtigt, an den das 
Gut nach dem Ladeschein abgeliefert werden solI. 

Wichtig sind die Bestimmungen daruber, wer die Verfugung 
uber das Gut "unterwegs" hat: 

1st ein Ladeschein ausgestellt, so hat del' zum Empfang Legiti
mierte schon VOl' der Anlmnft des Gutes am Ablieferungsorte die
jenigen Rechte, welche clem Absencler zustehen, wenn ein Ladeschein 
nicht ausgestellt ist. 

Der Frachtfuhrer darf einer Anweisung des Absenders, das Gut 
anzuhalten, zuruckzugeben oder an einen anderen als den durch den 
Ladeschein legitimierten Empfanger auszuliefern nur Foige leisten, 
wenn ihm der Ladeschein zuruckgegeben wird. VerstoBt er hiergegen, 
so ist er dem rechtmal3igen Besitzer des Ladescheins fur das Gut haft
pflichtig. Er ist zur Ablieferung des Gutes nul' gegen Ruckgabe de::; 
Ladescheins, auf weichem die Ablieferung des Gutes bescheinigt ist, 
verpflichtet. 

1st kein Ladeschein ausgestellt, so hat der Absender ausschlieB
lich uber das Frachtgut zu verfugen. Er kann durch den Fracht
fuhrer das Gut anhalten, zuruckgeben oder an einen anderen als den 
im Frachtbrief bezeichneten Empfanger ausliefern lassen. 

AuBer dem Frachtbrief und Ladeschein kommen noch die Be
gleitpapiere in Betracht, welche zur Erfullung der Zoll-, Steuer- odeI' 
Polizeivorschriften 'vor der Ablieferung an den Empfanger erforder-
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lich sind. DerAbsender haftet dem Frachtfuhrer, sofem diesem 
nicht ein Verschulden zur Last falit, fUr aIle Folgen, die aus dem 
Mangel, der Unzulanglichkeit oder der Unrichtigkeit der Papiere ent
siehen. 

Die Beforderung des Gutes hat binnen einer den Umstanden nach 
angemessenen Frist mangels anderer Vereinbarungen zu erfolgen. 

Wirdder Antritt oder die Fortsetzung der Reise ohne Verschul
den des Absenders zeitweilig und ohne Verschulden des Frachtfuhrers 
verhindert, so kann der Absender vom Vertrage zurUcktreten, muB 
jedoch den FrachtfUhrer fur die Vorbereitung der Reise, die Wieder
ausladung und den zUrUckgelegten Teil der Reise entschadigen. 

Der FrachtfUhrer haftet fur den Schaden, der durch Verlust oder 
Beschadigung des Gutes in der Zeit von der Annahme bis zur Ab
lieferung ode},' durch Versaumung der Lieferzeit entsteht, falls sie 
nicht auf Umstanden beruhen, die durch die Sorgfalt eines ordent
lichen FrachtfUhrers nicht abgewendet werden konnten. 

1st der Schaden durch Vorsatz oder grobe FahrIassigkeit des 
FrachtfUhrers herbeigefuhrt, so kann der Ersatz des vollen Schadens 
gefordert werden. 

Der FrachtfUhrer hat ein Verschulden seiner Leute oder der von 
ihm Beauftragten im gleichen Umfange wie sein eigenes Verschulden 
zu vertreten. 

1st die Fracht nebst den sonst an dem Gute haftenden Forde
rungen bezahlt und dasGut angenommen, so sind aIle AnsprUche 
gegen den Frachtfuhr~r aus dem Frachtvertrage erloschen, es sei 
denn, daB die Beschadigung oder Minderung des Gutes vor dessen 
Annabme durch amtlich bestellte Sachverstandige festgestellt ist. 

War die Beschadigung oder Minderung des Gutes bei der An
nahme auBerlich nicht erkennbar, so kann der FrachtfUhrer aucb 
spater noch in Anspruch genommen werden, wenn der "Mangel in der 
Zeit zwischen der Dbernahme des Gutes durch den Frachtfuhrer und 
der Ablieferung entstanden ist una die Festste11ung des Mangels durch 
amtlich beste11te Sachverstandige unverzuglich nach der Entdeckung 
und spatestens binnen einer Woche nach der Annahme beantragt wU"d. 

Der Fracht£uhrer kann sich auf diese Vorschriften nicht berufen, 
wenn er den Schaden durch Vorsatz od~r grobe Fahrlassigkeit herbei
gefUhrt hat. 

Durch Annahme des Gutes und des Frachtbriefes wird der Emp" 
fanger neben dem ohne weiteres haftenden Absender verpflichtet. 
dem Frachtfuhrer nach MaBgabe Zahlung zu leisten. Der Fracht
fuhrer hat wegen a11er durch den Frachtvertrag begrundeten F orde
l'ungen ein Pfandrecht an dem Gute. Das Pfandrecht dauert auch 

Bll1m. Rechtskunde. 40 
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nach der Ablieferung noch fort, wenn es der Frachtfuhrer binnen 
3 Tagen nach der Ablieferung gerichtlich geltend macht und das 
Gut noch im Besitze des Empfangers ist. 

FUr die Verjahrung gelten die fur den Spediteur gegebenen Vor
schriften. 

Beforderung von Giitern auf Eisenbahnen. 
Auf das }'rachtgeschaft der dem offentlichen Guterverkehr die

nenden Eisenbahnen finden die gleichen Vorschriften Anwendung, 
insofern nicht im HGB. oder der Eisenbahnverkehrsordnung VOlli 

23. Dezember 1908 ein anderes bestimmt ist. 

Eine dem Offentlichen Guterverkehr dienende Eisenbahn unter
liegt dem Transportzwang, d. h. sie darf die Dbernahme von Gutern 
zur Beforderung nach einer fur den Guterverkehr eingel'ichteten 
Station des Deutschen Reiches bei Einhaltung del' geltenden BefOrde
rungsbedingungen seitens des Absenders nicht verweigern. 

Die Beforderung der Guter hat seitens der Eisenbahn in der 
Reihenfolge stattzufinden, in welcher sie zur Beforderung angenom
men worden sind, falls nicht zwingende Grlinde des Eisenbahnbetrie
bes oder das offentliche Interesse eine Ausnahme rechtfertigen. Eine 
Zuwiderhandlung gegen diese Vorschriften begrundet den Anspruch 
auf Ersatz des daraus entstehenden Schadens. 

1m Gegensatz zum Frachtgeschaft kommt hier der Frachtvertrag 
erst zustande, wenn das Gut mit dem Frachtbrief von del' Eisenbahn 
zur Beforderung angenommen ist. Die Eisenbahn ist verpflichtet, auf 
Verlangen des Absenders die Annahme des Gutes unter Angabe des 
Tages, an welchem es zur Befol'del'ung angenommen ist, auf einem 
Duplikate des Fl'achtbriefes oder auf einem Aufnahmeschein bei nicht 
ganzen Wagenladungen zu bescheinigen. Das Duplikat ist von dem 
Absender mit dem Frachtbriefe vorzulegen. 

Haftet die Eisenbahn aus dem Frachtvertrage fur Beschadigung 
oder Verlust des Gutes, so ist der gemeine Handelswert, gegebenen
falls der gemeine Wert zu ersetzen, der volle Schaden nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlassigkeit der Bahn. Der Absender kann das Interesse 
an der Lieferung im Frachtbriefe angeben, so daB del' ganze Schaden 
bis zur Hohe des angegebenen Interesses zu ersetzen ist. 

Die Eisenbahn haftet fur den Schaden, del' durch Verlust odeI' 
Beschadigung des Gutes in del' Zeit von del' Annahme zur Beforde
rung bis zur Ablieferung entsteht. Sie haftet auch fur ihre Leute 
und diejenigen Personen, deren sie sich bei del' Ausfuhrung der Be
forderung bedient. 
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Die Eisenbahn haftet nicht, wenn der Schaden verursacht ist: 

1. durch ein Verschulden des Verfugungsberechtigten; 
2. durch hOhere Gewalt; 
3. durch auBerlich nicht erkennbare .M~i,ngel der Verpackung; 
4. durch die naturliche Beschaffenheit des Gutes. 

Die Eisenbahn haftet jedoch ferner fur den Schaden, welcher 
durch Versaumung der Lieferungsfrist entsteht, es sei denn, daB die 
Verspatung von einem Ereignis herruhrt, welches sie wedel' herbei
gefuhrt hat, noch abzuwenden vermochte. Del' Schaden wird nur 
insoweit ersetzt, als er den in dem Frachtbrief oder dem Gepack
schein als Interesse an del' Lieferung nach MaBgabe der Eisenbahn
verkehrsordnung angegebenen Betrag und in Ermangelung einer sol
chen Anlage den Betrag del' Fracht nicht ubersteigt. 

Der Ersatz des vollen Schadens kann gefordert werden, wenn die 
Versaumung der Lieferfrist durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit 
der Eisenbahn herbeigefuhrt worden ist. 

1st die Fracht nebst den N ebenforderungen bezahlt und das Gut 
<lbgenommen, so sindalle Anspruche gegen die Eisenbahn aus dem 
}crachtvertrage erloschen; ausgenommen hiervon sind: 

I. die FaIle des V orsatzes und del' groben Fahrlassigkeit del' Bahnen; 
2. die Anspruche wegen Versaumung del' Lieferfrist bei Anmeldung 

in spatestens 14 Tagen; 
3. bei Abnahme des Gutes von del' Eisenbahn festgestellte oder infoIge 

ihrer Schuld nicht festgestellte Schaden; 
4. Anspruche wegen Mangel, welche bei del' Abnahme nicht erkennbar 

waren, falls del' Berechtigte unverzuglich nach Entdeckung und 
spates tens in einer Woche nach Abnahme schriftlich bei del' Bahn 
odeI' bei Gericht die Feststellung beantragt und beweist, daB del' 
Mangel zwischen Abnahme und Ablieferung entstanden ist; 

5. Anspruche wegen zu unrecht erhobener Frachten und Gebuhren. 

Die Anspriiche gegen die Eisenbahn verjahren in einem Jahre 
seit der Ablieferung, bei Verlust oder verspateter Lieferung seit Ab
lauf der Lieferfrist. Hierbei hemmt die schriftliche Anmeldung des 
Anspruchs die Verjahrung solange, bis die Bahn ihren Bescheid mit 
Beweisstiicken des GIa u bigers diesem in schriftlicher Form zustellt; 
jedoch gelten die Verjahrungsvorschriften nicht bei Vorliegen von 
Vorsatz auf seiten der Bahn. 

Werden Gegenstande, die von der Beforderung ausgeschlossen 
odeI' zur Beforderung nm bedingungsweise zngelassen sind, Ullter un
richtiger Bezeichnung aufgegchen odeI' werden die flir diose Gegenstande 
vorgesehenen SicherheitsmaHregeln von den Absendern unterlassen, 

40* 
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so ist die Haftpflicht del' Eisenbahnen auf Grund des Frachtvertrages 
ausgeschlossen. 

Fur den Fall, daB auf dem Frachtbriefe als Ort del' Ablieferung 
ein nicht an del' Eisenbahn liegender Ort bezeichnet wird, haftet die 
Eisenbahn als Frachtfubrer nur fur die Beforderung bis zur letzten 
Eisenbahnstation; bezuglich der WeiterbefOrderung hat sie lediglicb 
die Verpflichtungen des Spediteurs. 

Kleinbahnen durfen die Dbernahme von Gutern zur Beforderung 
auf ihrer Bahnstrecke nicht verweigern, sie unterliegen also auch 
dem Transportzwang. 

Nach dem Reichshaftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871 haften die 
Eisenbahnen fur aHe Korperverletzungen und Totungen, die in 
ihrem Betriebe entstanden sind, bis zur "hoheren Gewalt"; des
gleichen haften sie nach dem preuBischen Gesetz vom 3. November 
1838 fur Sachbeschadigungen. Dies ist abel' eine' besondere auBer
kontraktliche Haftung, die mit der Frachtvertraghaftung nichts zu 
tun hat. 

Handelsbrauche. 
(Nach Dove-Meyerstein und Heilfron.) 

Eine Reihe von Handelsgebrauchen - auch als Klauseln im 
Handelsverkehr bezeichnet - sind fUr den Ingenieur wissenswert. 
Die wichtigsten sind im Nachstehenden besprochen. 

1. "Ab Berlin". Verkaufer hat die Ware in Berlin dem Kaufer 
bereitzustellen, nicht abel' am Bahnhof Berlin. Rollgeld zur Bahn 
tragt daher Kaufer, ebenso naturlich die Kosten der Verladung und 
Weiterversendung. Fur den Erfullungsort bedeutungslos. 

2. "Ab Fabrik." Kaufer tragt samtliche Kosten del' Versendung 
von del' Fabrik des Verkaufers aus. Fur den Erfullungsort bedeu
tungslos. 

3. "Ab Grube" (im Kohlenhandel). Wie bei Nr. 2 tragt Kaufer 
die Kosten del' Versendung von del' Grube aus. Hier~rgibt sich abel' 
aus del' Natur des Schuldverhaltnisses (BGB. 269, S. 92); daB die Grube 
regelmaBig auch Erfullungsort des Verkaufers ist, da die Versendung 
von del' Forderungsstelle aus erfolgt (RGZ. In, 93). Fur den Erfullungs
ort des Kaufers ist die Klausel bedeutungslos. 

4. "Ab Lager." Kaufer hat am Lager des Verkaufers seine Ab
nahmeverpflichtung zu erfullen. Hier hat er also die Ware gemaB 
§ 377 zu untersuchen, so daB spatere Bemangelungen ausgeschlossen 
sind. 1m ubrigen wie Nr. 2. 

o. "Abnahme bis Ende des Jahres" ("im Laule des Jahres", "bis 
Ultimo Jannar"). Verkaufer hat die Ware mangels anderer Verein-
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barungen auf Abruf bis zum Ablauf des Jahres (Monats) ~u liefem. 
Am Ende der Frist ist Kaufer zur Abnahme des noch nicht abgerufe
nen Restes auf einmal und zur Zahlung des Restkaufpreises verpflichtet. 

6. "Ab Station X." Verkaufer tragt Gefahr und Kosten bis X., 
einschlieBlich der Kosten der Verladung, Kaufer Gefahr und Kosten 
der Weite;beforderung. Durch ortliche Gewohnheit kann femer die 
Pflicht zur Untersuchung und Riige an der betreffenden Station be
griindet sein (vgl. Nr. 4). 

7. "Ab Waggon." a) Als Lieferungsbedingung; Verkaufer tragt 
die Transportkosten bis zur Einladung in die Babnwagen einschl., 
Kaufer die weiteren (insbesondere die Bahnfracht). 

b) 1st 'Obemahme "ab Waggon" vereinbart, so hat Kaufer die 
Ware im Waggon, also vor der Ausladung, zu iibernehmen. 

8. "Abzuladen nach Eroffnung der Schiffahrt." Der Ablader 
(Verkaufer oder sein Spediteur) muG die Abladung innerhalb 4 Wochen 
nach Eroffnung der Schiffahrt bewirkt haben. Der Zeitpunkt der 
Eroffnung wird durch Anschlag an der Borse bekanntgegeben; sonst 
ist. es der Zeitpunkt, in dem das Wasser eisfrei ist. 

9. "Auf Abruf." Es liegt feste Bestellung, nicht Kauf auf Probe 
(§ 495 BGB.) vor; Kaufer ist also zur Annahme verpflichtet, kann 
jedoch die Lieferungszeit bestimmen (die Ware "abrufen"). Bei ver
einbarter Frist fiir den Abruf hat Kaufer spatestens bis zu deren Ab
lauf abzufordem, widrigenfalls das zu Nr.5 Gesagte gilt. Doch dad 
nach Treu und Glauben der Abruf nicht ungebiihrlich verzogert wer
den; sonst kann Verkaufer nach Setzung einer angemessenen Nach
frist die aus dem Annahme- und Abnahmeverzug des Kaufers folgen
den Rechte geltend machen. 

10. "Auf Abruf nach Redad des Kiiufers." Kaufer darf bis ZUI' 

vollstandigen Abnahme der bestellten Menge seinen Bedad in gleichen 
Waren nicht anderweitig als beim Verkaufer decken und muG, wenn 
er einen Teil verbraucht hat, anschlieGend eine weitere Teillieferung 
abrufen. 1m iibrigen wie Nr. 9. 

11. "Auf Lieferung September/Oktober". Das Recht. die Liefer
zeit innerhalb der bezeichneten Frist zu bestimmen, hat der Ver
kaufer, der Kaufer nur bei einem Zusatz wie "auf Abruf" , "nach 
-Kaufers Wahl". 

12. "Bahnamtliches Gewicht." Der Berechnung des Kaufpreises 
ist das bei der bahnamtlichen Verwiegung ermittelte Gewicht zu
grunde zu legen; Kaufer muG dieses gegen sich gelten lassen. 

13. "Bahnfrei X." Verkaufer hat die Kosten des Transports bis 
zur Bahnstation X. zu tragen. Fiir den Erfiillungsort bedeutungslos. 

H. "Bare Kasse." Verkaufer hat (bei Entfernungskaufen) nicht 
das Recht, die Zahlung schon Zug um Zug gegen Dbergabe der Ware 
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an den Spediteur oder Frachtfiihrer an seinem Erfiillungsort .oder 
gegen Vorlegung der Verladungspapiere zu verlangen, sondern erst, 
nachdem der Kaufer nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort in 
die Lage versetzt worden ist, sie auf ihre Beschaffenheit zu unter
suchen. 

15. "Bare Zahluog". Die Klausel betont nur das olinehin be
stehende Recht des Verkaufers, Zahlung in bar zu fordern und Wech
sel, Schecks u. dgl. als Zahlungsmittel abzulehnen. 

16. "Bei Barzahluog 2 Proz. Skooto." Kaufer hat auch ohne aus
driickliche Einraumung Anspruch auf das in dem betreffenden Han
delszweig iibliche Zahlungsziel. Bei Zahlung Zug um Zug gegen 
Empfang der Ware darf er 2 Proz. Kassenskonto yom Fakturen
betrag kiirzen. 

17. "Bei Kasse oaeh Empfaog 2 Proz. Skonto, sonst 3 Mooat 
,Akzept." Kaufer hat Anspruch auf 3 Monate Ziel unter der Bedin
gung, daB er sein Dreimonatsakzept iiber den Fakturenbetrag dem 
Verkaufer iibersendet. Bei Zahlung Zug um Zug darf er 2 Proz. 
Kassenskonto abziehen. ZaWt er weder, noch gibt er sein Akzept, so 
gerM er in Verzug, und Verkaufer kann Barzahlung in voller Hohe 
verlangen. 

18. "Cash down" (engl.) = netto Kasse. 
19. "er" (cost, freight = Kosten, Fracht), z. B. cf. Hamburg. 

Verkaufer tragt die Kosten des Transports bis Hamburg, insbesondere 
die Fracht. Fiir den Erfiillungsort bedeutungslos. 

20. "eil" (cost, insurance, freight =" Kosten, Versicherung, Fracht), 
z. B. ci£. Hamburg. Verkaufer tragt die Fracht und die iibrigen 
Unkosten, nicht auch die Gefahr des Transports bis Hamburg, ein
schIieBlich del' Transportversicherung (nicht auch den Zoll bei Ein
fuhrware). Hamburg gilt als Ablieferungsort. Fiir den Erfiillungsort 
bedeutungslos. Cif ohne Zusatz einer Ortsbezeichnung: iill Zweifel 
der Hafenplatz, wo der Kaufer seine Handelsniederlassung hat. 

21. "Die Ware faIle, wie sie falle." Die Haftung des Verkaufers 
fiir Mangel der Ware ist ausgeschlossen, selbst wenn scWechteste Ware 
geliefert wird, sofern es nur immer noch ,Handelsgut ist (RG. 19, 31). 
Bei argIistigem Verschweigen eines Mangels ist die Klausel jedoch 
wirkungslos (§ 476 BGB.). 

22. ,,3/3 Mooat" (,,3/3 Monatsziel", ,,3/3 Ziel", 3/3 Monats_7 

akzept"). Kaufer hat ein Ziel von 6 Monaten, auf 3 Monate unbe
din t, auf die weiteren 3 nul' uuter del' Bedil1gul1g, daB er nach Ab
lauf del' ersten 3 Monate dem Verkaufer Wechsel (bei ,,3/3 Monats
akzept" sein Akzept, sonst auch Kundenrimess'en) iiber den Fakturel1-
betrag einsendet, die nach 3 Monaten fallig sind (vgl. Nr. 17). 
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23. "Dreimonatsakzept gegen Verladungspapiere." Wie Nr.44, nur 
daB Kaufer, statt Barzahlung zu leisten, sein nach 3 Monaten falli
ges Akzept uber den Rechnungsbetrag geben darf, also ein Ziel von 
3 Monaten unter der Bedingung der Hingabe von Wechseln erhalt. 
Das Ziel rechnet vom Tage der Ausstellung der Verladungspapiere 
(vgl. Nr. 63). 1st abel' del' Zusatz "ab X. (Hamburg)" beigefugt, dann 
beginnt das Ziel mit der Ausstellung der Verladungspapiere in X. 
(Hamburg). 

24. ,,30 'rage Kasse mit 2 Proz. Skonto". Del' Rechnungsbetrag wird 
spatestens 30 Tage nach dem Datum der Faktura fallig; bei Zahlung 
bis zu diesem Tage konnen 2 Proz. Kassenskonto abgezogen werden; 
bei spaterer Zahlung Verzugszinsen vom Ablauf des Ziels an und 
kein Skonto (LZ. 11, 926). 

25. ,,30 Tage oder Kasse mit 2 Proz." Kaufer hat ein Ziel von 
30 Tagen. Zahlt er sofort nach Empfang der Ware, so steht ihm ein 
Kassenskonto von 2 Proz. zu. 

26. "EUektiv" bei einer in auslandischer Wahrung ausgedrucktell 
Schuld bedeutet, daB die Zahlung in der auslandischen Wahrung er
folgen soIl (vgl. § 244 BGB.). 

27. "ErniUungsort Berlin" auf Preislisten, Fakturen, Bestati-. 
gungsschreiben usw. s. S. 575 ff. 

28. "Fob" (free on boardc.= frei an Bord) , z. B. "fob Bremen". 
Verkaufer tragt die Kosten des Transports bis an Bard des Seeschiffes, 
mit dem del' Weitertransport zu bewirken ist, also auch die Kosten 
der Einladung. Eine Vereinbarung uber die Tragung der Gefahr oder 
den Erfullungsort enthalt die Klausel nicht (OLG.3, 92). 

29. "Frachtfrei hier (Berlin)." Hier hat del' Verkaufer nul' frei 
bis zu dem bezeichneten Orte, d. h. bis zum Bahnhof zu tiefern, so 
daB del' Empfanger das Rollgeld zu zahlen hat. Fur den Erfullungsort 
und daher fur die Gefahrtragung bedeutungslos. 

30. "Frachtfrei mer (Berlin)." Verkaufer tragt die Kosten bis 
zur Anlegung des Kahns, also nul' die Kahnfracht. Liegegelder und 
Unkosten del' Loschung hat Kaufer zu zahlen, ebenso die Kosten des 
Transports zu seinem Lager. 

31. "Franko." a) Lieferungsbedingung: Verkaufer hat samtliche 
Kosten des Transports zu tragen. "Fco" (= franko) dient im Konto
korrent zur Bezeichnung solcher Posten, die beim Abschlusse pro
visionsfrei bleiben. 

32. "Franko Bahn x.", "franko Bahnhof x." Verkaufer tragt die 
Kosten des Transports bis zum Bahnhof X., Kaufer die Kosten des 
Einladens (wenn X Abgangsstation ist), bzw. des Ausladens (wenn 
X. Ablieferungsort ist), ferner in allen Fallen die bahnamtliche Ab
fertigungsgebiihr, die etwaigen Zollspesen und die weiteren Transport-
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kosten (Rollgeld, auch zu einem andel'en Bahnhof). Fiir den Er
fiillungsort bedeutungslos. 

Hat Kaufer das Recht, die Ware nach einem anderen Ort als X. 
zu bestimmen (was vielfach Handelsbrauch ist), so hat Verkaufer 
einen Kostenbetrag zu iibernehmen, welcher del' Fracht bis X. ent
spricht. 1st die Sendung unfrankiert geschickt worden, so daB Kaufer 
die volle Fracht verauslagen muBte, so darf er die vom Verkaufer zu 
tragende Fracht vom Faktul'enbetrag in Abzug bringen. 

33. "Franko Fracht und Emballage", "franko franko." Verkaufer 
hat die Transportkosten einschlieBlich allel' Nebenspesen (Rollgeld, 
Spediteurprovision usw.) bis zum Bestimmungsort und die Kosten 
del' Verpackung zu tragen. 

34. "Franko obne Nebenspesen." Wie vorstehend mit der Ab
weichung, daB die Kosten del' Verpackung dem Verkaufer nicht zur 
Last fallen. 

35. "Franko Wagen (Waggon) X." Verkaufer tragt nicht nul' die 
Kosten des Transports bis zum Bahnhof X., sondern auch die der 
Einladung in die Waggons. 1st X. Ablieferungsort, so gilt das gleiche 
wie zu Nr.32. 

36. "Frei" Empfangsstation (z. B. "Frei Berlin"). Verkaufer 
hat auBer den Kosten auch die Gefahr bis zur Empfangsstation, z. B. 
Berlin, zu tragen (vgl. Nr.31). 

37. "Freibleibend." Angebr-t unter AusschluB del' sonst nach 
§ 145 BGB. eintretenden Gebundenheit. 

38. "Frei von Kriegsgefabr". .Befl'eit lediglich von del' eigent
lichen Kriegsgefahl' (wie Nr. 53). 

39. "Gl'gen Dreimonat.sakzept." Es illt ein Ziel von drei Monaten 
gewahrt unter del' Bedingung, daB Kaufer sein narh 3 Monaten falliges 
Akzept libel' den :E'akturenbetrag eim;endet. 

40. ~,GeDau nacb Muster" bcdeutet einen einfachen Kauf nach 
Probe (§ 494 BGB.). 

41. "Irrtum vorbebaIten." Die Kaufleute pflegen Kontokorrent
(wie liberhaupt Konto-}auszlige mit dem Vermerk "Irrtum vor
behalten", "S. e. e. 0." (Salvis erroribus et omissionibus) zu versehen. 
Del' Vermerk ist bedeutungslos. Auch ohne diesen Vorbehalt ist die 
Anfechtung wegen Irrtums unter den Voraussetzungen del' §§ 119, 
121 BGB. zuiassig, und durch den Vermerk wird die Anfechtbarkeit 
wedel' erweitert noch erleichtert. 

42. "Kasse bei Empfang del' Faktura." Kaufer ist verpflichtet, 
Zug um Zug gegen Empfang del' Rechnung zu zahlen, auch wenn er 
die Ware noch nicht besitzt. Verkaufer hat das Recht, mit Absen
dung del' Ware bis nach Eingang des Kaufpreises zu warten. 
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"Kasse" ohne Zusatz einer Frist bedeutet allgemein: sofortige 
Zahlung. Dariiber, ob ein Skonto abgezogen werden darf, enthalt die 
Klausel nichts (vgl. Nr.61). In manchen Handeiszweigen (z. B. mit 
Zement) oder an manchen Orten kann trotz der Klausel "Kasse" ein 
kurzes Zahlungsziel in Anspruch genommen werden. 

43. "Kasse gegen Ansliefernng des Konnossements", "Kasse gegen 
Duplikat des Frachtbriefs" (bei einem Binnentransport, fiber den 
ein Ladeschein nicht ausgestellt ist), "Kasse gegen Konnossement 
(und Police}". Entsprechend Nr.44. 

44. "Kasse gegen Veriadnngsdoknmente." Kaufer mua, ohne wie 
soost zur Priifung der Ware vor Annahme in der Lage zu sein, den Kauf. 
preis zahlen (sei es in bar, sei es - "Akzeptleistung oder Kassa 
gegen Verladungsdokumente" - in Akzepten oder Wechseln) gegen 
Aushandigung ordnungsmalliger Verladungsdokumente (Konno sse
ment, Ladeschein). Allerdings besteht die Zahlungspflicht nicht 
schlechthin, nur trifft den die Zahlung weigemden Schuldner die Be
weislast fur die Berechtigung der Weigerung (RGZ. 61, 350; S.236). 

45. "Kasse mit 2 Proz. Skonto." Der Kaufpreis ist sofort nach 
Dbergabe der Ware zu entrichten, unter Abzug von 2 Proz. Skonto. 
Anspruch auf ein Ziel hat Kaufer auch bei Verzicht auf den Skonto 
nicht. 

46. "Lieferung per Dezember 1914." Die Wahl des Zeitpunktes 
der Lieferung innerhalb des Monats Dezember steht dem Verkii.ufer, 
nicht dem Kaufer zu. 

47. "Netto." Gewichtsbestimmung: Das Gewicht ist ohne die 
Verpackung zu berechnen und die Preisbestimmung gilt fur das so 
ermittelte Gewicht. 

48. "Netto ab hier". Der Preis versteht sich ohne jeden Abzug 
(Skonto, Portospesen fUr die Obersendung des Geldes nach der Nieder
lassung des Verkaufers). 

49. "Netto Kasse gegen Faktura." Kaufer hat gegen Empfang 
der Rechnung zu zahlen, und zwar ohne jeden Abzug. 

50. "Netto Kasse gegen Konnossement." Kaufer hat Zahlung 
ohne jeden Abzug gegen Obergabe des ordnungsmaBigen Konnosse
menta zu leisten. 

51. "Netto Kasse laut Konnossement." Kaufer hat Zug um Zug 
gegen Auslieferung der nach Quantitat und Qualitat dem Konnosse
ment entsprechenden Ware zu zahlen, und zwar ohne Abzug. 

52. "Netto Tara." Der Preis versteht sich ohne Abzug fur das 
Gewicht der Ware einschlieBlich der Verpackung (der Tara). Di& 
Tara geht in das Eigentum des Empfangers uber. 
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53. "Nur fUr Seegefahr" bei del' Seeversicherung schIieBt die 
Raftung des Versicherers ledigIich fur die Kriegsgefahr, d. h. fur 
Ereignisse aus, die in einem Kriege ihre Ursache haben. Del' Ver
sicherer haftet abel' fur aIle nicht als Kriegsgefahr sich darstelIenden 
Ereignisse, auch wenn es Verfugungen von hoher Rand (z. B. Qua
rantanemaBregeln) sind (RG.47, 179; 67, 251). 

54. "Nur zur Verrechnung" schlieBt die Barzahlung eines Schecks 
aus. 

55. "Reklamationen erbitte binnen 10 Tagen", "Reklamationen 
werden nul' binnen 3 Tagen angenommen". Sind die Klauseln ver
einbart, so enthalten sie eine Bestimmung del' Frist fur die Mangel
ruge nach § 377 HGB. Die einseitige Bestimmung (z. B. auf del' 
Faktura) ist dem Kaufer gegenuber bedeutungslos. Del' Verkaufer 
jedoch wird regelmaBig den Vermerk sich entgegensetzen und eine 
innerhalb del' gesetzten Frist einegehende Ruge als rechtzeitig gelten 
lassen mussen. 

56. "Tel quel". gleichbedeutend mit Nr.2l. 
57. "Wir bitten urn Gutschrift des vorstehenden Betrages." D~r 

Vermerk bedeutet nul', daB del' Glaubiger eine Anerkennung der 
Richtigkeit des berechneten Betrags wiinscht, nicht abel', daB er ein 
Zahlungsziel bewilligen will. Die Ausdrucksweise ist also, wo nicht 
aus Vereinbarungen odeI' Handelsgebrauch ein Anspruch auf ein 
Zahlungsziel folgt, ungenau. 

58. "Zahlbar durch Reichsbaukgirokonto." Form fur die Zahl-
barmachung von Wechseln bei del' Reichsbank. 

59. "Zahlbar in X. bei A." Domizilvermerk auf dem Wechsel. 
60. "Zahlbar nach Empfang del' Faktura." Wie Nr.42. 
61. "Zahlung Kasse" ("Zahlung per Kasse", "Zahlungsziel 

Kasse"). Kaufer hat Zug um Zug gegen Empfang del' Ware zu zahlen. 
Eine Vorleistungspflicht ist fur ihn nicht begriindet. Daher ist Ver
kamer nicht berechtigt, die Ware unter Nachnahme zu senden. In 
manchen H andelszweigen finden sich Gebrauche, wonach trotz del' 
Klausel ein kurzes Ziel in Anspruch genommen werden darf. 

62. "Ziel3 lllonate." Kaufer hat ein Zahlungsziel von 3 Monaten 
Das Ziel beginnt, wenn nichts Abweichendes vereinbart ist, bei Platz 
geschaften mit del' Obergabe del' Ware, bei Distanzsendungen mit del' 
Absendung del' Ware oder, falls die Ausstellung del' Faktura spateI' 
erfolgt, mit dem Datum del' Faktura. 

63. "Ziel 3 Monate netto gegen unsere Tratte oder Kasse inner
halb 30 Tagen mit 2 Proz. Skonto." Kaufer genieBt ein Zahlungsziel 
von 3 Monaten unter del' Bedingung, daB er eine vom Verkaufer auf 
ihn gezogene, nach 3 Monaten fallige, uber den Fakturenbetrag 
lautende Tratte akzeptiert. Will er sich hierauf nicht einlassen (ver-
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pflichtet ist er dazu nicht), so hat er nul' Anspruch auf ein Ziel von 
30 Tagen und muB bar zahlen, dar£ jedoch in diesem Fall 2% Kassen
skonto vom Rechnungsbetrag abziehen. Bleibt er mit del' Barzahlung 
innerhalb 30 Tagen saumig, so kann nunmehr del' Verkaufer auf den 
Kaufer per 3 Monate nach Beginn des Zieles ziehen, und del' Kaufer 
dad alsdann die Akzeptierung der Tratte nicht mehr ahlehnen. 

64. "Zum Ausgleich." Eine Quittung "zum Ausgleich" (Aus
gleichsquittung) enthalt (las Bekenntnis des Quittierenden, daB er 
keinen Anspruch mehr gegen den Empfanger der Quittung habe, 
ebensowenig wie dieser gegen ihn, daB also die beiderseitigen Forde
rungen ausgeglichen sind. 

65. "Zum Inkasso" auf zur Einkassierung ubergebenen Wechseln. 
66. "Zur Auswahl." Bei einer unverlangten Auswahlsendullg 

gelten die allgemeinen Grundsatze uber die Zusendung nicht bestellter 
Ware. Geschieht die Auswahlsendung auf Vedangell, so hat del' 
Empfanger sie, falls er sie nicht behalten will, frallkiert zuruckzusen
den. In manchen Handelszweigen haben sich liristen herausgebildet, 
innerhalb deren die Sendung zuruckgeschickt werden muB, widrigell
falls sie als gekauft gilt. 

Der gewerbliche Rechtsscbutz. 

Eines del' in der Industrie heiBumstrittensten Kapitel bildet der 
gewerbliche Rechtsschutz. Die aus demselben erwachsenen Rechte 
bilden oft die Grundlage fUr die Griindung, das Bliihen und Ge
deihen industrieller Unternehmungen. Die richtige Handhabung 
desselben ist auch fUr die Organisation wie fUr den Vertrieb eines 
Unternehmens ausschlaggebend. 

Der gewerbliche Rechtsschutz zerfallt in 
1. das Patentrecht; 
2. GebrauchsmustHschutzrecht UlHl Geschmacksmusi!'l"schutzrecht; 
3. Warenzeichenrecht; 
4. das Recht aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbew(·rb. 

1m Nachstehenden wird das bestehende Patent- und Gebrauchs
musterrecht besprochen werden und im AnschluB daran noch der 
Abdruck des unter dem 11. Juli 1913 im Deutschen Reichsanzeiger 
veroiJentlichten Entwurfes eines Patentgesetzes und Gebrauchs
mustergesetzes nebst Erlauterungen gebracht werden. Auf die wesent
lichen Unterschiede in den Hauptpunkten, namentlich gegeniiber dem 
bestehenden Patentgesetz ist bereits im Kapitel "Rechte und Pflichten 
des Technikers" eingegangen worden. Hier sollen nul' di-e Unter
lagen gegeben werden, um den Ingenieur zu befahigen, den alsbald 



636 Del' Vertrieb. 

nach dem Frieden kommenden abschlieBenden Verhandlungen libel' 
die Abanderung des bestehenden Patent- und Gebrauchsmuster
gesetzes folgen zu konnen. 

Das Patentgesetz yom 7. April 1891. 

Das Patentgesetz ist Reichsgesetz. Das Pa,tentrecht bedeutet 
den Inbegriff del' Normen uber Entst.ehung, Inhalt, Dauer und 
Endigung des Patents. 

§ 1. 
"p ate n t ewe r den e rt e il t fUr neue Erfindungen, welche eine gewerb

liche Verwertung gestatten. Ausgenommen sind: 
1. Erfindungen, deren Verwertung den Gesetzen oder guten Sitten zu

widerlaufen wiirde; 
2. Erfindungen von Nahrungs-, GenuB- und Arzneimitteln Bowie von 

Stoffen, welche auf chemischem Wege hergestellt werden, soweit die Er
findungen nicht ein bestimmtes Verfahren zur Herstellung der Gegenstande 
betreffen. " 

Patente sind subjektive Rechte, welche einer Person oder Ge
sellschaft durch das Reich erteilt werden. Den Begriff der Er
findung erlii.utert das Gesetz nicht. Fur das Patent ist es uner
heblich, wenn del' Erfinder eine falsche wissenschaftliche Erklii.rung 
gibt, wenn nur del' behauptete Erfolg eintritt und wiederholt wer
den kann (RG. 12, 190; 14, 155) oder wenn del' Erfinder die von 
ihm erreichte Wirkung zu Unrecht einem Bestandteile seiner Er
findung zuschreibt, welcher in Wirklichkeit nebensachlich ist. An
dererseits ist, wenn del' Anmelder bei del' Anmeldung das Wesen 
seiner Erfindung bestimmt hat, diese Angabe fur die Beurteilung 
maBgebend, ob eine Erfindung vorliegt. Der Anmelder muB jedoch 
tatsachlich fUr den erkannten Gedanken den Patentschutz nach
gesucht und erhalten haben (RG. 5, 128). 

Eine Erfindung besteht einmal aus del' Entdeckung, welche 
den Zusammenhang aus Ursache und Wirkung feststellt, und aus 
del' menschlichen Tatigkeit, das Ergebnis fUr das Gewerbe zu 
verwerten. Wenn sich del' Erfinder bekannt gewesener Mittel be
dient, um eine Ausfuhrung vorzunehmen, trotzdem die Losung der 
Aufgabe vorher theoretisch erkannt war, so liegt selbst dann noch 
eine Erfindung VOl' (RG. 4, 169). Bisweilen kann die Erfindung 
auch schon in del' SteHung der Aufgabe liegen, indem hierdurch 
ein wirtschaftliches Bedurfnis erkannt wird. Del' Erfindungscharakter 
wird dadurch nicht beeintrachtigt, daB die gestellte Aufgabe durch 
Anwendung bekannter Hilfsmittel von jedem Fachmann gelost wer
den konnte. Jedoch muB der Erfinder stets die konkreten Mittel 
zul' Losung del' Aufgabe hierbei angeben. War die Aufgabe be
l'eits bekannt, so muB das Patentfahige in del' Ol'iginalitat del' zu 
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ihrer Losung benutzten Mittel liegen (RG. 12, 249). 1st der Ein
tritt des beabsichtigten Erfolges nach den Naturgesetzen unmog
Hch, so liegt keine Erfindung vor. 

Die Erfindung kann entweder ein Verfahren oder ein korper
liches Erzeugnis zum Gegenstande haben. Durch das Patent 
auf das Verfahren sind die durch das Verfahren unmittelbaren her
gestellten Erzeugnisse mitgeschiitzt. Andererseits sehlieBt der Schutz 
des Erzeugnisses siimtliche Herstellungsarten ein, so daB derjenige. 
welchem das Erzeugnis patentiert ist, aIle andern an der Herstel
lung desselben, aueh nach einem neuen Verfahren hindern kann. 
LiiBt man sich auBer dem Erzeugnis auch noch das Verfahren 
selbst schiitzen, so kann man die Anwendung dieses Verfahrens 
auch fUr andere Erzeugnisse verbieten. 

Ein allgemeines Patent kann nicht mehr gewahrt werden, 
wenn der generelle Losungsgedanke oder eine auf ihn beruhende 
Ausfiihrungsform bereits bekannt war. Bei chemischen Erfindungen 
ist ein allgemeines Patent nur zulassig, wenn vom Anmelder die 
behaupteten Eigenschaften in dem ganzen verlangten Um£ange 
nachgewiesen oder doch glaubhaft gemacht sind. 

Die Erfindung muB gegeniiber dem bisherigen Zustand einen 
wesentlichen Fortschritt darstellen. Die Erkenntnis cines phy
sikalischen Gesetzes kann nahe Hegen, die Verwertung detlselben 
in einer bestimmten Form und auf einem bestimmten teehnischen 
Gebiete jedoch eine Lei'ltung von besonderer Bedeutung ;,:ein (RG. 
im Bl. 4, 169). 

Vorteile der Erfindung, die der Erfinder nicht erkannt hat, 
konnen ihm nicht angerechnet werden, und haben bei der patent
rechtlichen Bedeutung auszuscheiden. Vorteile, die jeder Fachmann 
erkennen konnte, brauchen vom Anmelder nicht besonders erwahnt 
zu werden (RG. 20,40). (RG. im Bl. 12, 136; 12,159; 17,274). 

Man kann vom Anmelder den Nachweis des Fortschritts ver
langen, es geniigt jedoch, wenn die Erreichung des von ibm an
gestrebten technischen Effekts nicht ausgeschlossen erscheint. Die 
Erfindung braucht ~icht das Erzeugnis einer auBergewohnlichen gei
stigen Arbeit zu sein. Bedient man sich zur Darstellung des der Er
findung zugrunde liegenden Gedankens lediglich anderer Materialien, 
so liegt keine Erfindung vor; wird aber durch die Anwendung des 
neuen Materials eine weitergehende technische Wirkung erzielt, so 
kann sie patentfahig sein. Unter Umstanden kann eine Erfindung 
schon dadurch begriindet werden, daB eine bekannte Arbeitsweise 
auf andere Gegenstande iibertragen wird, insbesondere dann, wenn 
diese tlbertragung wegen der Verschiedenheit beider Fabrikations
gebiete dem Fachmann nicht nahe lag. Die Obertragung ist nie-
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mals patenthindernd, wenn das neue Erzeugnis ganz andere tech
nische Eigenschaften besitzt. Eine Steigerung der Ausbeute durch 
das neue Verfahren begriindet nur dann die Patimtfahigkeit, wenn 
sie so erheblich, daB man von einer neuen Wirkung sprechen kann, 
wenn z. B. das Verfahren als erstes eine Ausbeute in gewerblich 
verwertbarem MaBe ermoglichte. (Isay in M. u. W. 8, 183.) Wird 
bei einer Kombination ein Element durch ein anderes ersetzt und 
fUhrt das Einsetzen desselben, welches dem ersetzten vielleicht 
technisch sonst sehr nahe steht, eine iiber den Effekt der friiheren 
Kombination hinausgehende Wirkung herbei, so liegt eine Erfindung 
vor (RG. in JW. 00, 554). Hingegen liegt keine Erfindung vor, 
wenn durch die Verbindung oder Vermehrung von Elementen eine 
nach den Grundsatzen der Summierung selbgtverstandliche Ver
starkung der Wirkung erzeugt wird, es sei denn, daB durch eine 
eigenartige Verbindung Effekte erzielt werden, welche starker sind 
als die Summe der Einzelwirkung, oder neu und eigenartig sind. 

Ein Kombinationspatent liegt nicht vor, wenn mehrere 
Neuerungen zusammengefaBt sind, sondern erst wenn diese Neuerun
gen sich gegenseitig zu einer erhohten Gesamtleistung unterstiitzen 
(RG. im Bl. 2, 112). Durch das Kombinationspatent sind an sich 
nicht die einzelnen Elemente geschiitzt, sondern nur ihre Verbin
dung miteinander. Die Elemente der Kombination mussen in einer 
bestimmten Weise ineinander greifen, um die Wirkung hervor
zubJingen. In der Patentschrift muB der Nachdruck auf die Kom
bination gelegt werden; in der Beschreibung ist zum Ausdruck zu 
bringen, daB die Einzelheiten weder neu noch schutzfahig zu sein 
brauchen. Sind die Einzelheiten des Kombinationspatentes einem 
andern patentiert, so ist das Kombinationspatent von dem Patent 
der betreffenden Einzelheit abhangig. 

Unter einer gewerblichen Verwertung ist diejenige Tatigkeit zu 
verstehen, welche auf die Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbei
tung von Rohstoffen einschlieBlich der Halbfabrikate und Zwischen
erzeugnisse gerichtet ist. 

Der Begriff, welchen das Stafgesetzbuch mit den Worten 
"Nahrungs- und GenuBmittel" verbindet, ist auch fUr die Auslegung 
des Patentgesetzes maBgebend. N ahrungsmittel sind Gegenstande, 
welche der Ernahrung des Korpers dienen. GenuBmittel solche, 
welche genossen werden. Arzneimittel sind Mittel, welche zum 
Zwecke der Heilung innerlich oder auBerlich angewendet und durch 
Anwendung verbraucht werden. Die Erfindungen, welche ein be
stimmtes Verfahren zur Herstellung von Nahrungs-, GenuB- und 
Arzneimitteln zum Gegenstande haben, sind patentfahig. 

Unter einem "Verfahren" ist die Anwendung einer oder 
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mehrerer miteinander verbundenen chemischen Reaktionen auf 
einen bestimmten Fall zur Erreichung eines bestimmten gewerb
lichen Zweckes mit bestimmten Mitteln oder deren Ersatzmitteln 
zu verstehen. 

§ 2. 

"Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie zur Zeit der auf 
Grund dieses Gesetzes erfolgten Anmeldung in offentlichen Druckschriften 
aus den letzten hundert Jahren bereits derart beschrieben oder im Inlande 
bereits so offenkundig benutzt ist, daB danaoh die Benutzung durch andere 
Sachverstandige moglich erscheint. 

Die im Auslande amtlich herausgegebenen Patentbeschreibungen stehen 
den offentlichen Druckschriften erst nach Ablauf von drei Monaten seit dem 
Tage der Herausgabe gleich, sofern daB Patent von demjenigen, welcher die 
Erfindung im Auslande angemeldet hat, oder von seinem Rechtsnachfolger 
nachgesucht wird. Diese Begiinstigung erstreckt sich jedoch nur auf die 
amtlichen Patentbeschreibungen derjenigen Staaten, in welchen nach einer 
im Reichs-Gesetzblatt enthaltenen Bekanntmachnng die Gegenseitigkeit ver
bii rgt ist." 

Eine Erfindung, die im Auslande offenkundig benutzt oder im 
Inlande durch offentliche Vortrage zur Kenntnis groBerer Kreise 
gebracht worden ist, beseitigt die Neuheit der Erfindung nicht. 
Beziiglich des Zeitpunktes, zu welchem eine Anmeldung als erfolgt 
anzusehen ist, bestimmt § 27 der Verordnung vom 11. Juli 1891: 

"Samtliche eingehende Geschiiftssachen werden ohne Riicksicht auf ihren 
verschiedenen Inhalt nach der Zeit ihres Einganges mit einer laufenden Num
mer als Geschiiftsnummer und mit dem Datum bezeichnet. Gesohaftssachen, 
welche wahrend der Dienststunden eingehen, sind alsbald, andere GeschiiftB
sachen bei dem Wiederbeginn der Dienststunden von dem dazu bestimmten 
Beamten hiernach zu bezeichnen. Wenn die Reihe des Einganges nicht fest
steht, sind sie nach der Reihe, in welcher sie von den Beamten iibernommen 
werden, mit der Bezeichnung zu versehen. Von zwei an demselben Tage an 
das Patentamt gelangten Geschaftssachen, gilt diejenige alB spater eingegangen, 
welche die hohe1'e Geschiiftsnummer tragt." 

Eingaben, welche an Sonn- und Festtagen oder an Wochen
tagen nach SchluB der Geschaftsstunden eingehen, sind so zu be
urteilen, als ob sic zu Beginn der Geschaftsstunden am nachsten 
Werktage eingegangen waren. Trotzdem gelten samtliche Anmel
dungen, welche mit derselben BriefbesteIlung beim Patentamt ein
gehen, als gleichzeitig eingegangen. Bei gleichzeitiger Anmeldung 
ein- und derselben Erfindung erhalt jeder Patentsucher ein selb
standiges Patent. 

Nach dem Anmeldedatum bestimmt sich der Beginn der 
Patentdauer und der Falligkeitstermin der Jahresgebiihr. 

Druckschriften sind aIle Erzeugnisse der Buchdruckerpresse 
sowie aIle anderen durch mechanische oder chemische Mittel be
wirkten Vervielfaltigungen von Schriften oder bildlichen Darstel
lungen (§ 2 des Reichsgesetzes liber die Preese vom 7. Mai 1874}. 
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Photographien und Zeichnungen fallen demnach auch unter den 
Begriff der Druckschriften (PA. im PBI. 80 S. 167; 83 S. 41). 

Ein miindlicher Vortrag steht einer Druckschrift nicht gleich 
(RG. irn Bl. 9, 227). 

OUentliehkeit der Druekschrift bedeutet, daB sie dem ge
samten Publikum zuga.nglich gemacht ist. Es kommt allein hierbei 
darauf an, ob die Druckschrift tatsachlich nur auf einen engen 
Kreis von bestimmten Personen beschrankt geblieben ist, oder ob 
sie der Kenntnisnahme des Publikums im allgemeinen oder doch 
seitens groBerer Kreise offen gestanden hat. Letzteres ist anzu
nehmen, wenn sie in einer offentlichen Bibliothek oder Lesehalle 
auslag oder, fiir jedermann kauflich, irn Buch~andel erschienen war; 
aber auch durch unentgeltliche Verbreitung innerhalb eines groBeren 
Kreises wird die Druckschrift zu einer offentlichen. Die amerika
nischen Patentschriften vor dem 11. Januar 1871 sind nicht ohne 
wei teres als offentliche Druckschriften anzusehen. 

Die Veroffentlichung der Zeichnung eines Gebrauchs
musters im Reichsanzeiger kann die Erteilung eines Patentes auf 
denselben Gegenstand ausschlieBen, wenn sich aus dieser Veroffent
lichung das Wesen der Erfindung deutlich erkennen lii.Bt (RG. in 
JW. 98, 673). 

Auch die hausliche und die zu Lehrzwecken erfolgende Be
nutzung ist patenthindernd, sofem sie offenkundig ist. Offen
kundigkeit liegt regelmaBig dann vor, wenn die Benutzung der 
Erfindung iiber den Kreis der Beteiligten hinaus in die AuBenwelt 
gedrungen ist. Die zu der Anfertigung der Zeichnung und Modelle, 
der Herstellung oder der Bedienung einer Maschine verwendeten 
Beamten, Handwerker und Arbeiter sind ebenso Beteiligte wie der 
Patentanwalt und Patentagent. LaBt der Erfinder den Apparat in 
einer fremden Fabrik herstellen und wuBte der Inhaber der
selben, daB auf denselben ein Patent nachgesucht werden soIl, so 
gilt £iir die Patenterteilung die Fabrik als Fabrik des Erfinders 
(RG. 56, 54, Bl. 10, 171). 

Der Benutzer mu.B alles tun, urn zu verhindem, daB durch 
diese Personen die Erfindung weiteren Kreisen bekannt wird. Dazu 
gehort, daB ihnen die Geheimhaltung der Erfindung unter Um
standen unter Androhung einer Vertragsstrafe zur PHicht gemacht 
wird. Die ausdriickliche Auferlegung eriibrigt sich, wenn dieselbe 
sich aus den begleitenden Umstanden, insbesondere aus dem Dienst
verhaltnis der Beteiligten von selbst ergibt. 

Das Bekanntsein der Erfindung tritt ein, wenn eine verhii.ltnis
mii.Big erhebliche Zahl von Personen Kenntnis von der Erfindung 
erlangt. Zur Offenkundigkeit geniigt die vor der Anmeldung er-
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folgte Benutzung nur einer einzigen der erfundenen Maschinen, 
wenn diese Benutzung in einer Fabrik ohne jede Absperrungs- oder 
VorsichtsmaBregel wahrend einer langeren Zeit erfolgte (RG. PBl. 
90 S. 563, G. 8, 258; RG. im Bl. 4, 252). 

Ob das Hinaustreten in die AuBenwelt mit oder wider Willen 
des Urhebers oder Benutzers der Erfindung erfolgte, ist unerheb
lich. Die bloBe Aufschrift an der Tiir "Unbefugten ist der Eintritt 
verboten" geniigt nicht (RG. im PBl. 90 S. 563). Es ist gleichgiiltig, 
ob die Zeit der offenkundigen Benutzung seh:r: lange zuriickliegt. 

Eine Ausnahme hiervon bildet das Bekanntwerden von Er
findungen durch A usstell ungen. Unter dem 18. Marz 1904 ist 
ein Gesetz betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und 
Warenzeichen auf Ausstellungen ergangen, worln es heiI3t: 

"Erfindungen, Gebrauchsmustern, Mustern und Modellen, die auf einer 
inlandischen oder auslandischen Ausstellung zur Schau gestellt werden, sowie 
Warenzeichen, die auf einer daselbst zur Schau gestellten Ware angebracht 
sind, wird ein zeitweiliger Schutz in GemaBheit der nachfolgenden Bestim· 
mungen gewahrt: 

1. Durch eine Bekanntmachung des Reichskanzlers im Reichsgesetzblatte 
wird im einzelnen FaIle die Ausstellung bestimmt, auf die der zeitweilige 
Schutz Anwendung findet. 

2. Der zeitweilige Schutz hat die Wirkung, daB die Schaustellung oder 
eine anderweitige spatere Benutzung oder eine spatere Veroffentlichung der 
Erfindung, des Musters oder des Warenzeichens der Erlangung des gesetz
lichen Patent-, Muster- oder Zeichenschutzes nicht entgegenstehen, sofern die 
Anmeldung zur Erlangung dieses Schutzes von dem Aussteller oder dessen 
Rechtsnachfolger binnen einer Frist von 6 Monaten nach der Eroffnung der 
Ausstellung bewirkt wird. Die Anmeldung geht anderen Anmeldungen vor, 
die nach dem Tage des Beginns der Schaustellung eingereicht worden sind." 

Der Reichskanzler hat bisher alljahrlich fiir verschiedene Aus
stellungen Bekanntmachungen auf Grund des Gesetzes eriassen. 

§ 3. 
nAuf die Erteilung des Patents hat derjenige Anspruch, welcher 

die Erfindung zuerst nach MaBgabe dieses Gesetzes angemeldet hat. Eine 
spatere Anmeldung kann den Anspruch auf ein Patent nicht begriinden, wenn 
die Erfindung Gegenstand des Patentes des friiheren Anmelders ist. Trifft 
diese Voraussetzung teilweise zu, so hat der spatere Anmelder nur Anspruch 
auf Erteilung eines Patents in entsprechender Beschrankung. Ein Anspruch 
des Patentsuchers auf Erteilung des Patents findet nicht statt, wenn der 
wesentliche Inhalt seiner Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Mo
dellen, Geratschaften oder Einrichtungen eines andern oder einem von diesem 
a.ngewendeten Verfahren ohne Einwilligung desselben entnommen und von 
dem letzteren aus diesem Grunde Einspruch erhoben ist. Hat der Einspruch 
die Zuriicknahme oder Zuriickweisung der Anmeldung zur Folge, so kann der 
Einsprechende, falls er innerhalb eines Monats nach Mitteilung des hierauf 
beziiglichen Bescheides des Patentamtes die Erfindung seinerseits anmeldet, 
verla.ngen, daB als Tag seiner Anmeldung der Tag vor Bekanntmachung der 
friiheren Anmeldung festgesetzt werde." 

Dem Patent-Gesetz ist es gleichgiiltig, ob der erste Anmelder 
auch tatsachlich der Erfinder ist. N ach dem Patentgesetz hat der 
Berechtigte aus der Erfindung folgende Rechte: 

B I u m. Rechtskllllde. 41 
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1. das Recht des Einspruchs; dringt er mit demselben durch, so 
wird er bevorzugt, falls er selbst die Erfindung anmeldet; 

2. die Nichtigkeitsklage, falls ein Patent auf die ihm wider
reohtlioh entnommene Erfindung erteilt worden ist; 

3. bei vorsatzlicher oder fahrlassiger Verletzung seines Patent
rechts kann er nach den Grundsatzen des biirgerliohen Reohts 
Schadloshaltung verlangen (§ 823 BGB.), auoh den entgangenen 
Gewinn einklagen., Hat ein Dritter widerreohtlioh auf die Er
findung ein Patent genommen, so muS letzterer das Patent auf 
den Erfinder iibertragen. Die Klage auf Vbertragung ist bei 
den ordentlichen Gerichten anzustellen. Auch Herausgabe der 
von dem widerrechtlichen Entnehmer im Auslande angemel
deten Patente kann er verlangen. 

Das Erfinderreoht erlischt, wenn die Erteilung des Patents 
durch einen Tatbestand des § 2 unmoglioh gemaoht ist, oder wenn 
der Bereohtigte oder im Fall einer Doppelerfindung der andere 
Erfinder oder einer, der die Erfindung auf diesen zuriickfiihrt, ein 
Patent erhalt (RG. 56, 283, Bl. 10, 362). 

Der Erfinder hat ein Recht darauf, als solcher zu 
gelten (RG. im Bl. 11, 162). Zum Schutze seiner Erfinderehre 
kann er gegen jeden klagend vorgehen, der in dieses Individual
recht eingreift. 

Unter Umstanden kommen bereits hier die §§ 17, 18 und 20 
des Reichsgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb yom 
7. Juni 1909 in Betracht. Derselbe lautet: 

,,§ 17. Mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 
5000 Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer als Angestellter. 
Arbeiter oder Lehrling eines Geschaftsbetriebs, Geschafts- oder Bel:.riebsge
heimnisse, die ihm vermoge des Dienstverhaltnisses anvertraut oder sonst zu
ganglich geworden sind, wahrend der Geltungsdauer des Dienstverhaltnisses 
unbefugt an andere zu Zwecken des Wettbewerbes oder in der Absicht, dem 
Inhaber des Geschaftsbetriebs Schaden zuzufiigen, mitteilt. 

Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher Geschafts- oder Betriebsge
heimnisse, deren Kenntnis er durch eine der im Abs. 1 bezeichneten Mit
teilungen oder durch eine gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstoBende 
eigene Handlung erlangt hat, zu Zwecken des Wettbewerbes unbefugt ver
wertet oder an andere mitteilt. 

§ 18. Mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 
5000 Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer die im geschaft
lichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art, ins
besondere Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Schnitte, Rezepte zu Zwecken 
des Wettbewerbes unbefugt verwertet oder an andere mitteilt. 

§ 20. Wer zu Zwecken des Wettbewerbes es unternimmt, einem andern 
zu einer Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften des § 17 Abs. 1 und § 18 
zu bestimmen, wird mit Gefangnis bis zu 9 Monaten und mit Geldstrafe bis 
zu 2000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft." 
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Die Anmeldung einer Erfindung ist die Grundlage des 
Erteilungsverfahrens und fiir die Frage del' N euheit uwl Prioritat 
von ausschlaggebender Bedeutung. 

Wer nicht im 1nlande wohnt, kann, gleichviel ob er 1n- oder 
Auslander ist, den Anspruch auf Erteilung cines Patelltes nur 
geltend machen, wenn er einen Vert rete r bestellt hat (vergl. § 12). 
Nieht nur physisehe, sondern auch juristische Personen und solche 
Gesellsehaften, denen das Gesetz Rechtsfahigkeit gemaB §§ 21 ff. 
BGB. beilegt, konnen durch ihre gesetzlichen Vertreter Erfindungen 
zum Patent anmelden. 

Mehrere Personen konnen eine Erfindung gemeinsam 
anmeldenj das Patent wird jedoch nul' allen zusammen verliehen. 
Zieht einer der Anmelder die Anmeldung zuriick, so kann das 
Patent nicht erteilt werden. Die iibrig bleibenden Erfinder konnen 
die Erfindung nur noohmals zum Patent anmelden, set zen sioh 
abel' unter Umstanden dem Einspruch des urspriinglichen Mit
anmelders aus. Die Rechtsverhaltnisse mehrerer Anmelder odeI' 
mehrerer 1nhaber eines Patents regeln sich nach den §§ 741 ff. 
BGB. Danach ist u. a. im Zweifel anzunehmcn, daB den Teil
habern gleiche Rechte zustehen. Jeder Teilhaber kaHn iiber seinen 
Anteil verfiigenj iiber den gemeinschaftlichen Gegenstand im ganzen 
konnen die Teilhaber nur im ganzen verfiigen. Die Lasten und 
Kosten der Erhaltung, del' Verwaltung und del' gemeinschaftlichen 
Geniisse sind nach dem Verhaltnisse des Anteils von jedem zu 
tragen. 1st ein gemeinschaftliches Patent in erst,er 1nstanz ver
nichtet, so hat die von einem Patentinhaber eingelegte Berufung 
auch Wirkung fiir die Mitinhaber; haben aHe Berufung eingelegt, 
so werden durch die Zuriicknahme del' Berufung seitens eines 
Mitinhabers die andern an der Weiterverfolgung nieht gehindert 
(Rg. 76, 298, Bl. 17, 248). J eder Teilhaber kann die Ver
letzung seines Patentrechts zivil- und strafrechtlieh ver
folgen. 

1st eine friihere Anmeldung zuriiekgenommen odeI' endgiiltig 
zuriickgewiesen worden, so steht sie einer spateren Anmeldung 
nieht entgegen (PA. im BI. 2, 279; RG. im Bl. 6, 148). Eine 
spiitere Anmeldung hat nur in dem Falle das Voneeht VOl' einer 
friiheren, wenn del' spatere Anmelder auf Grund einer Anmeldung 
in einem Unionsstaate (vergl. den Unionsvertrag Soite 722) ein 
Prioritatsrecht genieBt. 

Greift eine Erfindung in eine friiher angemeldete derart ein, 
daB sie nieht ohne Beeintraehtigung del' Reehte des friiheren An
melders benutzt werden kann, so sprieht man von einer Ab
hangigkeit des Patentes. Die abhangige Erfindung muG ebenfalls 

41* 
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eine patentfahige Erfindung sein. Ohne Erlaubnis des friiheren 
Anmelders oder Patentbesitzers darf die spatere Erfindung 
nicht ausgeiibt werden, andernfalls liegt eine Patentver
letzung vor. Eine Abhangigkeit liegt auch vor, wenn ein Patent 
oder Erfindung nicht ausgeiibt werden kann, ohne gegen ein bestehen
des Gebrauchsmuster zu verstoBen. FaUt das altere Patent aus 
irgend einem Grunde weg oder erlischt das Gebrauchsmuster, so 
wird das jiingere Patent voU wirksam. Zur Entscheidung der 
Frage der Abhangigkeit eines jiingeren Patentes von einem 
andern oder eines Gebrauchsmusters sind die ordentlichen 
Gerichte berufen (§ 13 GVG.). Das Patentamt ist nicht berechtigt, 
im Nichtigkeitsverfahren sich iiber die Abhangigkeit auszusprechen. 

Die A bhangigkeitsklage bezweckt die FeststeUung des 
Rechtsverhaltnisses zwischen zwei Patenten. Hat der Klager ein 
rechtliches Interesse daran, daB das Rechtsverhaltnis alsbald fest
gestellt werde, so kann er die Klage gemli.B § 256 ZPO. erheben. 
DaB ein solches Interesse ohne weiteres bei dem Inhaber des 
alteren Patents vorliegt, ist klar. Jedoch ist auch der Inhaber dcs 
jiingeren Patents hierzu legitimiert. Die Klage ist bereits zulassig, 
wenn die Bekanntmachung der Patentanmeldung erfolgt ist und 
dadurch ein einstweiliger Patentschutz begriindet ist. Das recht
liche Interesse liegt auch VOl', wenn die Abhangigkeit bestritten 
wird. Del' Antrag der Klage geht auf Feststellung, daB das 
Patent Nr .... nicht ohne Erlaubnis des 1nhabers des Patentes 
Nr .... ausgeiibt werden darf. Umgekehrt kann auch del' Inhaber 
des neueren Patents gegen den des alteren die Klage auf Unab
hangigkeit seines Patents anstellen. 

Viel umstritten ist die Frage, wem del' Anspruch auf 
die E,rteilung eines Patents fiir die Erfind ung eines Beauf
tragten, Angestellten oder Beamten z usteht. Hat jemand von 
einem andern den Auf trag erhalten, fUr ihn eine bestimmte Er
findung zu machen, und macht er in Ausfiihrung dieses Auftrages 
die Erfindung, so gehort sie dem A uftraggeber. 

1st durch Vertrag oostimmt, daB Erfindungen ohne weiteres 
Eigentum der andern Vertragspartei werden sollen, so hat letztere 
den Anspruch auf die Erteilung des Patents. Ausschlaggebend ist, 
ob der Angestellte zufolge seines Dienstvertrages verpftichtet war, 
auf Erfindungen bestimmter Art fiir den Dienstherrn bedacht 
zu sein. Dies trifft· regelmaBig zu, ej:; sei denn, daB del' Ange
stelte nicht in der Erzeugungsstatte beschaftigt ist, und wenn 
es sich ferner urn Erfindungen handelt, welche nicht in den Fabri
kationsbereich seines Dienstherrn fallen. odeI' wenn sie nicht im 
Rahmen seiner Tatigkeit liegen. 
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Bei der heutigen Art der industriellen Betriebe. namentlich 
in del' GroBindustrie, kann die Erfindung oft nicht auf einen be
stimmten Erfinder zuriickgefiihrt werden. Sie ist auch meistens 
das Ergebnis langjahriger Arbeiten und Verbesserungen von Kon
struktionen, an denen eine ganze Reihe von Beamten gearbeitet 
hat, wobei sich oft del' urspriingliche Erfindungsgedanke verandert, 
eingeengt oder erweitert hat. Man spricht dann von einer soge
nannten Etablissements-Erfindung. Eine solche Etablisse
mentserfindung gehort regelmaBig dem Dienstherrn. Oberhaupt ist 
anzunehmen, daB die Erfindungen, welche Ingenieure in Ausiibung 
ihrer Tatigkeit im Konstruktionsbureau, und Chemiker im Ver
suchslaboratorium, Betriebsbeamte in den Werkstatten an den Er
zeugnissen der Fabrik machen, dem Dienstherrn gehoren. Hierbei 
ist es nioot ausschlaggebend, ob innerhalb oder auBerhalb der 
Dienststunden oder innerhalb oder auBerhalb des Unternehmens 
gemacht ist, wenn sie nur wahrend des Dienstverhaltnisses ge
macht ist. Auch ist es unerheblich, wann del' Erfinder sie bekannt 
gibt oder wann er sie zum Patent anmeldet. Entscheidend ist, 
wann die Losung der A ufgabe erfolgt ist. 

Meldet ein Angestellter behufs Verschleierung des Rechtsver
haltnisses die Erfindung durch einen Strohmann an, so wird dem 
Dienstherrn das Recht nicht verkiimmert, wenn er nachweisen 
kann, daB del' Anmelder eine vorgeschobene Person ist. Hat eill 
Strohmann wissentlich mitgewirkt. so hat er damit dem Berech
tigten vorsatzlich Schaden zugefiigt und ist ihm zum Ersatz des 
Schadens verpfiichtet. 

Die Klage auf Dbertragung eines Patentes und Einwilli
gung in die Umschreibung desselben in del' Patentrolle ist VOl' den 
ordentlichen Gerichten anzustellen. Del' Klager kann Herausgabe 
aller Gewinne und Nutzungen verlangen. Mit odeI' vor der Er
hebung der Klage wird der Verletzte zweckmaBig eine einstweilige 
Verfiigung beantragen (vergl. Seite 765). 

§ 4. 
"Das Patent hat die Wirkung, daB der Patentinhaber aUBschlieB

Jich befugt ist, gewerbsmaBig den Gegenstand der Erfindung herzustellen. in 
Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen. 1st das Patent fiir 
pin Verfahren erteilt, so erstreckt sich die Wirkung auch auf die durch das 
Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse.". 

Danach ist die "gewerbsmaBige" Benutzung durch Nichtbe
rechtigte untersagt. Die Benutzung der geschiitzten Erfindung zu 
Studienzwecken oder fUr den personlichen oder hauslichen Bedarf 
des einzelnen ist frei. GewerbsmaBig bedeutet also hier: jede nicht 
rein private Benutzung (RG. 66, 164, Bl. 13. 217; RG. in JW. 11, 
250. Industrierecht 11, (4). Infolgedessen gilt jede Benutzung 
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eines Patentes seitens eines Staates, einer Stadtgemeinde. eiller 
Kirchengemeinde odeI' einer anderen offentlichen Korperschaft als 
nicht rein private Benutzung, d. h. trotzdem sie nicht gewerbs
maBig in sonst iiblichem Sinne ist, ist sie ohne Erlaubnis des Patent
inhabers odeI' Patentbesitzers verboten. Bekannt gewol'den ist 
das Urteil des Reichsgel'ichts 66, 164, nach dem eine Kil'chen
gemeinde eine patentiel'te Lautemasohine nioht zum Antl'ieb ihl'el' 
Glooken ohne Verstandigung mit den Patentberechtigten benutzen 
durfte. 

Werden Reparaturen an einem gesohiitzten Gegenstande 
dul'oh einen anderen vol'genommen, so muB Klal'heit iibel' den 
U mfang del' Reparatul' gesohaffen werden. 1st die Reparatur 
gleiohbedeutend mit del' N euhel'stellung des Gegenstandes del' Er
findung, so darf sie nul' vom Patentinhaber odeI' mit.. seiner Er
laubnis vorgenommen werden (RG. im Bl. 92 Seite 43). 

Inverkebrhringen bedeutet jede Handlung, duroh welohe del' 
gesohiitzte Gegenstand in den Verkehr gebl'aoht wird, also nioht 
nul' den Verkauf, sondeI'll auoh die Vermietung, ja sogar die Vor
legung und Erlauterung in einer Versammlung von Gewerbs
genossen, die Sohaustellung auf Ausstellungen, die Auslegung in 
Laden odeI' Schaufenstern. 1st ein Patent auf ein El'zeugnis ge
l'ichtet, so bedeutet bereits die Ankiindigung in Zeitschriften oder 
Zeitungen, die Versendung von Rundschreiben, die Abgabe von 
Kaufangeboten, ein Invel'kehrbringen. Vel'kol'pert sich die Er
findung in Mustern odeI' Proben, so fii.llt auch ihre Verteilung 
hierunter. Gibt jeruand das Rezept des durch eine Patentschrift 
bekannt gewordenen Verfahrens an Interessenten weiter, so gilt 
das gleiche. 

Unendlich wichtig fUr die Praxis sind die Entscheidungen des 
Reichsgerichts bezw. Verfahrenspatenten. Werden die zur Ausiibung 
des Verfahrens dienenden Baustoffe odeI' A pparate in den Verkehr 
gebracht, so wird das Verfahrenspatent nicht verletzt, es sei denn, 
daB der Betreffende wissen muBte, del' Empfanger wolle sie ohne 
Erlaubnis des Patentinhabers in Benutzung nehmen. Es ist also 
bei einem Verfahrenspatent nicht Sache des Maschinen
fabrikanten, sich zu vergewissern, ob seine Abnehmer 
eine Lizenz des Patentinhabers zur Benutzung del' Ma
schine haben (RG. 3'3, 152; 65, 157; EL.13, 151; JW.06, 146; 
Bl. 13, 130). 

Geschiitzte Waren, welche im Auslande hergestellt sind, diirfen 
im Inland nicht in den Verkehr gebl'acht werden. 

FeilhaIten ist das auBel'lich erkennbal'e Bel'eitstellen eines 
Gegenstandes behufs Uberlassung gegen Entgelt. In dem Vor-
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fiihren eines Gegenstandes auf einer A usstellung oder einer Ver
sammlung von Interessenten liegt ein Feilhalten, sobald die Ansicht 
der Dberlassung gegen Emgelt erkennbar hervortritt. Auch in 
dem Anbieten durch Ankiindigungen, Rundschreiben, Briefe, Kata
loge usw. liegt ein Feilhalten. 

Der Ankauf oder anderweite Erwerb der patentierten 
Gegenstande ist gestattet; daher ist der Kaufvertrag, selbst wenn 
der Verkaufer durch ihn wissentlich verletzt, trotz § 134 BGB., 
nicht nichtig (RG. 60, 273). Der Kaufer kann auf Grund del' 
§§ 434 und 440ft BGB. Anspriiche geltend machen, es sei denn. 
daB er beim Abschlusse des Kaufes wuBte, daB der Verkaufer zum 
Verkaufe wegen des bestehenden Patentes nicht berechtigt war 
(§ 439 Abs. 1 BGB.). 

Die Herstellung des geschiitzten Gegenstandes im Auslande 
ist zulassig. Infolgedessen wird ein deutsches Patent auch nicht 
dadurch verletzt, daB jemand sich in Deutschland erbietet, bei der 
Herstellung im Auslande behilflich zu sein und zu diesem Zwecke 
von hier aus dorthin reist (RG. 75, 128). Jedoch wird ein ge
schiitztes Verfahren im Inland dadurch feilgehalten, daB jemand 
vom Inlande aus nach dem Auslande oder umgekehrt das Rezept 
desselben gegen Entgelt mitteilt (RG. im Bl. 6, 197). 

Bei Zivil- und Strafprozessen, welche ein Patent be
trefien, steht die Frage nach dem Umfange des Schutzbereiches im 
Vordel'grunde. Zunachst biidet der Patentanspruch die Grundlage 
fiir die Beantwortung. 

Fur die A uslegung desselben war in der Rechtsprechung des 
Reichsgeriehts in den letzten Jahren der Stand der Teehnik 
zur Zeit der Anmeldung des Patentes immer mehr herangezogen 
worden (vergl. RG. vom 9. Febr. 1910 im JW. 10, 299, Bl. 16, 
157). Das Reichsgerieht betonte infolge der. dadurch hervor
gerufenen groBen Unsicherheit in der Auslegung des Patentanspruches. 
daB der Anmelder nur im "Zweifel" den Schutz beanspruchen 
konne, der ihm nach dem Stande der Technik zur Zeit der An
meldung gebiihrt, so daB Verzichte und Einschrankungen ihm ent
gegen standen. Mit Urteil vom 28. Juni 1911 (JW. 11, 822, 
Bl. 17, 274) hat das RG. geriigt, daB man seiner Rechtsprechung 
in und seit dem Urteile vom 9. Februar 1910 vielfach eine zu 
weit gehende Bedeutung beigelegt habe; nur im Zweifel ent
scheidet der Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung, einerlei. 
ob er der Patent erteilenden Behorde bekannt war oder nicht; die 
Wirksamkeit nachweisbarer Einschrankungen und Verzichte sei von 
ihm ausdriicklich anerkannt worden; die Gerichte seien weder zur 
Erteilung eines Patents oder eines erweiterten Patentschutzes, noch 
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fiir eine Verbesserung des P A. befugt. Es heiBt darin, daB die 
ordentlichen Gerichte nicht dazu berufen sind, die Ansichten del' 
patenterteilenden Behorden iiber das Vorliegen einer schutzwiirdigen 
Erfindung nachzupriifen und zu berichtigen, sie haben das Patent 
so hinzunehmen, wie es erleilt worden ist, und nur mit seiner Aus
legung unter Abgrenzung seines Schutzumfanges zu tun. 

Die Beschwerdeabteilung II hat am 16. Dezember 1912 eine 
Entscheidung getroffen, die klarer den Schutzumfang eines Patentes 
und den EinfiuB der ordentlichen Gerichte auf die Auslegung des 
Schutzumfanges darlegt. Diese Entscheidung lautet: 

,,1m allgemeinen besteht dariiber Einverstandnis, daB zunachst 
und grundsatzlich zu entscheiden ist zwischen dem Patente selbst 
und der Wirkung des Patentes. Die Erfindung ist ein immaterielles 
Gut auf technischer Grundlage. Ihre }1'eststellung im Sinne des 
PG. liegt ausschlieBlich dem Patentamt ob. Das Patentamt hat 
aber nicht nur zu entscheiden, ob ein Patent erteilt worden, sondern 
auch was patentierl werden soll. Mit dieser Feststellung ist die 
Tatigkeit des Patentamts im Erteilungsverfahren abgeschlossen. 
Die Beurleilung der Wirkung des Patentes liegt auBerhalb seiner 
Zustandigkeit. Handelt es sich um die Ermittlung und Abgrenzung 
des Schutzbereiches gemii.B §§ 4, 35 und 36 des PG., so sind zur 
Entscheidung dariiber im einzelnen Fall ausschlieBlich die ordent
liehen Gerichte zustandig. 

Hat hiernach zwar das Patentamt sich auf die Feststellung 
der geschiitzten Erfindung zu beschranken, so haben andererseits 
die Gerichte diese Erfindung so hinzunehmen. wie sie patentiert 
ist. Sie diirfen daher nicht einen andern Gegenstand als patentiert 
ansehen oder den Gegenstand iiberhaupt nicht als geschiitzt be
handeln, selbst wenn das eine oder andere nach dem Stande del' 
Technik zur Zeit der Anmeldung berechtigt gewesen ware. Die 
Erweiterung des Patentes konnte nur im Wege einer neuen An
meldung, die ganze oder teilweise Vernichtung nur im Nichtigkeits
verfahren herbeigefiihrl werden. 

Eine grundsatzlich andere Frage ist es, daB den Gerichten 
die Auslegung des Patentes, sowie es erteilt ist, zusteht. Die 
Sachlage kann hier nicht andel's sein als bei der Auslegung von 
Gesetzen, Vertragen oder sonstigen Rechtsgeschiiften. J edenfalls 
sind die Gerichte (wenn man etwa von del' Bestimmung in § 4 
Abs. 2 des Patentgesetzes absieht) oei Patenten an besondere Aus
legungsregeln nicht gebunden. Es kommen deshalb auch hier die 
iiblichen Grundsatze in Betracht. Aus diesem Grunde wird, falls 
in einem gegebenen FaIle der Patentanspruch mit der dazu ge
horigen Beschreibung Zweifel iiber die Tragweite des erteilten 
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Patentschutzes iibrig HiJ3t, auch der Stand der Technik zur Zeit 
der Anmeldung ein wertvolles Auslegungsmittel fUr den Inhalt des 
Patentes sein konnen." 

Die Grundlage des Schutzbereiches eines Patents bildet also 
der Patentanspruch. Fiir seine Auslegung sind im iibrigen die in 
der Rechtswissenschaft anerkannten allgemeinen Grundsatze iiber 
Auslegung von Willenserklarungen und Urkunden maBgebend. Die 
technischen Ausdriicke sind in dem Sinne aufzufassen, welche sie 
zur Zeit der Anmeldung des Patentes hatten. 

Zur Auslegung des Patentes sind auch die andern Teile 
d. h. Titel, Beschreibung und Zeichnung heranzuziehen. Das RG. 
sagt: nur in und aus diesem Zusammenhange laBt sich die Trag
weite dessen voll erkennen, was der Anmeldende nach der Fassung 
des Anspruchs unter den Patentschutz hat stellen wollen. Eine 
Auslegung, welche nur den Anspruch beriicksichtigt und an dessen 
W ortlaut haftet, steht mit dem Grundgedanken des Patentrechts 
nicht im Einklang, daB sich die Erfindung nicht in ihre einzelnen 
auBeren Darstellungen erschOpft (RG. in JW. 0, 1, 334). Bei 
einem nicht ganz klar gehaltenen Patentanspruch miissen die Er
teilungsakten des PA. zur Erlauterung herangezogen werden. 
Aus ihnen wird sich zuweilen ergeben, daB das P A. den Schutz 
nicht in einem so weiten Umfange hat erteilen wollen, wie ihn del' 
Patentinhaber auf Grund eines weitgehenden Wortlautes des An
spruchs bei Verletzungsprozessen seinem Patent beilegen mochte. 
Manchmal zeigt sich auch, daB del' Umfang des vom Patentinhaber 
von vornherein erkannten und betonten Erfindungsgedankens iiber 
den W ortlaut des Patentanspruches hinausgeht, ohne daB ersicht
Hoh wi I'd, weshalb schlieBlich die enge Fassung des Patentanspruchs 
gewahlt wurde. Hier wird das Gericht gegebenenfalls durch ein
schrankende odeI' ausdehnende Auslegung heIfen. Deshalb fordern 
die Gerichte heute meistens VOl' del' Entscheidung die Erteilungs
akten vom P A. ein und machen sie mit zum Gegenstalld der Ver
handlung. 

Verzichtet der Anmelder auf weitergehende Auslegung seines 
Anspruchs odeI' beschrankt das Patentamt dieselben, so ist dies 
auch fiir spatere. Auslegungen bindend. Es ist hierbei gleichgiiltig, 
ob del' Anmelder einen weitergehenden Schutz verlangt hat; von 
rechtlicher Bedeutung ist lediglich, was endgiiltig vom P A. bewilligt 
worden ist. Werden durch Nichtigkeitsurteile die Patente in ihrem 
Umfang eingeschrankt, so ist das fiir die Auslegung in Zukunft 
von auBerordentlicher Bedeutung. Hat sich das Patentamt bei 
Erteilung des Patentes odeI' bei seinen Urteilen bei spaterer Aus
legung in irgend einer Hinsicht geirrt und das Patent erteilt, 
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so muB das Gericht dem Patent Schutz gewahren. Nimmt in 
solchem FaIle z. B. eine friihere Druckschrift dem Patent jeglichen 
Erfindungsgedanken fort, so dad das Gericht sie nicht beriick
sichtigen. 

Der Patentinhaber kann gemaB § 256 der ZPO. auf Fest
stellung des Bestehens des Patentrechtes oder des Um
fanges desselben klagen, wenn er ein rechtliches Interesse an der 
alsbaldigen Feststellung dartut (RG. im Industrierecht 07, 247). 
Dieses Interesse ist vorhanden, wenn der Patentinhaber aus § 35 
des PG. eine Entschadigungsklage dadurch vorbereiten will, daB er 
durch die vorherige rechtskraftige Feststellung sich den Nachweis 
der Wissentlichkeit oder groben Fahrlassigkeit der Verletzung im 
EntschadigungsprozeB sichern will, oder wenn er den Schaden, den 
er auf Grund des § 35 erlangen will, noch nicht ziffernmaBig be
rechnen kann (RG. im Bl.3, 148, JW. 97, 247). Bei dem Nach
weis des rechtlichen Interesses, darf nicht auBer acht gelassen 
werden, daB die wirtschaftlichen Interessen mit den Rechtsbeziehungen 
auf das engste verkniipft sind (RG. 35, 392). Mit Recht wird 
darauf hingewiesen, daB del' Patentinhaber oft groBe Sum men aus
gegeben hat, so daB er ein berechtigtes Interesse an der Fest
stellung del' bestrittenen Giiltigkeit oder Tragweite des Patentes 
hat, auch soll damit in vie len Fallen zukiinftigen Verletzungen 
seitens Dritter vorgebeugt werden. Handelt es sich urn ein zeit
lich begrenztes, ausschliei31ichcs Recht, so kann ein solches mittel
bares Interesse den Anspruch auf Rechtsschutz in ausreichender 
Weise begriinden (RG. im Bl. 3, 148). 

Hat jemand ein Patent verletzt, so kann del' Patentberech
tigte stets auf Feststellung klagen, dahingehend, daB del' Verletzer 
zu seiner Handlung nicht berechtigt ist; er braucht damit den An
trag auf Untersagung nicht zu verbinden (RG. im Bl. 3, 148). 

Gegen das Reich odeI' einen Bundesstaat kann nur-die Fest
stel1ungsklage, niemals die Untersagungsklage angestrengt werden. 
Will ein Beklagter die ganzliche odeI' teilweise Nichtigkeit des 
Patents geltend machen, so muB er beim PA. darauf klagen. Er 
kann die Aussetzung des Feststellungsprozesses bis zur Entscheidung 
iiber die Nichtigkeit beantragen. Das Urteil in dem Feststellungs
prozeB steUt nul' zwischen den Parteien die Giiltigkeit und Trag
weite fest, Dritten gegeniiber ist es ohne Wirkung. 

Die Feststellungsklage ist bei dem Gericht zu erbeben, bei 
welchem del' Beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand hat oder 
bei welcbem del' Gerichtsstand del' Niederlassung ist. Die Revision 
gebt an das Reichsgericht. 

Haufig hat del' Patentinhaber ein Interesse daran, vor Ver-
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letzung seines Patentes zu warnen; einmal, urn Dritte von zukiinf
tigen Patentverletzungen abzuhalten, und zweitens, urn durch die 
Warnung vielfach Wissentlichkeit oder grobe Fahrlassigkeit hel 
spaterer Verletzung nachzuweisen. Die Warnung kann durch ein
geschriebenen Brief, Rundschreiben, Ankiindigungen und dergleichen 
geschehen. 

Glaubt ein Interessent, daB die Warnung unberechtigt ist, so kann 
er die negative Feststellungsklage erheben, oder dem Patent
inhaber auf Unterlassung solcher Behauptungen, und falls er Vorsatz 
oder Fahrlassigkeit des Patentinhabers nachweist, gemaB § 823 
Abs. 1 BGB. auf Schadensersatz verklagen (RG. in JW 04, 292). 
§ 823 bestimmt: Wer das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines 
andel'll widerrechtlich verletzt, ist dem andern zum Ersatze des 
daraus entstehenden Schadens verpfiichtet. Der Anspruch auf Er
satz verjahrt in drei J ahren von dem Zeitpunkt ab, in welchem der 
Verletzte von dem Schaden und der Person des Ersatzpfiichtigen 
Kenntnis erlangt, ohne Riicksicht auf diese Kenntnis in dreiBig 
Jahren von der Begehung del' Handlung an. 

Der Beweis der Patentverletzung liegt dem Patentinhaber 
ob, ebenfalls der Beweis der Abhangigkeit eines jiingeren Patentes 
eines andel'll von seinem alteren. 

Den Gewerbetreibenden entstehen gewohnlich durch die weitere 
Verbreitung von Wal'llungen wahrend der Dauer des Rechtsstreites 
wesentliche Nachteile. Deshalb ist es fiir ihn vorteilhaft, mit Er
hebung del' Klage oder VOl' derselben die Erlassung einer einst
weiligen Verfiigung zu beantragen, durch welche dem Patentinhaber 
die Vel'bl'eitung derartiger Warnungen untersagt wird. Zu diesem 
Zwecke muB er glaubhaft machen, daB ihm keine Patentverietzung 
zur Last faUt (RG. im Bl. 10, 293; 2, 179; 2,340). 

Haufig wird die Feststellung, ob eine Patentverietzung voriiegt, 
schwierig sein. 1st die Warnung unzweifelhaft begriindet, so kann 
gegen den Patentinhaber wegen unlauteren Wettbewerbs vorge
gangen werden (OLG. Hamburg in M. u. W. 7, 199). Der Anspruch 
auf Schad en ersatz verjii.hrt in letzterem FaIle in sechs Monaten von 
dem Zeitpunkte an, in welchem der Anspruchberechtigte von der 
Handlung und der Person des Verpfiichteten Kenntnis erlangt, ohne 
Riicksicht auf diese Kenntnis in drei Jahren von der Begehung 
der Handlung an. 

Wenn ein unbefugter Dritter den Gegenstand der geschiitzten 
Erfindung gewerblich herstellt, in Verkehr bringt, feilhiHt oder ge
braucht, so ist damit ein Eingriff in das Patentrecht erfolgt und 
die Vorau~setzung zu einer Klage gegeben. Die Benutzung del' 



652 Der Vertrieb. 

Erfindung muB hierbei ohne oder wider den Willen des Patent
inhabers erfolgt sein. Eine Einwilligung ist nicht darin zu find en, 
daB del' Berechtigte zur Feststellung von Patentverletzungen durch 
Mittelspersonen bei jemanden patentierte Gegenstiinde bestellen 
oder kaufen liiBt (RGSt. 23, 363). 

Eine negatorische Klage kann der Berechtigte auch zur Ab
wehr kiinftiger rechtswidriger Eingriffe in das Patentrecht an
strengen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Annahme recht
fertigen, daB solche Angriffe beabsichtigt sind oder vorbereitet 
werden. 

Del' Inhaber eines Patentes kann nicht nul' gegen den Patent
verletzer, sondem auch gegen diejenigen klagen, die bei del' Ver
letzung Hilfe Ieisten, sie befordern oder sie durch Anstiftung und 
derg1. herbeizufiihren suchen. 

Zur Klage ist del' Inhaber des Patents, auch der einzelne Mit
inhaber, sowie del' heschriinkte Erwerber des Patents aktiv legiti
miert. Die Klage kann nicht nur gegen die vertretene physische 
oder juristische Person, sondern auch gegen den Tater selbst ge
richtet werden. 

Gegen das Reich oder einen Bundesstaat kann, wie erwiihnt, 
wegen Patentverletzung nicht auf Untersagung geklagt werden, 
wenn der patentverletzende Akt sich als Ausiibung eines Hoheits
rechtes darstellt. Das RG. hat die Klage eines Patentinhabers 
gegen den Militiirfiskus auf Unterlassung der Herstellung und des 
Gebrauchs eines Sabeltragers abgewiesen, weil in einem sole hen 
Verbot ein Eingriff in das Militiirhoheitsrecht liegt (GK. irn B1. 17, 
;315). In dem Betrieb del' Militarwerkstatten der Kaiserlichen 
Schiffswerft darf das Gericht wedel' durch ganzliche noch teilweise 
entersagung noch durch Anordnung von Beschrankung eingreifen 
(RG. 44, 225). Kornrnt das Reich odeI' der Staat in privatrecht
lie he Beziehung zu andern, so unterstehen seine Handlungen den 
Vorschriften des Biirgerlichen Rechts (RG. 55, 171). VerJetzt der 
Fiskus in Ausiibung seines Hoheitsrechtes ein Patent, so kann der 
Patentinhaber auf Entschadigung klagen, auch kann er die Fest
stell ungsklage anstrengen. 

AIle Klageantrage rniissen eine konkrete Gestaltung haben. 
Eine Strafandrohung fiir den Fall des Zuwiderhandelns gegen die 
Untersagung kann in der Klage verlangt und irn Urteil ausge
sprochen werden; ist dies unterblieben, so erfolgt die Strafandrohung 
gernaB 890 der ZPO. irn Zwangsvollstreckungsverfahren; wegen 
jeder Zuwiderhandlung kann eine Geldstrafe bis zu 1500 Mark oder 
eine Haftstrafe bis zu 6 Monaten angedroht werden. 
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§ 890 ZPO. lautet: 

"Handelt der Schuldner der Verpflichtung zuwider, eine Handlung zu 
unterlassen oder die Vornahme einer H andlung zu dulden, so ist er wegen 
einer jeden Zuwiderhandlung auf Antrag des Gliiubigers von dem ProzeB
gericht erster Instanz zu einer Geldstrafe bis zu 1500 Mark oder zur Strafe 
der Haft bis zu 6 Monaten zu verurteilen. Das MaE der Gesamtstrafe darf 
zwei Jahre Haft nicht iibersteigen. Der Verurteilung muB eine Strafandrohung 
vorausgehen, welche, wenn sie in dem die Verpflichtung aussprechenden U r
teile nicht enthalten ist, auf Antrag von dem ProzeBgericht erster Instanz 
erlassen werden. Auch kann der Schuldner auf Antrag des Gliiubigers zur 
SteHung einer Sicherheit fUr den durch fernere Zuwiderhandlung entstehendcn 
Schaden auf bestimmte Zeit verurteilt werden." 

Nach § 891 ZPO. konnen die Entscheidungen ohne vorgangige 
mundliche Verhandlung erfolgen, jedoch ist der Schuldner vor der 
Entscheidung zu horen. 

Das Gericht, in dessen Bezirk die das Patent verletzenden 
Handlungen begangen sind, ist nicht zustandig. Als Gerichtstande 
kommt das Gericht der Niederlassung, bei Fabriken, Handelsgesell
schaften uaw., bei Klagen gegen eine Person, welche im Deutschen 
Reich keinen Wohnsitz hat, wegen vermogensrechtlicher Anspruehe 
das Gericht in Betracht, in dessen Bezirk sich das Vermogen des
selben oder mit der Klage in Anspruch genommene Gegenstand 
befindet (§ 21 und 23 ZPO.) 

Wird mit der Storungsklage die Entschadigungsklage 
verbunden, so ist nach del' Entscheidung des RG. dasjenige Gericht 
fUr beide Anspriiche zustandig, in dessen Bezirk die subjektiv 
schuldha£te Handlung vorgenommen ist. 

Legt der Patentinhaber Wert darauf, gegen einen an einem 
Orte wohnenden Verletzer in Berlin zu klagen, so braucht er nur 
einen Dritten, der in Berlin wohnt, zu veranlassen, sich dorthin 
yom Verletzer die patentverletzende Ware kommen zu lassen. Er 
kann dann in Berlin auf Unterlassung Rechnungslegung und Seha
denersatz klagen, indem er grobe }1'ahrlassigkeit odeI' Wissentlieh
keit auf seiten des Beklagten behauptet. 

Will der Klager die Erteilungsakten £iiI' die Erlii.uterung des 
Schutzbereiches seines Patentes verwerten, so empfiehlt es sieh. 
daB er vor der mtindlichen Verhandlung sich eine beglaubigte Ab
schrift derselben yom Patentamt versehafft. 

BeschlieBt das Gericht den Beweis tiber die Patentverletzung, 
indem es Gutachten von Sachverstandigen einholt, so muB es den 
BeweisbeschluB genau umgrenzen, und diejenigen technischen Punkte 
herausschalen, deren Beantwortung durch den Sachverstandigen es 
fUr rrotig erachtet, urn selbst zu einem Urteile tiber die Verletzung 
zu erlangen (Kohler. Handbuch S. 864). Der Sachverstandige mnB 
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auf dem Sondergebiet der Technik fachkundig sein, er kann gemiiB 
§ 406 ZPO. abgelehnt werden, wenn er iiber den Gegenstand des 
Beweisbeschlusses einer Partei gegen Entgelt ein Privatgutachten 
erstattet hat (RG. in JW. 97, 345). Eine Ablehnung sachverstandiger 
Zeugen ist ausgeschlossen (RG. 59, 169). 

Die Kosten des Rechtsstreits treffen den Beklagten, wenn er 
durch objektive Verletzung des Patentrechts Veranlassung zur Klage 
gegeben hat, es sei denn, daB er den rechtsverletzenden Zustand 
vor del' Klageerhebung beseitigt und dem Klager die begriindete 
Besorgnis vor Wiederholung der Handlung genommen hat. Bei der 
Kostenerstattung miissen die fiir Einholung von Privatgutachten 
fur technische Aufklarung del' ProzeBbevollmachtigten usw. durch 
Patentanwalte verausgabten Betrage gemaB § 91 ZPO. beriicksichtigt 
werden, wenn nach Lage des Falles diese Kosten zur zweckent
sprechenden Rechtsverfolgung odeI' Rechtsverteidigung notwendig 
waren (RG. in JW. 97, 303). Dies wird meistens der Fall sein, wenn 
es sich urn nicht einfache technische Fragen handelt und wenn 
durch Privatgutachten zur Klarung diesel' Fragen beigetragea wurde. 

Legt ein Patentinhaber seinem Patent eine ihm nicht zukom
mende Tragweite bei, so kann der Bedrohte eine negative Fest
stellungsklage des Inhalts anstrengen, daB sein Verhalten das Pa
tent nicht verletzt (RG. 22, 96; 45,61). 

Der einstweiligen Verfiigung kommt in den Patentprozessen 
eine besondere Bedeutung zu. (Vergl. einstweilige Verfiigung S. 765) 
§ 940 ZPO. bestimmt: 

"Einstweilige VerfUgungen sind auch zum Zwecke der Regelung eines 
einstweiligen Zustandes in bezug auf ein streitiges RechtsverhliJtnis zuliissig, 
sofern diese Regelung insbesondere bei dauernden Rechtsverhaltnissen zur 
i\-bwendung wesentlicher Nachteile oder zur Verhinderung drohender Gewalt 
oder aus andern Griinden notwendig erscheint." 

Diese V oraussetzung trifft oft zu, wenn bei Patentprozessen 
umfassende Beweise erhoben werden oder schwierige Gutachten 
oder Obergutachten eingeholt werden miissen. Strengt der Beklagte 
gar die Nichtigkeitsklage an und erwirkt er bis zur Entscheidung 
iiber sie eine Aussetzung des Verfahrens, so konnen Jahre vergehen, 
bis letzteres rechtskraftig ist; in der Zwischenzeit erzeugt und ver
kauft der Verletzer ruhig fort; sein Wagnis ist nicht groB; denn 
er ist nur zur Entschiidigung gemaB § 35 PG. verpflichtet, wenn 
ihm Vorsatz odeI' grobe Fahrlassigkeit nachgewiesen wird. Dem
gegeniiber steht der Urn stand, daB die einstweilige Verfiigung in 
das Erwerbsleben des Beklagten oft tief einschneidet und in wirt
schaftlicher Hinsicht die Entscheidung des Rechtsstreits oft vorweg 
nimmt. 
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Beziiglich der einstweiligen Verfiigung bestimmt § 945: 
"Erweist sich die Anordnung einer einstweiligen Verfiigung als von An

fang an ungerechtfertigt oder wird die angeordnete MaBregel aus dem Grunde 
aufgehoben, daB die Klage innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht an
hii.ngig gemacht wird, so ist die Partei, welche die Anordnung erwirkt, ver
pflichtet, dem Gegner den Schaden zu ersetzen, der ihm aus der Vollziehung 
der angeordneten MaBregel oder dadurch entsteht, daB er Sicherheit leistet, 
um die Vollziehung abzuwenden oder die Aufhebung der MaBregel zu er
wirken." 

Die Schadenersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beklagte in 
der Hauptsache unterliegt (RG. 65, 66). Whd z. B. das Patent 
spater fUr nichtig erklart, so begriindet dies regelmaBig nicht die 
Schadensersatzpflicht. 

Um eine einstweilige Verfiigung wegen Verletzung von Patenten 
zu erwirken, muB der Patentlnhaber sein Patentrecht glaubhaft 
machen, z. B. durch Vorlegung der Patenturkunde, auBerdem eine eides
stattliche Versicherung. oder Gutachten beibringen, aus denen die 
Verletzung des Patentes hervorgeht; ferner wird er besonders be
griinden miissen, warum in vorliegendem FaIle die Erlassung der 
einstweiligen Verfiigung gerechtfertigt erscheint. Das Gericht wird 
regelmaBig vor ErlaB eine miindliche Verhandlung anordnen, da 
die einstweilige Verfiigung oft tief in die Existenz desjenigen ein
greift, gegen den sie ergeht (Rathenau in M. u. W. 6, 175). Hatte 
das Gericht die einstweilige Verfiigung ohne miindliche Verhandlung 
erlassen, so verschafft sich der Beklagte in seinem Interesse als
bald Material zur ErschOpfung der Angaben des Antragstellers ins
besondere durch Gegengutachten und erhebt dann beim Gericht 
gemii.B § 924 ZPO. Widerspruch. 

Die einstweilige Verfiigung wird dem Beklagten unter An
drohung der in § 890 ZPO. angegebenen Strafen untersagen, bis zur 
rechtskrii.ftigen Entscheidung des Prozesses aIle Handlungen gemii.B 
der Klage zu unterlassen. 

Steht die Zahlungsfii.higkeit der Partei, welche die einstweilige 
Verfiigung beantragt, nicht auBer Zweifel, so macht das Gericht 
die Erlassung der Verfiigung von der Leistung einer Sicherheit 
abhiingig. 

Wenn der Beklagte glaubhaft nachweist, daB gegen das Patent 
die Nichtigkeitsklage erhoben ist und daB diese wahrscheinlich Erfolg 
haben wird, so wird das Gericht die einstweilige VerfUgung nicht 
erlassen (KG. in DJZ. 04, 700, OLG. Darmstadt in Industrie-Recht 
LL. 89). uberreicht eine Partei in der miindIichen Verhandlung 
oder kurz vor derselben ein neues Gutachten, so gibt dies dem 
Gegner kein Recht auf Vertagung (RG. in JW. 99, 338). 

Unter Umstanden kann die Verfiigung erlassen werden, bevor 
ein HauptprozeB anhangig ist (RG. 4, 399). 
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§ 5. 
nDie Wirkung des Patents tritt gegen denjenigen nicht ein, wel

cher zur Zeit der Anmeldung bereits im Inlande die Erfindung in Benutzung 
genommen oder die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen 
hatte. Derselbe ist befugt, die Erfindung fiir die Bediirfnisse seines eigenen 
Betriebes in eigenen oder fremden Werkstatten auszunutzen. Diese Befugnis 
kann nur zusammen mit dem Betriebe vererbt oder verauJlert werden. 

Die Wirkung des Patents tritt ferner insoweit nicht ein, als die Er
findung nach Bestimmung des Reichskanzlers fiir das Heer oder fUr die Flotte 
oder sonst im Interesse der offentlichen Wohlfahrt benutzt werden soIl. Doch 
hat der Patentinhaber in diesem Falle gegeniiber dem Reiche oder dem 
Staate, welcher in seinem besonderen Interesse die Beschrankung des Patents 
beantragt hat, Anspruch auf angemessene Vergiitung, welche, in Ermangelung 
einer Verstandigung, im Rechtswege festgesetzt wird. 

Auf Einrichtungen an Fahrzeugen, welche nur voriibergehend in das 
Inland gelangen, erstreckt sich die Wirkung des Patentes nicht." 

Dieser Paragraph bezieht sich auf die Vorbenutzung. 

Das Gesetz verlangt also, daB die Erfindung auch in Benutzung 
genommen oder doch wenigstens die dazu erforderlichen Veran
staltungen getroffen werden mussen, damit die Wirkungen des Pa
tentes nicht in Kraft treten. Es genugt nicht, daB jemand vor 
der Anmeldung Kenntnis von der Erfindung hatte oder die Be
schreibung, Zeichnung und so weiter besaB. Es geniigt auch nicht, 
daB bei vorheriger Benutzung der benutzte Gegenstand oder das 
friiher angewendete Verfahren sich mit dem Gegenstande der ge
schiitzten Erfindung deckt; sondern der Vorbenutzer muBte den 
Erfindungsgedanken erfaBt haben. Fiir die V orbenutzung ist es 
gleichgiiltig, ob die Benutzung eine gewerbsmaBige war oder ob sie 
nur zu Privatzwecken erfolgt, ob sie offenkundig war oder nicht. 
Nach der Praxis des RG. sind diejenigen Veranstaltungen erforder
Hch und ausreichend, welche die Erfindung im wesentlichen auszu
fiihren bestimmt sind und den ernstlichen Willen kundgeben, die 
Erfindung sofort zu benutzen (RG. 30, 63; 45,116; RG. in JW. 96, 
110 in PBl. 6, 172). Die Herstellung von Zeichnungen oder von 
Modellen geniigt zum Nachweis (RG. in PBl. 14, 188), ebenso die Ein
reichung von Zeichnungen' und Beschreibungen bei einem Wettbe
werb (RG. in PBl. 17, 313), die Beschaffung von Materialien, der 
Reginn des Baues von Fabrikraumlichkeiten und die Bestellung der 
spater patentierten Maschine im Inland. 

Fiir die Feststellung der Absicht, die Erfindung sofort zu be
nutzen, wird das gesamte Verhalten vor und nach der Anmeldung 
der Erfindung in Betracht gezogen. 

Der Vorbenutzer kann das ihm zustehende Recht nicht nur 
durch Einrede, sondern auch durch Klage geltend machen; insbe
sondere wird er gegen den Patentinhaber auf Feststellung der Wir
kungslosigkeit des Patentes klagen konnen (RG. in JW. 90, 258). 
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Wird die Erfindung nach Bestimmung des Reichskanzlers fiir 
das Heer und die Flotte oder im Interesse der offentlichen Wohl
fahrt benutzt, so bestimmt del' Reichskanzler auch, wie weit die 
Wirkungslosigkeit des Patentes gilt. 

Die Wirkung des Patentes erstreckt sich nach dem letzten 
Absatz des § 5 nicht auf Einrichtungen an Fahrzeugen, welche nur 
voriibergehend in das Inland gelangen, z. B. Lokomotiven, Eisen
bahnwagen, Schiffen, Kraftwagen, Fahrrader usw. 

Diese Bestimmung ist getroffen, um den internationalen Ver
kehr gegen etwaige, mit seinen Bediirfnissen unvertragliche Be
lastigungen zu schiitzen. Auf Schiffe, welche ihre Heimat in Deutsch
land haben und von einem deutschen Hafen regelmaBige Fahrten 
nach auslandischen Hafen und zuriick unternehmen, bezieht sich 
diese Bestimmung nicht (RG. in PBl. 87, S.371). Ob die Fahrzeuge 
hierbei einem Deutschen odeI' Auslander gehoren, ist unerheblich. 

§ 6. 
"Der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem 

Patent gehen auf die Erben iiber. Der Anspruch und das Recht k6nnen be
schriinkt oder unbeschrankt, durch Vertrag oder Verfiigung von Todes wegen 
auf andere iibertragen werden." 

Das zugrunde liegende Rechtsgeschaft kann entweder Kauf. 
Tausch, Schenkung oder ein anderes VerauBerungsgeschaft sein. 
Wird der Anspruch oder das Recht verkauft, so haftet der Ver
kaufer nach § 437 Abs. 1 BGB. flir den rechtlichen Bestand. An
spruch und Recht konnen aber auch beschrankt in Form eines 
ausschlieBlichen Ausiibungsrechtes oder beschrankten Ausiibungs
rechtes abgegeben werden; dann spricht man VOll einer Lizenz
erteilung. Die Lizenzerteilung wird gewohnlich durch einen Lizellz
vertrag geregelt. (Vergl. den Abschnitt: Lizenzvertrag S. 727.) 

§ 7. 
"Die Dauer des Patents ist 15 Jahre, der Lauf dieser Zeit beginnt 

mit dem auf die Anmeldung der Erfindung folgenden Tage. Bezweckt eine 
Erfindung die Verbesserung oder sonstige weitere Ausbildung einer anderen 
zugunsten des Patentsuchers durch ein Patent gesehiitzten Erfindung, so kann 
dieser die Erteilung eines Zusatzpatentes naehsuchen, welches mit dem Patent 
fUr die altere Erfindung sein Ende erreicht. 

Wird durch die Erklarung der Niehtigkeit des Hauptpatents ein Zusatz
patent zu einem selbstandigen Patent, so bestimmt sieh dessen Dauer und 
der Falligkeitstag der Gebiihren naoh dem Anfangstage des Hauptpatents. 
Fiir den Jahresbetrag del' Gebiihren ist der Anfangstag des ZusatzpatenteH 
maJ3gebend. Dabei gilt als erstes Patentjahr der Zeitabschnitt zwischen dem 
Tage der Anmeldung des Zusatzpatents und dem nachstfolgenden Jahrestage 
des Anfangs des Hauptpatents." 

Das Zusatzpatent kann jederzeit angemeldet werden, abel' erst 
erteilt werden, wenn das Hauptpatent reeht,skraftig erteilt ist. Die 
durch Zusatzpatent zu schiitzende Erfilldung mu13 patentfahig f'ein 
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und die Verbesserung oder weitere Ausbildung der bereits ge
schiitzten Erfindung bezwecken. Sie muB vom Inhaber des Haupt
patents, oder, falls dasselbe noch nicht erteilt ist, vom Anmelder 
des Hauptpa.tents angemeldet werden; ob der Erfinder derselbe 
iet, ist unerheblich. Sind mehrere Inhaber des Hauptpatents vor
handen, so kann nur auf die gemeinschaftliche Anmeldung aller 
ein Zusatzpatent erteilt werden. 1st das Hauptpatent in andere 
Hande iibergegangegangen, so darf nach der herrschenden Rechts
anschauung das nachgesuchte Patent als Zusatzpatent nicht erteilt 
werden. 

Der Inhaber bzw. der Anmelder des Hauptpatents, welcher ein 
Zusatzpatent fiir seine Erfindung nachsucht, muG dies ausdriicklich 
erklaren; denn er hat die Wahl, ob er ein Zusatzpatent oder ein 
selbstandiges Patent nehmen will. Es konnen zu einer Haupt
erfindung mehrere Zusatzpatente genommen werden, zu einem 
Zusatzpatent ein weiteres Zusatzpatent, insofern ein Zusatzverhaltnis 
zu der Erfindung des alteren Zusatzpatentes besteht. 

Das Zusatzpatent erreicht gleichzeitig mit dem Hauptpatent 
sein Ende. Das gleiche gilt, wenn das Hauptpatent wegen Nicht
zahlung der Gebiihren erlischt. Ein Verzicht auf das Zusatzpatent 
oder die Zuriicknahme desselben beriihrt nie das Hauptpatent. 
Bleibt das Zusatzpatent jedoch bei Zuriicknahme des Hauptpatents 
oder bei Verzicht auf dasselbe bestehen, so sind dieselben Gebiihren 
zu entrichten, wie wenn das Hauptpatent noch bestande. Die 
Nichtigkeitserklarung des Zusatzpatentes hat keinen EinfluB auf 
das Bestehen des Hauptpatentes. Wird das Hauptpatent teilweise 
nichtig erkHirt, so bleibt das Zusatzpatent als solches bestehen. 
Ein anderer als der Inhaber des Hauptpatents kann kein Zusatz
patent nehmen. 

§ 8. 
Fiir jedes Patent ist vor der Erteilung eine Ge biih r von dreiBig Mark 

zu entrichten (§ 24 Absatz 1). 
Mit Ausnahme der Zusatzpatente (§ 7) ist auBerdem fiir das Patent mit 

Beginn des zweiten und jeden folgenden Jahres der Dauer eine Gebiihr zu 
entrichten, welche das erste Mal 50 Mark betriigt und weiterhin jedes Jahr 
um fiinfzig Mark steigt. 

Diese Gebiihr (Absatz 2) ist innerhalb sechs Wochen nach der FiiIligkeit 
zu entrichten. Nach Ablauf der Frist kann die Zahlung nur unter Zu
schlag einer Gebiihr von 10 Mark innerhalb weiterer sechs Wochen erfolgen. 

Einem Patentinhaber, welcher seine Bediirftigkeit nachweist, konnen 
die Gebiihren fiir das erste und zweite Jahr der Dauer des Patents gestundet 
und, wenn das Patent im dritten Jahre erlischt, erlassen werden. 

Die Zahlung der Gebiihren kann vor Eintritt der FiUligkeit erfolgen. 
Wird auf das Patent verzichtet oder dassel be fiir nichtig erkliirt oder zuriick
genommen, so erfolgt die Riickzahlung der nicht fiillig gewordenen Ge
biihren. 

Durch BeschluB des Bundesrats kann eine Herabsetzung der Gebiihren 
angeordnet werden. 
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tiber die Form del' Zahlung der Kosten und Gebtihren hat 
dati PA. unter dem 11. Juli 1877 nachstehende Bekanntmachung 
erlassen: 

"Die Kosten und Gebiihrenbetrage, welche nach Bestimmung des Pa
tentgesetzes vom 2.5. Mai ds. Js. an unsere Kasse zu entrichten sind, werden 
zweckmaBig nicht mit dem Anschreiben, sondern mittels Postanweisung unter 
del' Adresse, "Kasse des Kaiserlichen Patentamtes" eingesendet. Die Post
anweisung muB jedoeh, wenn es sieh urn die Erteilung eines Patents handelt, 
den Namen des Patentsuchers und den Gegenstand der Anmeldung, in Be
schwerdefiillen den Namen des Beschwerdefiihrers und die Beschwerdesache, 
in andern Fallen den Namen des Patentinhabel's, den Gegenstand des Pa
t.entes und die Nummer, welche dasselbe in der Patentrolle fUhrt, ergeben. 
Empfangsbescheinigungen erteilt die Kasse nur auf ausdriickliehen Wunsch; 
die Portokosten hat in diesem Falle del' Empfanger del' Bescheinigung zu 
tragen." 

Das PA. besitzt das Postscheckkonto "Berlin Nr. 2". Als 
Einzahlungstag im Sinne des § 9 gilt bei Einzahlungen mittels 
Zahlkarte der Tag, an dem die Aufgabe des Geldes bei der Post 
erfolgt ist, bei Einzahlungen mittels Postschecks oder Dberweisungen 
der Tag, an dem der Postscheck oder die Dberweisung dem Post
scheckamt zugeht, bei dem der Einzahler sein Konto hat. 

1. Del' Kasse des Kaiserlichen Patentamts ist bei der Reichsbank 
in Berlin ein Girokonto erofinet, fUr das die allgemeinen Be
stimmungen uber den Reichsbank - Giroverkehr in Anwendung 
kommen. 

2. AuBel' den sonstigen Zahlungen konnen diesem Girokonto auch 
die in die Patentamtskasse flieBenden gesetzlichen Gebuhren zur 
Gutschrift gebracht werden. 

Insbesondere ist zu beachten, daB befristete Gebuhren inner
halb del' Frist dem Girokonto zur Gutschrift gebracht sein 
mussen. 

Trotz wiederholter Warnungen werden dem Kaiserlichen Patent
Amt auch jetzt noch haufig Schecks und iihnliche Anweisungen 
zum Zwecke del' Gebuhrenzahlung eingesandt. Dies ist mit del' 
Gefahr verbunden, daB das betrefiende Schutzrecht wegen nicht 
rechtzeitiger Zahlung del' Gebiihr vel'fiillt, da die Zahlung nicht 
Bchon mit del' Anweisung beim Patentamt, sondeI'll erst mit ihrer 
Einlosung sich vollzieht. 

AuBel' den Sonntagen sind nur die in PreuBen anerkannten Feiertage 
vom P A. zu beriicksichtigen. Es sind dies del' N eujahrstag, der Karfreitag, 
del' Ostermontag, der Pfingstmontag, die beiden Weihnachtstage, der BuB
und Bettag (del' Mittwoch vor dem letzten Trinitatistage) und del' Himmel
fahrtstag. 

1m Gegensatz zu diesel' Ansicht, die in del' Literatur fast aus
nahmslos gebilligt wird, liiBt die Beschwel'deabteilung des P A. bei 
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einer Gebiihrenentrichtung durch Einzahlung bei einer Postanstalt 
eine Fristverlangerung eintreten, wenn zwar nicht in Berlin, aber 
am Sitze der Postanstalt ein allgemeiner Feiertag ist. 

Werden die Kosten des Anmeldeverfahrens (§ 20 Abs. 3) nicht 
zur Zeit entrichtet, so erfolgt, wenn die Aufforderung ohne Erfolg 
verblieb, die Zuriickweisung der Anmeldung (§§ 21, 22). 

Ais J ahresgeb iihr ist fiir ein Patent zu entrichten: binncn 
zwei Monaten nach der Veroffentlichung 30 Mark, mit Beginn des 
zweiten Jahres 50 Mark, im dritten Jahre 100 Mark und dann 
jedes Jahr 50 Mark mehr, so daB im ganzen zu zahlen sind: 
5280 Mark. Hierzu kommen noch die Anmeldekosten mit 20 Mark, 
demnach betragen die Gesamtkosten 5300 Mark. 

Fiir eine Beschwerde im Anmeldeverfahren ist nochmals der 
Betrag von 20 Mark zu entrichten. 

1st eine Patentgebiihr nicht innerhalb sechs Wochen nach der 
Falligkeit entrichtet, so benachrichtigt das Patentamt hiervon den 
Patentinhaber. Eine Stnndung oder ein ErIaB ist nur bei 
der ersten Jahresgebiihr von 30 Mark und der zweiten von 50 Mark 
zulassig; sie erfolgt nur auf Antrag des in der Patentrolle einge
tragenen Patentinhabers. Wird dem Antrag stattgegeben, so treten 
die Wirkungen der Nichtzahlung nicht ein. Die gestundeten Ge
biihren sind zusammen mit der dritten Jahresgebiihr fallig; werden 
sie nicht gezahlt, so erIischt das Patent. Die Stundung enthalt 
noch nicht den ErIaB, sondern es bedarf dazu eines neuen Antrags 
des Patentinhabers. 

§ 10. 
"Das Patent wird fUr niohtig erkliirt, wenn sioh ergibt: 

1. daB der Gegenstand naoh §§ 1 und 2 nioht patentfiihig war; 
2. daB die Erfindung Gegenstand des Patents eines frtiheren Anmelders ist; 
3. daB der wesentliohe Inhalt der Anmeldung den Besohreibungen, Zeich· 

nungen, Modellen, Geriitschaften oder Einrichtungen eines andern oder 
einem von diesem angewendeten Verfahren ohne Einwilligung desselben 
entnommen war." 

Trifft eine dieser Voraussetzungen (1 bis 3) nur teilweise w, 
so erfolgt die Erklarung der Nichtigkeit durch entsprechende Be
schrankung des Patents. 

Die Erklarung der Nichtigkeit erfolgt durch das Patent
amt und in der Berufungsinstanz durch das Reichsgericht. Die 
ordentlichen Gerichte sind berechtigt aber nicht verpfiichtet, ein 
Verfahren wegen einer schwebenden ~ichtigkeitsklage auszusetzen. 
Beim ordentlichen Gericht darf jedoch der Revisionsrichter einen 
Aussetzungsantrag nicht beriicksichtigen, welcher sich auf eine nach 
Erlassung des angegriffenen' Drteils eingereichte Nichtigkeitsklage 
stiitzt (RG. im Bl. 11, 123). 
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Solange das Patent nicht fUr nichtig erkHirt ist, kann sein 
Inhaber sowohl zivilrechtlich wie strafrechtlich wegen Patentver
letzung vorgehen. 

Wird eine Aussetzung wegen eingeleiteter Nichtigkeits
klage beantragt, so ist in jedem Falle erforderlich, die Glaubhaft
machung oder die Wahrscheinlichkeit nachzuweisen, daD die Nich
t.igkeitsklage Erfolg haben wird. Wer den Antrag auf Ausset.zung 
stellt, muD auGer dem Nachweis der Tat.sache, daB eine Nicht.ig
keitsklage schwebt, dem Gericht die Klageschrift und die Beweis
mittel zur Priifung vorlegen. Hatte das PA. die Nichtigkeit des 
Patents ausgesprochen, so ist die Aussetzung gerechtfertigt, wenn 
der Patentinhaber Berufung beim Reichsgericht eingelegt hat. Be
antragt. der Patent.inhaber, wegen einer gegen ihn schwebenden 
Nichtigkeitsklage Ausset.zung, so wird diesem Antrage regelmaI3ig 
nicht stattgegeben (BeschluB des RG. vom 4. April 1900 I 30/1900). 
Hat das Gericht zur rechtskraftigen Entscheidung des Nichtigkeits
prozesses die Verhandlung ausgesetzt und ist darauf die Nichtig
keitsklage in erster Instanz abgewiesen, so kann der Patentinhaber 
unter Vorlegung der patentamtlichen Entscheidung beim Gericht 
die Wiederaufhebung der Aussetzung beantragen. 

Der Nichtigkeitsrichter hat bei der Priifung, ob eine patent
fahige Erfindung vorliegt, nur das in Betracht zu ziehen, was der 
Erfinder zur Veroffentlichung in der Patentschrift niedergelegt hat 
(P A. im PBl. 80 Seite 58; RG. im PBI. 89 Seite 491; RG. im BI. 
10, 216). Sollte der Nichtigkeitsrichter auch erkennen, daB die 
angemeldete Erfindung eine groBeI'e als die angemeldete Tragweite 
hatte, so darf er diesen Urn stand doch nicht beriicksichtigen 
(RG. 20, 40). 

Anstatt odeI' neben der Nichtigkeitsklage kann der Verletzte 
auch auf A btretung des Patentes klagen. 

Wird ein Patent nur zum Teil nichtig eI'kHirt, so hat der 
Richter fUr den bestehen bleibenden Teil der Erfindung den An
E'pruch neu abzufassen, in dem er den friiheren Anspruch ent
sprechend beschrankt. Liegt eine Kombination vor, und waren 
einzelne Elemente geschiitzt, so kann der Richter entweder die 
Kombination oder Elemente derselben aufrecht eI'ha.lten; dagegen 
darf er nicht, wenn nur Elemente geschiitzt waren, den Schutz auf 
die Kombination iibertragen. 

S 1l. 

"Verweigert der Patentinhaber einem andern die Erlaubnis zur Be
nutzung der Erfindung, auch bei Angebot einer angemessenen Vergiitung und 
Sicherheitsleistung, so kann, wenn die Erteilung der Erlaubnis im offentlichen 
Interesse geboten ist. clem andern die Berechtigung zur Benutzung der l£r-
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findung zugasprochen w G.rden (Zwangslizenz). Die Berechtigung kann einge
schrankt erteilt und Bed1ngungen abhiingig gemacht werden. 

Das Patent kann, soweit nicht Staatsvertage entgegenstehen, zuriick
genommen werden, wenn die Erfindung ausschlieBlich oder hauptsachlich 
auBerhalb des Deutschen Reichs oder der Schutzebiete ausgefiihrt wird. 
Die tJ'bertragung des Patents auf einen andern iBt insofern wirkungslos, al. 
Bie nur den Zweck hat. der Zuriicknahme zu entgehen. 

Vor Ablauf von drai Jahren, Beit der Bekanntmachung der Erteilung 
des Patents kann eine Entscheidung nach Absatz 1, 2 gegen den Patent.
inhaber nicht getroffen werden". 

1m offentlichen Interesse wird hiiufig die Lizenzgewahrung zu
gunsten anderer Patente, insbesondere zugunsten von Anhangig
keitspatenten liegen, namlich dann, wenn das Patent des die Lizenz 
Nachsuchenden Mangel des andern Patents beseitigt, also eine Ver
besserung deEselben enthiilt und einen erheblichen gewerblichen 
Fortschritt darstellt (RG. 54, 4 im BI. 9, 279: RG. im BI. 11, 5). 
AuBerdem kann ein offentliches Interesse insbesondere dann VOl"

liegen, wenn der Patentinhaber das Patent im Inlande nicht aus
fiihrt, oder wenn er die Benutzung der Erfindung an unverhaltnis
miLBige lastige Bedingungen kniipft. Der Nichtausfiihrung steht 
gleich, wenn der Patentinhaber die Erfindung nur in ganz unge
niigendem MaBe ausfiihrt. Das P A. verurteilt nicht den Patent
inhaber zur Gewahrung einer Lizenz, 'londern es erteilt diese un
mittelbar. Das PA. darf nul' eine einfache und keine ausschlieB
liehe Lizenz erteilen. 

Beziiglich des Verfalls eines Patents wegen nicht Aus
iibung sei bereits hier auf den Unionsvertrag vom 14. Dezember 
1900 hinge wiesen, worin es heiBt: 

"Der Verfall eines Patents wegen Nichtausiibung soIl in jedem Lande, 
nicht vor Ablauf von drei Jahren seit der Hinterlegung des Gesuchs, in dem 
Lande, urn das es sieh handelt, und nur dann ausgesprochen werden konnen, 
wenn der Patentinhaber Griinde fiir seine Untatigkeit nicht dartut." 

Ais zureichende Griinde geiten: Krankheit, Mittellosigkeit des 
Patentinhabers, vergebliche Lizenzangebote und andere von dem 
Willen des Patentinhabers unabhangige Umstande. 

Es ist kein Entschuldigungsgrund fiir den Patentinhaber, daB 
die Herstellung der Erzeugnisse im Inlande sofort groBere Geld
mittel erfordert hatte, wahrend ein lohnender Absatz erst nach 
Jahren zu erhoffen war. Der Patentinhaber dad die Opfer der 
ersten Jahre nicht scheuen und darf nicht warten, bis die Fabri
kation Iohnend wird (RG. im PBl. 91, Seite 341, JW. 91, 356, 
RG. im Bl. 4, 19). Weist der Patentinhaber nach, daB die in
landische Industrie, ohne deren Mitwirkung sich die Erfindung nicht 
ausfiihren laBt, sich ablehnend gegen die Erfindung verhalten, und 
weist er nach, daB er seinerzeit alles getan hat, was zur Bekannt-
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machung und Einfiihrung der Erfindung sowie zur AufkHi.rung der 
Interessenten und BehOrden dienen konnte, so gilt dies ala Ent
Bchuldigungsgrund (RG. im PBI. 91 Seite 345; 2, 152; JW. 91; 
356; 96, 208). Der Patentinhabe, geniigt seiner PHicht nicht, wenn 
er nachweist, daB er ernstlich versucht hat, Lizenzvertrage mit 
Inlandern abzuschlieBen, daB aber die Verhandlungen erfolglos ge
blieben sind; vielmehr muB er noch dartun, warum er nicht selbst 
zur Ausfiihrung im Inlande geschritten ist (PA. im PBI. 83 Seite 73, 
RG. in JW. 99, 397). 

Schwebende Nichtigkeitsprozesse konnen als Entschuldigung 
dienen; denn es kann kein groBerer Aufwand vom Patentinhaber 
verlangt werden, solange die Giiltigkeit seines Patents be
stritten wird. 

Durch Artikel 5 der Vertrage mit Italien und der 
Schweiz ist vereinbart, daB die Ausfiihrung in diesen Landern der 
Ausfiihrung in Deutschland gleichsteht (vergl. Seite 714). Daraus 
ergibt sich, daB ein Patent nicht zuriickgenommen werden dad, 
wenn es ausschlieBlich oder hauptsachlich in einem dieser Lander 
ausgeiibt wird. Hierbei hat das RG. entschieden, daB vorausgesetzt 
werden muB, daB die Erfindung auch in dem andern Vertragsstaate 
patentiert ist. 

Mit den Vereinigten Staaten von Amerika ist unter dem 
23. Februar 1909 noch folgendes Sonderabkommen getroffen 
worden: 

Die in den geltenden ader den kiinftigen Gesetzen des einen des ver
tragsschlieBenden Teile enthaltenen Vorschriften, wanach im FaIle der Nicht
ausfiihrung eines Patents, Gebrauchsmusters, Musters oder Modells die Zu
riicknahme oder eine sonstige Beschrankung des Rechtes vorgesehen ist, 
Bollen auf die den Angehorigen des andern vertragsschlieBenden Teiles gewa.hrten 
Patente, Gebrauchsmuster, Muster oder Modelle nur in dem Umfange der von 
diesem Teile seinen eigenen Angehorigen auferlegten Beschrankungen An
wendung finden. Die Ausfiihrung des Patents, Gebrauchsmusters, Musters 
oder Modells in dem Gebiete des einen vertragsschlieBenden Teiles wird der 
Ausfiihrung in dem Gebite des andern Teiles gleichgestellt. 

§ 12. 
"Wer nicht im Inlande wohnt, kann den Anspruch auf die Erteilung 

aines Patents und die Rechte aus dem Patent nur geltend machen, wenn er 
im Inlande einen Vertreter bestellt hat. Der Letztere ist zur Vertretung in 
dem nach MaBgabe dieses Gesetzes stattfindenden Verfahren, sowie in den 
das Patent betreffenden biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten und zur Stellung 
von Strafantragen befugt." 

Vertreter in Patentangelegenheiten und in Angelegen
heiten des Gebrauchsmusterschutzes haben dem Patentamt gegen
iiber ihre Bevollmachtigung durch Vollmacht nachzuweisen. In die 
Patentrolle wird nur der vom Patentinhaber bestellte Vertreter ein
getragen und zwal', Name und Wohnort des Vertreters, sowie das 
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Erloschen der Vollmacht. Die Bestellung emes Vertreters hindert 
den Vollmachtgeber wedel', die Akte, zu denen jener be£ugt ist, 
selbst vorzunehmen, noch zu deren Vornahme besondere Bevoll
machtigte zu bestellen. Nebenbei sei bemerkt, daB der Patent
an walt, solange sein Au£trag bezw. Nachsuchung eines Patentes 
nicht erledigt ist, seine Partei an die Zahlung der Jahresgebiihr 
zu erinnern hat. 

§ 13. 
"Die Erteilung, der Erklarung die Nichtigkeit und die Zuriicknahme 

der Patente erfolgt durch das Patentamt. Das Patentamt hat seinen Sitz in 
Berlin". 

Aus § 14 ist zu bemerken, daB in dem Patentamt folgende 
Abteilungen gebildet sind: 

1. Abteilungen fiir die Patentanmeldung, Anmeldeabteilungen; 
2. eine Abteilung fiir die Antrage auf Erklarung der Nichtigkeit 

oder auf Zuriicknahme von Patenten, Nichtigkeitsabteilung; 
3. Abteilungen fiir die Beschwerden, Beschwerdeabteilungen. 

Die BeschluBfahigkeit der Anmeldeabteilung ist durch die An
wesenheit von mindestens drei Mitgliedern bedingt, unter welchen 
sich zwei technische Mitglieder befinden miissen. Zu den Beratungen 
konnen Sachverstandige, welche nicht Mitglieder sind, zugezogen 
werden; dieselben diirfen an den Abstimmungen nicht teilnehmen. 

Aus den §§ 15-19 sei das Nachfolgende erwahnt: 
Die Beschliisse und die Entscheidungen der Abteilungen er

folgen im Namen des Patentamts. Sie miissen mit Griinden ver
sehen sein, schriftlich ausgefertigt und allen BeteiIigten von Amts 
wegen zugestellt werden. 

Gegen die Beschliisse der Anmeldeabteilung und der Nichtig
keitsabteilung kann Beschwerde eingelegt werden. An der Be
schluBfassung iiber die Beschwerde darf kein Mitglied teilnehmen, 
welches bei dem angefochtenen Beschlusse mitgewirkt hat. Die 
Entscheidungen der Beschwerdeabteilung sind endgiiltige, die der 
Nichtigkeitsabteilung sind durch Berufung an das Reichsgericht 
anfechtbar. 

Die Beschwerde, welche an keine bestimmte Form gebunden 
ist, ist zuIassig: 

1. Gegen diejenigen Beschliisse der Anmeldeabteilung, durch welche 
die Anmeldung zuriickgewiesen, der Antrag auf Aussetzung oder 
Unterlassung der Bekanntmachung abgelehnt (§§ 22, 23) und iiber 
die Erteilung des Patents entschieden wird (§ 24); 

2. gegen denjenigen BeschluB der Nichtigkeitsabteilung, durch wel
chen die Einleitung des Verfahrens abgelehnt wird. 
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Eine Frist zur Einlegung der Beschwerde ist regelmaBig 
nicht bestimmt; nur muB die Beschwerde gegen den Beschlu.B, 
durch welchen eine Patentanmeldang zuriickgewiesen wird, oder 
iiber die Erteilung des Patents beschlossen wird, innerhalb eines 
Monats eingelegt werden. Die Beschwerde kann sich auf neue Tat
sachen und Beweismittel stiitzen. Sie wird zweckmaBig nicht an 
die Beschwerdeabteilung sondern an diejenige Abteilung gerichtet, 
deren BeschluB angefochten wird. 

Das Patentamt ist verpfiichtet, auf Ersuchen der Gerichte 
liber Fragen, welche Patente betrefien, Gutachten abzugeben, sofern 
in dem gerichtlichen Verfahren voneinander abweichende Gutachten 
mehrerer Sachverstandiger vorliegen. 

Bei dem Patentamt wird eine Patentrolle gefiihrt, welche den 
Gegenstand und die Dauer der erteilten Patente, sowie den N amen 
und W ohnort der Patentinhaber und ihrer bei der Anmeldung der 
Erfindung etwa bestellten Vertreter angibt. Der Anfang, der 
Ablauf, das Erloschen, die Erklarung del' Nichtigkeit und 
die Zuriicknahme del' Patente werden, unter gleichzeitiger 
Bekanntmachung durch den Reichsanzeiger in der Rolle 
vermerkt. Wird bei Veranderungen in der Person des Patent
inhabers oder seines Vertreters dem Patentamt in beweisender 
Form hiervon Kenntnis gegeben, so wird diese Veranderung eben
falls in der Rolle vermerkt und durch den Reichsanzeiger ver
ofientlicht. 

Die Einsicht der Rolle der Beschreibungen, Zeichnungen, 
Modelle und Probestiicke, auf Grund deren die Erteilung der Patente 
erfolgt ist, steht jedermann frei, soweit es sich nicht urn eine im 
Namen der Reichsverwaltung fUr die Zwecke des Heeres oder der 
Flotte genommenes Patent handelt. 

Das Patentamt veroffentlicht die Beschreibung und Zeichnung, 
soweit deren Einsicht jedermann freisteht, in ihren wesentlichen 
Teilen durch ein amtliches Blatt. Der Grund fUr die Veroffent
Ii chung vor der Patent~rteilung bezweckt, weiten Kreisen die Mog
lichkeit zu Einsprlichen zu gewahren. 

Das Patentamt kann auf Antrag, ohne daB es des Nachweises 
eines besonderen Interesses bedarf, nach seinem Ermessen von dem 
bei ihm ruhenden Eingaben und Verhandlungen, soweit die Ein
sicht in dieselben gesetzlich nicht beschrankt ist, an jedermann 
Abschriften und Ausziige gegen Einzahlung der Kosten erteilen. 
Hieraus ergibt sich auch das Recht auf Kenntnis der Erteilungs
akten, liber welchen Antrag die zustandige Anmeldeabteilung zu 
entscheiden hat. Sie teilt den Antrag dem Patentinhaber mit, 
worauf dann liber die Erklarung des Patentinhabers BeschluG ge-
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faBt wird. Ratte del' Patentinhaber der Erteilung del' Abschrift 
widersprochen, so wird sein Widerspruch bezw. derjenigen Teile, 
welche nicht zur Patenterteilung gefiihrt haben und welche nicht 
anderweit bekannt sind, beriicksichtigt. 

Sobald die Bekanntmachung einer Patentanmeldung erfolgt 
ist, hat jedermann ein Recht auf Mitteilung der Abschrift 
samtlicher Schriftstiicke, die zur Bekanntmachung beigetragen haben; 
nur diejenigen Aktenteile, welche ausgeschieden worden sind und 
beziiglich deren del' Patentinhaber ein Interesse an del' Geheim
haltung hat, werden nicht mitgeteilt. Wird das Patent endgiiltig 
versagt, so werden Mitteilungen aus den Akten nur gemacht, wenn 
del' Antragsteller die Einwilligung des Anmelders beibringt, oder, 
falls es sich nicht urn Schriftstiicke handelt, deren Geheimhaltung 
letzterer verlangen kann, wenn del' Dritte ein besonderes rechtliches 
Interesse nachweist. 

Das amtliche Blatt ist das Patentblatt (PBl.) in Verbindung 
mit-den Patentschriften. Das Patentblatt enthalt aIle Bekannt
machungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gebrauchsmuster
schutzgesetzes. Werden Patentschriften bestellt, so sind die Bei
trage gleichzeitig mit del' Bestellung zu entrichten. (Del' Preis der 
Patentschriften betragt bei del' Bestellung von weniger als 20 Stuck 
von einer Nummer 1 Mark, von mindesten 20 Stuck einer ein
zelnen Nummer 0,50 Mark.) 

Das Erteilullgsverfahren zerfiillt in folgende Abschnitte: 

1. Allmeldung; 
2. Vorpriifung. 

a) durch den Vorpriifer, 
b) durch die Abteilung; 

3. Aufgebot; 
4. BeschluBverfahren; 
5. gegebenenfalls Beschwerdeverfahren; 
6. Veroffentlichung. 

§ 20. 
"Die Anmel dung einer Erf ind ung behufs Erteilung eines Patents 

geschieht schriftlich beim Patentamt. Fiir jede Erfindung ist eine besondere 
Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung muB den Antrag auf Erteilung des 
Patents erhalten und in dem Antrage den Gegenstand, welcher durch das 
Patent geschiitzt werden soll, genau bezeichnen. In einer Anlage ist die Er
findung dergestalt zu beschreiben, daB danach die Benutzung derselben durch 
andere Sachverstandige miiglich erscheint. Am Schlusse der Beschreibung ist 
dasjenige anzugeben, was als patentfiihig unter Schutz gestellt werden soli 
(Patentansprnch). Auch sind die erforderlichen Zeichnungen, bildlichen Dar
stellungen, Modelle und Probestiicke beizufiigen. 

Das Patentamt erlaBt Bestimmungen iiber die sonstigen Erfordernisse 
der Anmeldung. 
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Bis zu dem Beschlusse iiber die Bekanntmachung der Anmeldung sind 
Abanderungen der darin enthaltenen Angaben zUlassig. Gleichzeitig mit der 
Anmeldung sind fiir die Kosten des Verfahrens 20 Mark zu zahlen.« 

Auf Grund des Patentgesetzes vom 7. April 1881 wurden u. a. 
die nachfolgenden Bestimmungen iiber die Erfordernisse einer Pa
tentanmeldung erlassen. 

§ 2. "Das Gesuch muB enthalten: 
a) Die Angabe des Namens und des Wohnortes oder Hauptniederlassung des 

Anmelders; 
b) eine fiir die Veroffentlichung (§ 23 Abs. 2 des Patentgesetzes) geeignete 

Benennung der Erfindung; 
0) die Erklarung, daB fiir die Erfindung ein Patent nachgesucht werde. Bei 

Zusatzanmeldungen ist die Angabe des Hauptpatents nach Gegenstand und 
Nummer oder der Hauptanmeldung naoh Gegenstand und Aktenzeichen 
erforderlich; 

d) die Erklarungen, daB die gesetzliche Gebiihr von 20 Mark an die Kasse des 
KaiserHchen Patentamts gezahlt worden sei oder gleichzeitig mit der An
meldung gezahlt werde; 

e) die Auffiihrung der Anlagen unter Angabe ihrer Nummern und ihres In
halts; 

f) falls der Anmelder einen Vertreter bestellt hat, die Angabe der Person, 
der Berufsstellung und des Wohnorts des Vertreters; als Anlage i8t eine 
Vollmaoht beizufiigen (§ 28 der Kaiserlichen Verordnungen vom 11. J uli 
1891) : 

g) die Unterschrift des Anmelders oder seines Vertreters.« 
§ 3. "Die Beschreibung ist in zwei Ausfertigungen einzureichen. 

Dasselbe gilt fiir alle Nachtrii,ge. Die Schriftstiicke, welche die Beschreibung 
bilderi, miissen sowohl am Rande als auch zwischen den Zeilen ausreichenden 
Raum fiir Zusatze und Anderungen frei lassen. 

MaBe, Gewichte, sowie elektrische Einheiten miissen nach den gesetz
lichen Vor8chriften, Temperaturen nach Celsiu8 angegeben werden. Bei che
mischen Formeln sind die in Deutschland iiblichen Atomgewichtszeichen und 
Molekularformeln anzuwenden. 

Die Einfiihrung von Figuren in die Beschreibung ist nicht zulassig." 
§ 4. "Die fiir die Veranschaulichung der Erfindung bestimmten Zeich

nungen sind auf das zur Klarstellung der Erfindung erforderliche zu be
Bchranken. Sie sind in zwei Ausfertigungen einzureichen. 

§ 5. Fiir die Hauptzeichnung ist weiBes, starkes und glattes Zeichen
papier, fiir die Nebenzeichnung Zeichenleinwand zu verwenden. Das Blatt 
der Hauptzeichnung solI 33 cm hoch und 21 cm breit sein. Die Figuren und 
Schriftzeichen sind in tiefschwarzen, kraftigen scharfbegrenzten Linien aus
zufiihren. In der rechten unteren Ecke jedes Blattes ist der Name des An
melders anzugeben. Die Hauptzeichnungen diirfen weder gefaltet noch ge
rollt werden. 

Modelle und Probestiicke, die leichtbeschadigt werden konnen, sind in 
festen Hiillen einzureichen, Proben chemischer Stoffe sind in Glasflaschen 
einzureichen, mit Siegel zu verschlieBen und mit Inhaltsangabe zu versehen. 

§ 6. Die Anlagen des Gesuchs miissen Hinweise ihrer Zugehorigkeit 
zur Anmeldung besitzen. Auf den spater eingereichten Anmeldestiicken ist 
der Name des Anmelders und das Aktenzeichen anzugeben. 

Fremdworter sind zu vermeiden, mehrseitige Schriftsatze sind mit Zahlen 
zu versehen. Die Sendungen an das Patentamt miissen kostenfrei, einschlieil
HOO Bestellgebiihr eingehen. 

Hat der Erfinder ein Interesse, die Bekanntmach ung aus
zusetzen, so ist dies in einem besonderen Schriftstiick zu bean-
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tragen. Fur die Aussetzung del' Bekanntmaehung auf langeI' als 
drei Monate bedarf es einer Begrundung. Die Begrundung wird 
zweekmaBig erst gegen Ende del' Frist beigebraeht. 

Jede Anmeldung darf nul' eine einzige Erfindung enthalten. 

Die Benennung del' Erfindung ist allgemeiner als der An
sprueh zu halten; sie soIl nul' den Gattungsbegriff des Anmelde
gegenstandes angeben. Die Benennung wird naehher zugleieh mit 
dem Namen des Patentsuehers vom PA. dureh den Reiehsanzeiger 
veroffentlieht. 

Jeder Anmeldung muB eine Besehreibung beiliegen. Sie 
muB enthalten: 

1. Die Benennung des Gegenstandes der Erfindung; 
2. die eigentliehe Besehreibung; 
3. den Patentansprueh. 

Die Besehreibung hat sieh aller nieht streng zur Saehe ge
horiger Ausfuhrungen zu enthalten. Bezieht sieh die Erfindung auf 
eine Kombination sonst bekannter Elemente, so ist dies ausdriick
lieh zum Ausdruek zu bringen. Das Wesen der Erfindung muB 

klar zum Ausdruek gebraeht sein und es ist genau anzugeben, ob 
die Erfindung sieh auf ein Verfahren, eine Einriehtung odeI' ein 
Erzeugnis bezieht. 

Sollte eine bekannte Masehine, in einer noeh nieht bekannten 
Art und Weise, also zu einem neuen Verfahren angewendet werden, 
so kann nul' das Verfahren gesehiitzt werden. Die Masehine dad 
dann nur von dem Patentbereehtigten fiir das neue Verfahren be
nutzt werden; fiir jedes andere Verfahren ist sie frei (RG. im BL 
G,302). 

Es kann gleiehzeitig Schutz fiir Verfahren, Apparat und 
Erzeugnis naehgesucht werden. Meldet jemand Verfahren und 
Erzeugnis zu gleieher Zeit in besonderen Anspriiehen an, so darf 
wahrend del' Schutzfrist niemand dasselbe Verfahren, sei es zur Er
zielung desselben odeI' eines andern Erzeugnisses, sei es mittels des 
geschiitzten Verfahrens oder eines andern herstellen. Ist ein Ver
fahren und ein Apparat zur Ausfiihrung des Verfahrens gesehutzt, 
so darf niemand andel's das Verfahren, aueh nieht den Apparat, 
weder zu diesem noeh zu einem andern yerfahren gebrauehen (RG. 
in JW. 97, 636.) 

Das Patentamt pflegt den Patentansprueh durch die Worte 
"Dadureh gekennzeiehnet, daB" in zwei Teile zu zerlegen; vordiese 
\Vorte stellt es den bekannten Oberbegriff, hinter dieselben die neuen 
eharakteristischen Merkmale. 
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Bei einem Kombinationspatent muB aus dem Anspruche hervor
gehen, daB nicht oder nicht nur die einzelnen Teile, sondern die 
Gesamtanordnung geschiitzt werden solI. Dies ist insbesondere 
dann wichtig, wenn einzelne Elemente der Kombination friiher 
schon bekannt waren und wenn diese Elemente als Glieder del' 
Kombination im Patentanspruch aufgenommen werden (RG in JW. 
95,541; 96,110; 97,611). 

Gewahrt eine technische einheitliche Erfindung mehrere El'
finderrechte, so sind sie in Hauptanspruch und Nebenanspl'uuh 
zu trennen. 

Zeichnungen miissen Anmeldungen beigefiigt werden, wellil 
sie zum Verstiindnis der Erfindung notwendig sind. 

A band erungen del' in der Anmeldung enthaltenen Angaben 
sind nur bis zu dem Beschlusse iiber die Bekanntmachung gestattet. 
Nach dem Beschlusse sind nur unwesentliche Abanderungen ge
stattet. Die ausgelegten Anspriiche konnen dann nur formell um
redigiert oder inhaltlich beschrankt werden (RG. im B1. 9, 222), odeI' 
nicht erweitert oder durch ganz andere ersetzt werden(PA.imBI. 7, 1fi7). 

~ 21. 
"Die Anrneldung unterliegt einer Vorpriifung durch ein Mitglied der 

Anrneldeabteilung. Erscheint hierbei die Anrneldung als den vorgeschriebenen 
Anforderungen nicht geniigend, so wird durch Vorbescheid der Patentsucher 
aufgefordert, die Mangel innerhalb einer bestirnmten Frist zu beseitigen. 

Insoweit die Vorpriifung ergibt, daB eine nach §§ 1, 2, 3 Abs. 1 patent
fahige Erfindung nicht vorliegt, wird der Patentsucher hiervon unter Angabe 
der Griinde mit der Aufforderung benachrichtigt, sich binnen einer bestimrnten 
Frist zu auBern. 

Erklart sich der Patentsucher auf den Vorbescheid nicht rechtzeitig, so 
gilt die Anllleldung als zuriickgenollllllen, erklart er sich innerhalb der Frist, 
so faBt die Anllleldeabteilung BeschluB." 

Findet del' VOl'priifel' weder formelle noch materielle Mangel, 
dann gibt er ohne V orbescheid die Anmeldung zur BeschluBfassung 
an die Anmeldeabteilung abo Der Vorpriifel' muB also bezw. des 
Fehlens materieller Mangel del' fest en Uberzeugung sein, daB eine 
Erfindung vorliegt. 

Findet el' Mangel, so erfolgt: 
1. Bei formellen Mangeln: Vorbescheid auf Beseitigung del'selben 

binnen bestimmter Frist; 
2. bei materiellen Mangeln: Vol'bescheid auf AuBerung binnen be

stimmter Frist; 
3. bei formellen und materiellen Mangeln: Vorbescheid auf Besei

tigung und AuBerung binnen bestimmter Frist. 

Erklart sich der Anmelder rechtzeitig, so erfolgt BeschluB
fassung durch die Anmeldeabteilung; erklart er sich nicht 
rechtzeitig. so gilt die Anmeldung als zurUckgenommen. 
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Die BeschluBfassung steht einzig und allein der Abteilung zu, 
jedoch ist der Vorpriifer berechtigt, dIe Ladung und AnhOrung der 
Beteiligten, die Vernehmung von Zeugen und Sachverstandigen, 
sowie die Vornahme sonstiger zur Aufklarung der Sache erforder
lichen Ermittelungen anzuordnen. (Vergl. unten.) Der Vorpriifer soll 
dem Anmelder beratend zur Seite stehen und ihm helfen, den 
patentfahigen Kern der Erfindung aus der Anmeldung hera us
zuschalen. Zu diesem Zwecke soll er auf Wunsch und Antrag dem 
Anmelder in bezug auf miindliche Riicksprache und Vorfiihrung an 
Ort und Stelle moglichst entgegen kommen. 

Der Vorpriifer darf nur dann einen Vorbescheid erlassen, 
wenn er nach Priifung des gesamten Materials zu dem abschlieBen
den Urteil gelangt, daB die Anmeldung zuriickzuweisen sei (P A. im 
Bl. 59). Anfragen, Vorhaltungen, Hinweisungen auf altere Literatur usw. 
darf er nur durch Zwischenverfiigungen erlassen. 

Beziiglich der Lange der Fristen der RiickauBerung auf den 
Vorbescheid ist die Bekanntmachung des PA. yom 19. September 
1893 maBgebend. Darin heiBt es: 

Das Patentamt wird hei der Gewiihrung von Fristen zur Erledigung der 
ersten eine Patentanmeldung sachlich beanstandenden Vorpriifungsverfiigung 
in der Regel nach folgenden Grundsatzen verfahren: 

Wenn der Anmelder im Inlande oder europaischen Auslande wohnt, 
2 Monate, in schwierigen Eiillen 3 Monate. Wenn der Anmelder in den Ver
einigten Staaten von All\erika wohnt, 3 Monate, in schwierigen F1Wen 4 Mo
nate. Wenn er im iihrigen Ausland 4 his 5 Monate, in schwierigen Fallen 
5 his 7 Monate. 

Die Zustellung erfolgt im 1nlande mittels eingeschriebenen 
Briefes, im Auslande durch Aufgabe zur Post. 1st dagegen ver
stoBen, so ist der Vorbescheid nichtig. (PA. im Bl. 8,176; 9,163:; 
16, 932). 

Die materielle Priifung des V orpriifers erstreckt sich 
darauf, ob 
1. eine gewerblich verwertbare Erfindung vorliegt und einer der 

Ausnahmefalle des § 1 vorhanden ist; 
2. die angemeldete Erfindung neu ist; 
3. die angemeldete Erfindung ganz oder teilweise Gegenstand emes 

friiher zur Anmeldung gelangten Patents ist. 
Die materielle Beweislast trifft das Patentamt, d. h. im 

Zweifel ist die Anmeldung bekanntzumachen und das Patent zu 
erteilen. 

Jede rechtzeitige Erklarung des Patentsuchers geniigt, um die 
Annahme der Zuriicknahme zu beseitigen. Sie bewirkt in jedem 
Fall, daB die Anmeldung an die Abteilung zur BeschluBfassung 
abzugeben ist. Es geniigt sogar, daB der Anmelder vor Zustellung 
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des Vorbescheides eine neue Eingabe eingereicht hat, auf welche 
eine Entscheidung des Vorpriifers noch nicht ergangen war (Bl. 7, 
275). Die .Abteilung ist nicht befugt, vor Ablauf der gestellten 
Frist die Anmeldung zuriickzuweisen, es sei denn, daB der Anmelder 
sich auf den V orbescheid erklart hatte. 

Geht die Erklarung nicht rechtzeitig ein, so gilt die Anmel
dung als zuriickgenommen, wobei es unerheblich ist, aus welchen 
Griinden die Erklarung unterblieben ist. Eine Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand oder einen sonstigen Rechtsbehelf gegen 
die Fristversaumnis gibt es nicht; dem Patentsucher bleibt dann 
nichts weiter iibrig, als seine Erfindung noch einmal anzumelden. 
Der Tag der neuen Anmeldung ist fiir die N euheit und die Priori tat 
maBgebend. 

§ 22. 
"1st durch die Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen nicht 

geniigt oder ergibt sich, daB eine patentfahige Erfindung nicht vorliegt, so 
wird die Anmeldung von der Abteilung zuriickgewiesen. An der BeschluB
fassung darf das Mitglied nicht teilnehmen, welches den Vorbescheid er
lassen hat. 

SolI die Zuriickweisung auf Grund von Umstanden erfolgen, welche 
nicht bereits durch den Vorbescheid dem Patentsucher mitgeteilt waren, so 
ist demselben vorher Gelegenheit zu geben, sich iiber diese Umstande binnen 
einer bestimmten Frist zu auBern". 

Diese Priifung erfolgt unabhiingig von der durch den Vorpriifer 
voraufgegangenen. 1st die Sache noch nicht beschluBreif, so werden 
Zwischenverfiigungen an den Anmelder erlassen, oder es kann auch 
die Zuriickweisung an den Vorpriifer beschlossen werden. 

§ 23. 
"Erachtet das Patentamt die Anmeldung fiir gehorig erfolgt und die Er

teilung eines Patents nicht fiir ausgeschlossen, so beschlieBt es die Bekannt
machung der Anmeldung. Mit der Bekanntmachung treten fiir den 
Gegenstand der Anmeldung zugunsten des Patentsuchers einstweilen die ge-
8etzlichen Wirkungen des Patents ein. 

Die Bekanntmachung geschieht in der Weise, daB der Name des Patent
suchers und der wesentliche Inhalt des in seiner Anmeldung enthaltenen An
trags durch den Reichsanzeiger einmal verofientlicht wird. Mit der Verofient
lichung ist die Anzeige zu verbinden, daB der Gegenstand der Anmeldung 
einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschiitzt sei. 

Gleichzeitig ist die Anmeldung mit samtlichen Beilagen bei dem Patent
amt zur Einsicht flir jedermann auszulegen. 

Die Bekanntmachung kann auf Antrag des Patentsuchers auf die Dauer 
von hochstens 6 Monaten vom Tage des Beschlusses iiber die Bekanntmachung 
angerechnet ausgesetzt werden. Bis zur Dauer von 3 Monaten darf die Aus-
8etzung nicht versagt werden. 

Handelt es sich um ein, im Namen der Reichsverwaltung, fiir die Zwecke 
des Heeres oder der Flotte nachgesuchtes Patent, so erfolgt auf Antrag die 
Patenterteilung ohne jede Bekanntmachung. In diesem FaIle unterbleibt 
auch die Eintragung in die Patentrolle." 

Die Anmeldeadteilung benachrichtigt den Patentsucher, daB 
die Bekanntmachung beschlossen ist, und gibt ihm auch spater von 
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dem Tage der tatsachlich erfolgten Veroffentlichung Kenntnis. 
Ratte das Patentamt den BeschluB auf Bekanntmachung erlassen, 
so darf es auch ohne Zustimmung des Anmelders denselben wieder 
aufheben, wenn es nachtraglich Umstande erfahrt, welchen eine 
Patentierung ausschlieBen. 

Mit der Bekanntmachung, nicht schon mit der An
meldung, tritt fur den Gegenstand der Anmeldung die 
Wirkung des Patentschutzes ein. Wird das Patent rechts
kraftig versagt oder die Anmeldung zuruckgenommen, so gilt die 
Wirkung des Patentschutzes als nicht eingetreten. Der Schutz ist 
demnach nur unter der Bedingung erteilt, daB das Patent nicht 
versagt oder der Antrag nicht zuruckgenommen wird. 

Der durch die Bekanntmachung der Patentanmeldung provi
sorisch Berechtigte kann gegen Dritte, welche das Bestehen oder 
den Umfang seines Reehts bestreiten, mit Klagen auf Feststellung 
oder Unterlassung und mit einstweiligen Verfiigungen vorgehen 
(RG. im Bl. 10, 73). 

In dem Reiehsanzeiger werden anBer dem Namen und dem 
Wohnort des Patentsuehers Gel" wesentliehe Inhalt des in seiner 
Anmeldung enthaltenen Antrages, d. h. die Bezeichnung des Gegen
standes der Erfindung, Patentklasse, Aktenzeiehen und Datum der 
Anmeldung verofientlicht, bei Anmeldern, welche nicht im Inlande 
wohnen, auch Name und Wohnort des Vertreters. 

Wenn die Einsichtnahme in die Patentanmeldung nieht aus
reiehen soUte, urn sich genugend zu unterrichten, so konnen beim 
P A. Abschriften der Besehreibungen und Kopieen der Zeiehnungen 
auf Kosten des Antragstellers beantragt werden. Einem solchen 
Antrage wird ohne weiteres stattgegeben. 

§ 24. 

Innerhalb der Frist von zwei Monaten nach der Veroffentlichung ist 
die erste Jahresgebiihr einzuzahlen. Erfolgt die Einzahlung nicht 
binnen dieser Frist, so gilt die Anmeldung als zuriickgenommen. 

Innerhalb der gleiehen Frist kann gegen die Erteilung des 
Patents Einsprueh erhoben werden. Der Einsprueh muB sehrift
lieh erfolgen und mit Grunden versehen sein. Er· kann nur auf 
die Behauptung gestutzt werden, daB der Gegenstand naeh §§ 1 
und 2 nicht patentfahig sei, oder daB dem Patentsucher ein An
sprueh auf das Patent nach § 3 nieht zusteht. 1m Fall des § 3, 
Abs. 2 ist nur der Verletzte zum Einsprueh berechtigt. 

Naeh Ablauf der Frist hat das Patentamt liber die Ertei
lung des Patents BesehluB zu fassen. An der BeschluBfassung 
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darf das Mitglied, welches den Vorbescheid erlassen hat, nicht teil
nehmen." 

Nach Ablauf der Frist kann die Gebiihr weder gezahlt, noch 
gel:!tundet werden. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
bei Versaumung der Frist ist unzulassig. 

Die Frist beginnt mit dem auf die Veroffentlichung folgenden 
Tage. Die Veroffentlichung ist an dem Tage erfolgt, an wel
chern die betreffende Nummer des Reichsanzeigers in Berlin zur 
Ausgabe gelangt is1i; sie endigt mit dem Ablaufe desjenigen Tages 
des letzten Monats, welcher durch seine Zahl dem Tage der Ver
offentlichung entspricht; fehIt dieser Tag im betreffenden Monate, 
so endigt die Frist mit dem Ablaufe des letzten Tages dieses 
Monats; fallt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag oder einen 
in PreuBen anerkannten allgemeinen Feiertag, so endigt sie erst 
am nachstfolgenden Werktag. 

Der Einspruch muB in doppel ter A usfertigung behufs Mit
teilung an den Patentsucher erfolgen. Das gleiche gilt von Gegen
erklarung auf Einspriiche und allen sich daran anschlieBenden Ver
handlungen, bei allen Eingaben und Gegenerklarungen in der Be
schwerdeinstanz, bei Einreichung von Antragen auf Nichtigkeits
erklarungen oder Zuriicknahme eines Patents und bei allen Er
widerungen und weiteren Erklarungen in dem Verfahren. 

Erhebt jemand fUr einen anderen Einspruch, so muB er sich 
durch Vollmacht ausweisen. Bei Mangel derselben stellt ihm das 
Patentamt eine Frist zur Nachrcichung. Der Einspruch muD die
jenigen Tatsachen enthalten, die der Einsprechende als doc Paten
tierung hinderlich ansieht (PA. im Bl. 8, 129; 8,153; 10,189; 16, 6). 

Die Partei, welche Einspruch frist- und formgerecht eingelegt 
hat, kann wahrend der Frist noch aus einem anderen Rechtsgrunde 
Einspruch erheben. Hat jemand wegen mangelnder Neuheit Ein
spruch eingelegt, so kann er nach Ablauf der Frist nicht wider
rechtliche Entnahme behaupten und umgekehrt. Zur Erhebung des 
Einspruchs ist jedermann berechtigt, ohne daB er besonderes Inter
esse nachzuweisen hatte. 1m Fane des Todes geht der Einspruch 
auf die Erben des Einsprechenden iiber. Der Konkurs des Ein
sprechenden ist ohne EinfluD. Einspriiche, welche verspatet ein
gehen, sind nicht als solche zu behandeln, jedoch kann das Patent
amt den Inhalt derselben als Informationsmaterial benutzen. Eine 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen den Ablauf der Ein
spruchsfrist ist unzulassig. Unbegriindete Einspriiche kann das 
Patentn,mt unmittelbar beantworten. Meistens wird es jedoch die 
Einspriiche dem Patent sucher zur Erklarung binnen einer bestimm
ten Frist iibermitteln. 

Bill m, Rechtskunde. 
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§ 25. 

"Bei der Vorpriifun$ und in dem Verfahren vor der Anmeldeabteilung 
kann jederzeit die Ladung und Anhorung der Beteiligten, die Vernehmung 
von Zeugen und Sachverstandigen sowie die Vornahme sonstiger zur Auf
klarung der Sache erforderlicher Ermittelungen angeordnet werden." 

Es ist vollstandig in das Ermessen des Vorpriifers und der 
Anmeldeabteilung gestellt, ob sie Ermittelungen anordnen wollen 
und bejahenden Falles welche, ob sie die Beteiligten h6ren wollen. 
Allerdings haben sie von Amts wegen alles zu veranlassen, 
was zur Herbeifiihrung eines materiell richtigen Beschlusses ihnen 
zweckdienlich erscheint. Hierzu geh6rt es auch, wenn das Patent
amt in der Fabrik oder an anderen Orten die angemeldete Erfin
dung besichtigt. 

§ 26. 
"Gegen den BeschluB, durch welchen die Anmeldung zuriickgewiesen 

wird, kann der Patentsucher, und gegen den BeschluB, durch welchen iiber 
die Erteilung des Patents entschieden wird, der Patentsucher oder der Ein
sprechende innerhalb eines Monats nach der Zustellung Beschwerde einlegen. 
Mit der Einlegung sind fiir die Kosten des Beschwerdeverfahrens 20 Mark zu 
zahlen, erfolgt die Zahlung nicht, so gilt die Beschwerde als nicht erhoben. 

1st die Beschwerde an sich nicht statthaft oder ist dieselbe verspatet 
eingelegt, so wird sie als unzulassig verworfen. 

Wird die Beschwerde fiir zulassig befunden, so richtet sich das weitere 
Verfahren nach § 25. Die Ladung und Anhorung der Beteiligten muB auf 
Antrag eines derselben erfolgen. Dieser Antrag kann nur abgelehnt werden, 
wenn die Ladung des Antragstellers in dem Verfahren vor der Anmelde
erteilung bereits erfolgt war. 

Soil die Entscheidung iiber die Beschwerde auf Grund anderer als der 
in dem angegriifenen Beschlusse beriicksichtigten Umstande erfolgen, so ist 
dem Beteiligten zuvor Gelegenheit zu geben, sich hieriiber zu iiuBern. 

Das Patentamt kann nach freiem Ermessen bestimmen, inwieweit einem 
Beteiligten im Faile des Unterliegens die Kosten des Beschwerdeverfahrens 
zur Last fallen, sowie anordnen, daB dem Beteiligten, dessen Beschwerde fiir 
gerechtfertigt befunden worden ist, die Gebiihr zuriickgezahlt wird." 

Der Patentsucher kann, anstatt Beschwerde einzulegen, eine 
neue Anmeldung einreichen; er werwirkt aber dann die urspriing
liche Prioritat. Der Patentsucher kann Beschwerde einlegen: 

1. wenn seine Anmeldung zuriickgewiesen oder das Patent ver
sagt ist; 

2. wenn ihm zuvor ein Patent erteilt ist, aber nicht in der von 
ihm gewiinschten Ausdehnung oder Form, insbesondere in be
schrankterer Fassung. 

Ein Einsprechender ist stets zur Einlegung der Beschwerde 
legitimiert. 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist gegen Versaumung 
der Beschwerdefrist unzulassig. Die Beschwerde muB schriftlich 
eingelegt werden, die Beschwerdegebiihr muB rechtzeitig eingesandt 
werden; jedoch ist eine bestimmte Form fiir die Beschwerde nicht 
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vorgeschrieben. Die Beschwerdeschrift braucht keine Begriindung 
zu enthalten, es geniigt, wenn aus ihr hervorgeht, daB der Einleger 
den BeschluB der Anmeldeabteilung anficht. 

1st die Priifung auf Statthaftigkeit und Rechtzeitigkeit der 
Beschwerde zugunsten des Beschwerdefiihrers ausgefallen, so tritt 
die Abteilung in eine Priifung des angegebenen Beschlusses ein, 
wobei sie in keiner Weise an die yom Beschwerdefiihrer geriigten 
Punkte gebunden ist (PA. im Bl. 13,2; 15,32). 

Sie ist auch dabei an den BeschluB der Vorinstanz in keiner 
Weise gebunden, kann neues Material und neue Rechtsgriinde be
riicksichtigen. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daB der Anmelder 
durch Anrufen der Beschwerdeabteilung weniger erhalt, als ihm 
die Anmeldeabteilung gewahren wollte. 

Wird die Beschwerde zuriickgenommen, so wird der BeschluB 
der Anmeldeabteilung unanfechtbar. 

Die Beteiligten habe? ein Recht auf miindliche Anhorung; es 
gehort hierzu ein diesbeziiglicher Antrag. 

Beziiglich der Kosten des Beschwerdeverfahrens ist die 
Bestimmung dem P A. iiberlassen, ob dieselben von einem Betei
ligten ganz getragen, oder in welchem Verhaltnis unter den Be
teiligten geteilt werden, oder ob sie gegeneinander aufgehoben 
werden. 1st die Beschwerde gerechtfertigt, so kann das P A. auch 
ohne Antrag bestimmen, daB die Gebiihr von 20 Mark dem Be
schwerdefiihrer zuriickgezahlt wird. 

§ 27. 
"1st die Erteilung des Patents endgiiltig beschlossen, so erlaLlt 

das PatentfLmt dariiber durch den Reichsanzeiger eine Bekanntmachung und 
fertigt demnachst fUr den Patentinhaber eine Urkunde aus. 

Wird die Anmeldung nach der Veroffentlichung zuriickgenommen, oder 
wird das Patent versagt, so ist dies ebenfalls bekanntzumachen. Die ein
gezahlte Jahresgebiihr wird in diesen Fallen erstattet. Mit der Versagung 
des Patents gelten die Wirkungen des einstweiligen Schutzes als nicht ein
getreten." 

Ein endgiiltiger BeschluB auf Erteilung des Patents liegt, wenn 
gegen denselben Beschwerde zulassig war, erst mit Ablauf der Be
schwerdefrist oder der Entscheidung der Beschwerdeabteilung vor. 
War das Patent in Dbereinstimmung mit der Anmeldung ohne 
Einspruch erteilt worden, so ist das Patent bereits mit Zustellung 
des Beschlusses endgiiltig erteilt. 

Die Rechtskraft tritt nach § 705 ZPO. nicht ein vor Ablauf 
der fiir die Einlegung des zulassigen Rechtsmittels oder des zu
lassigen Einspruchs bestimmten Frist. 

Die Rechtswirkung des Erteilungsbeschlusses tritt nicht vor 
der Zustellung ein. 

43* 
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Eine Patentanmeldung kann, solange das Erteilungsverfahren 
schwebt, zu jeder Zeit zuruckgenommen werden. 

§ 28. 
"Die Einleitung des Verfahrens wegen Erkliirung der Nichtig

k e i t oder wegen Zuriicknahme des Patents erfolgt nur auf Antrag. 
1m FaIle des § 10 Nr.3 ist nur der Verletzte zu dem Antrage berechtigt. 
1m FaIle des § 10 Nr.l ist nach Ablauf von 5 Jahren, von dem Tage 

der iiber die Erteilung des Patents erfolgten Bekanntmachung (§ 27 Abs. 1) 
gerechnet, der Antrag unstatthaft. 

Der Antrag ist schriftlich an das Patentamt zu richten und hat die 
Tatsachen anzugeben, auf welche er gestiitzt wird. Mit dem Antrage iilt eine 
Gebiihr von 50 Mark zu zablen. Erfolgt die Zahlung nicht, so gilt der An
trag als nicht gestellt. Die Gebiihr wird erstattet, wenn das Verfahren ohne 
Anhorung der Beteiligten beendet wird. 

W ohnt der Antragsteller im Auslande, so hat er dem Gegner auf dessen 
Verlangen Sicherheit wegen der Kosten des Verfahrens zu leisten. Die Hohe 
der Sicherheit wird von dem Patentamt nach freiem Ermessen festgesetzt. 
Dem Antragsteller wird bei Anordnung der Sicherheitsleistung eine Frist be
stimmt, binnen welcher die Sicherheit zu leiste,n ist. Erfolgt die Sicherheits
leistung nicht vor Ablauf der Frist, so gilt der Antrag als zuriickgenommen." 

Die Nichtigkeitserklarung, die Zurueknahme eines Patents 
und die Erteilung einer Zwangslizenz erfolgen nie von Amts wegen, 
sondern auf schriftlichen Antrag. Als Klager kann bei der Nichtig
keitsklage jeder ohne Nachweis eines besonderen Interesses auf
treten. Bei der Nichtigkeitsklage aus § 10 Nr.1 gibt es vier 
Klagegrunde : 

1. Mangel einer Erfindung oder Mangel der Neuheit; 
2. Mangel der gewerblichen Verwertbarkeit; 
3. wenn es sich um eine Erfindung handelt, deren Verwertung den 

Gesetzen oder guten Sitten zuwider laufen wurde; 
4. falls es sich um Erfindungen von Nahrungs-, GenuB- und Arznei

mitteln sowie Stoffen handelt, welche auf chemischem Wege 
hergestellt wcrden, soweit die Erfindungen nicht ein bestimmtes 
Verfahren zur Herstellung der Gegenstande betreffen. 

Da ein Urteil regelmaBig nur zwischen den Parteien und ihren 
Rechtsnachfolgern wirksam ist, so hindert die rechtskraftige Ab
weisung einen Dritten nicht, aus demselben Rechtsgrunde von neuem 
eine Klage zu erheben (RG. in JW. 03, 296, Bl. 9, 306). 

§ 29. 

"Nachdem die Einleitung des Verfahrens verfiigt ist, fordert das Patent
amt den Patentinhaber unter Mitteilung des Antrags auf, sich iiber denselben 
innerhalb eines Monats zu erkliiren. 

Erkliirt der Patentinhaber binnen der Frist sich nicht, so kann ohne 
Ladung und Anhorung der Beteiligten sofort nach dem Antrage entschieden 
und bei dieser Entscheidung jede von dem Antragsteller behauptete Tatsache 
fiir erwiesen angenommen werden.« 
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Nach Zustellung der Klage konnen Dritte, welche ein recht
liches Interesse am Obsiegen einer der Parteien haben, dieser zum 
Zwecke ihrer Unterstiitzung als N ebenintervenienten beitreten 
(vgl. Seite 771). Der Nebenintervenient mu.B sein rechtliches Inter
esse naher darlegen und glaubhaft machen (§§ 70, 71 ZPO.) Der 
Beitritt eines Dritten kann auch durch Streitverkiindung (vgl. 
Seite 77 4) einer Partei veranlaBt sein. Eine solche ist zulii.ssig, 
wenn eine Partei fiir den Fall des ihr ungiinstigen Ausgangs des 
Rechtsstreits einen Anspruch auf Gewahrleistung oder Schadlos
haltung gegen einen Dritten erheben zu konnen glaubt oder den 
Anspruch eines Dritten besorgt (273 ZPO.). 

Die Erklarung des Patentinhabers auf die Nichtigkeitsklage 
mu.B schriftlich bei dem Patentamt mit einer Abschrift fiir den 
Antragsteller eingereicht werden. 

§ 30. 
"Widerspricht der Patentinhaber rechtzeitig, oder wird im Faile del 

§ 29 Abs. 2 nicht sofort nach dem Antrage entschieden, so trifft das Patent
amt, und zwar in ersterem FaIle unter Mitteilung des Widerspruchs an den 
Antragsteller, die zur Aufklarung der Sache erforderlichen Verfiigungen. Es 
kann"die Vernehmung von Zeugen und Sachverstandigen anordnen. Auf die
selben finden die Vorschriften der ZivilprozeBordnung entsprechende Anwen
dung. Die Beweisverhandlungen sind unter Zuziehung eine!' beeidigten Proto
koIlfiihrers aufzunehmen. 

Die Entscheidung erfolgt nach Ladung und Anhorung der Beteiligten." 

Hat der Beklagte rechtzeitig widersprochen, so kann er beim 
Patentamt eine Fristverlangerung fiir die Widerlegung der klage
rischen Anfiihrungen nachsuchen. Die Abschrift des Widerspruchs 
oder der spateren Erklarung des Beklagten ist vom Patentamt 

. dem Klager mitzuteilen. 
1st der Schriftwechsel beendigt, so beraumt der Vorsitzende 

einen Termin zur miindlichen Verhandlung an, zu welchem 
die Beteiligten (Parteien, Nebenintervenienten) oder ihre Vertreter 
geladen werden. Antragen auf Verlegung des Termins wird regel
maaig nur stattgegeben, wenn sie von beiden Parteien gestellt 
und sachlich begriindet werden. Wird ein besonderes Beweis
aufnahmeverfahren vor der Entscheidung fiir notwendig er
achtet, so erlii.Bt das Patentamt einen dasselbe anordnenden Be-
weisbeschlu.B. . 

Fiir die den Klageantrag begriindenden Tatsachen niegt die 
Beweislast dem Klager ob. 

§ 31. 
"In der Entscheidung iiber die Nichtigkeit eines Patents hat das Patent

amt nach freiem Ermessen zu bestimmen, zu welchem Anteile die Kosten drs 
Verfahrens den Beteiligten zur Last fallen." 
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§ 33. 
"Gegen die Entscheidung des Patentamts iiber die Nichtigkeit eines 

Patents ist die Berufung zulassig. Die Berufung geht an das Reichsgericht. 
Sie ist binnen sechsWochen nach der Zustellung bei dem Patentamt schrift
lich anzumelden und zu begriinden. 

Durch das Urteil des Gerichtshofes ist nach MaBgabe des § 31 auch 
iiber die Kosten des Verfahrens zu bestimmen." 

Fiir die Berufung an das Reiohsgerioht ist die Verordnung be
treffend das Berufungsverfahren beim Reiohsgerioht in 
Patentsaohen vom 6. Dezember 1891 maBgebend. Sie lautet: 

§ 1. Die in GemaBheit des § 33 Abs.l des Patentgesetzes vom 7. April 
1891 bei dem Patentamt einzureichende Berufungsschrift muB die Berufungs
antrage sowie die Angabe der neuen Tatsachen und Beweismittel enthalten, 
welche der Berufungsklager geltend machen will. 

§ 2. 1st die Berufungsschrift nicht rechtzeitig eingegangen oder nicht 
in deutscher Sprache abgefaBt oder enthalt sie nicht die Berufungsantrage, 
so hat das Patent die Berufung als unzulassig zu verwerfen. 

Der Berufungsklager kann binnen einer Woche nach Zustellung dieses 
Beschiusses auf die Entscheidung des Reichsgerichts antragen. 

§ 3. 1st die Berufung zuiissig, so wird die Berufungsschrift von dem 
Patentamt dem Berufungsbeklagten mit der Aufgabe mitgeteilt, seine schrift
liche Erklarung innerhalb eines Monats bei dem Patentamt einzureichen. 

Die Erklarung muB die Gegenantrage sowie die Angabe der neuen Tat
aachen und Beweismittel enthaiten, welche der Berufungsbekiagte ge1tend 
machen will. 

§ 4. Das Patentamt legt die Verhandlungen nebst den Akten erster 
Instanz dem Reichsgericht vor und benachrichtigt hiervon die Parteien unter 
Mitteilung der Gegenerklarung an den Berufungsklager. 

§ 5. Das Reichsgericht trifft nach freiem Ermessen die zur Aufkiarung 
der Sache erforderlichen Verfiigungen. 

Beweiserhebungen konnen durch Vermittelungen des Patentamts erfolgen. 
§ 6. Das Urteil des Reichsgerichts ergeht nach Ladung und AnhOrullg 

der Parteien. 
Die Ladungsfrist betragt mindestens zwei Wochen. 
§ 7. Die Geltendmachung neuer Tatsachen und Beweismittel im Termin • 

ist nur insoweit zuiassig, als sie durch das Vorbringen des Berufungsbeklagten 
in der Erkiarungsschrift veranlaBt wird. 

Das Gericht kann auch Tatsachen und Beweise beriicksichtigen, mit 
weichen die Parteien ausgesohlossen sind. 

Auf eine noch erforderliche Beweisaufnahme findet die Bestimmung des 
§ 5 Anwendung. 

SolI das Urteil auf Umstande gegriindet werden, welche von den Par
teien nicht beriihrt sind, so sind diese zu veranIassen, sich hieriiber zu auBern. 

§ 8. Von einer Partei behauptete Tatsachen, iiber welche die Gegen
partei sich nicht erklart hat, konnen fiir erwiesen angenommen werden. 

Erscheint in dem ersten Termin keine der Parteien, so ergeht das Urteil 
auf Grund der Akten. 

§ 9. Das Reichsgericht kann zur Beratung Sachverstiindige zuziehen; 
dieselben diirfen an der Abstimmung nicht teilnehmen. 

§ 10. Zu den Kosten des Verfahrens, iiber welche das Reichsgericht 
nach § 33 Abs. 2 des Patentgesetzes zu bestimmen hat, gehoren auBer den 
aus der Kasse des Patentamts zu bestreitenden Auslagen diejenigen den 
Parteien erwachsenen Auslagen, welche nach freiem Ermessen des Gerichts
hofes zur zweckentsprechenden Wahrung der Anspriiche und Rechte not
wendig waren. 
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§ 11. In dem Termin ist ein Protokoll aufzunehmen, welches den Gang 
der Verhandlung im allgemeinen angibt. Das Protokoll ist von dem Vor
sitzenden und dem Gerichtsschreiber zu unterschreiben. 

§ 12. Die Verkiindung des Urteils erfolgt in dem Termin, in welchem 
di~ Verhandlung geschlossen ist, oder in einem sofort anzuberaumenden Ter
min. Wird die Verkiindung der Entscheidungsgriinde fiir angemessen er
achtet, so erfolgt sie durch Verlesung der Griinde oder durch miindliche Mit
teilung des wesentlichen Inhalts. Die Ausfertigung des mit Griinden zu ver
sehenden Urteils werden durch Vermittelung des Patentamts zugestellt. 

§ 13. Die zur Praxis bei dem Reichsgericht zugelassenen Rechtilanwiilte 
sind befugt, in Berufungsverfahren in Patentsachen die Vertretung zu iiber
nehmen. Den Parteien und dem Vertreter ist es gestattet, mit einem tech
nischen Beistande zu erscheinen. 

§ 14. 1m iibrigen ist, fiir daa Berufungsverfahren in Patentsachen daB 
den Geschiiftsgang beim Reichsgericht normierende Regulativ maBgebend." 

Berufung ist nur gegen die in den Fallen der §§ 29, 30 yom 
Patentamt erlassenen Entscheidungen zulassig. 

Die Berufung kann giiltig nach Verkiindung der Entscheidung 
eingelegt werden, auch werm letztere noch nicht zugestellt ist. Die 
Zuriicknahme der Berufung ist jederzeit zulassig; sie erfolgt 
durch eine an das RG. gerichtete Eingabe oder durch miindliche 
Erklarung im Termin. 

Die Berufungsschrift muB innerhalb der Berufungsfrist bei 
dem Patentamt eingehen, nicht bei dem Reichsgericht. 

Die Parteien brauchen sich in den Berufungsverfahren nicht 
vertreten zu lassen, sie konnen, auch in den Terminen, ihre Rechte 
selbst wahrnehmen. Wollen sie aber einen Vertreter bestellen, so 
konnen sie zur Anmeldung und Begriindung der Berufung auch 
andere als Reichsgerichtsanwalte bevollmachtigen (RG. 1, 431). 
Die Vertreter der ersten Instanz sind ohne weiteres dazu befugt. 
In der miindlichen Verhandlung sind jedoch nur die bei dem 
Reichsgericht zugelassenen Rechtsanwalte berechtigt. 

In den §§ 35 bis 38 sind die zivilrechtlichen Folgen der Pa
tentverletzung geregelt; die Bestimmungen des BGB. konnen daher 
nicht zu dem Zwecke herangezogen werden, um eine weitergehende 
Haftung des Patentverletzers zu begriinden. 

§ 35. 
n Wer wissentlich oder aus grober Fahrliissigkeit den Bestimmungen der 

§§ 4 und 5 zuwider eine Erfindung in Benutzung nimmt, ist dem Verletzten 
zur Entschiidigung verpflichtet. 

Handelt es sich um eine Erfindung, welche ein Verfahren zur Her
stellung eines neuen Stoffes zum Gegenstand hat, ao gilt, bis zum Beweise 
des Gegenteils, jeder Stoff von gleicher Beschaffenheit ala nach dem paten
tierten Verfahren hergestellt." 

Voraussetzung ist, daB das Patent zur Zeit der Patentver
letzung zu Recht bestanden hat, d. h. zum mindesten durch Be
kanntma.chung Rechtsschutz genoB. Wenn es spater, sei es vor 
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dem Prozesse oder im Laufe desselben, durch Zeitablauf, Verzicht, 
Nichtzahlung der Gebiihr, oder Zuriicknahme aufgehort hat, vermag 
dies den durch die Verletzung einmal entstandenen Entschiidigungs
anspruch nicht mehr zu beseitigen (LG. Breslau im PBI. 81 Seite 
123, RGSt. 7, 146 im PBI. 82 Seite 97). Wird dagegen das Patent 
fUr nichtig erkllirt, so folgt aDS der riickwirkenden Kraft der 
NichtigkeitserkUirung, daB die vor derselben veriibten Patentver
letzungen keiue Entschii.digungspflicht begriinden (RGSt. 7, 146 im 
PBI. 82 Seite 97; RGSt. 14, 261; 30, 187; RG. in JW. 00, 160; 
00, 189; RG. im Bl. 11, 27). 1st der Verletzer bereits vor der 
Nichtigkeitserkliirung rechtskraftig zur Entschii.digung verurteilt 
worden, so kann das Entschadigungsurteil nicht aufgehoben werden. 

Der in Anspruch Genommene muB die Erfindung den 
Bestimmungen der §§ 4 und 5 zuwider in Benutzung ge
nommen haben. "Inbenutzungnehmen der Erfindung" ist gleichbe
deutend mit "Herstellen, Inverkehrbringen, Feilhalten oder Ge
brauchen des Gegenstandes der Erfindung" (RGSt.37, 110; BI. 10, 
266). Eine Patentverletzung liegt schon dann vor, wenn der Er
findungsgegenstand, zwar nicht· vollstandig aber doch in wesent
lichen Teilen, auf welche sich der Patentschutz erstreckt, nachge
bildet ist. 

Wissentlichkeit liegt zunachst dann vor, wenn jemand so
wohl die Kenntnis yom Bestehen und Umfang des Patentschutzes, 
als auch das BewuBtsein besitzt, daB er mit der Herstellung usw. 
des betreffenden Gegenstandes in das fremde Patentrecht eingreift 
(RG. im PBI. 82 Seite 89). Es geniigt aber auch, daB der Ver
letzer den rechtsverletzenden Erfolg seiner Handlung sich als 
moglich vorstellt und trotzdem, ohne das Nichteintreten dieses 
Erfolges die Handlung ausfiihrt und so den rechtsverletzenden 
Erfolg schafft (RGSt. 6, 272; 14, 415; 15, 34, im PBI. 86 Seite 
427). Bei diesem zweiten Fall der Wissentlichkeit, der im Gegen
satz zum ersten in der Strafrechtswissenschaft der dol use v e n
tualis genannt wird, sagt das RG. zutreffend: "der Verletzer 
braucht nicht das volle sichere Wissen zu haben, es reicht aus, 
wenn er sich der Moglichkeit, daB ein Patent besteht und daB 
seine Handlung demselben zuwiderlauft, wohl bewuBt ist, und daB 
er diese Moglichkeit dergestalt mit in seinen Willen aufgenommen 
hat, daB er entschlossen war, die Handlung vorzunehmen, selbst 
wenn sie eine Patentverletzung einschlieBen sollte (RGSt. 6, 272; 
PBI. 86 Seite 429; RG. im BI. 11, 293)". Hatte der Tater nicht 
das BewuBtsein, daB seine Konstruktion das Patent verletzen konne, 
so kann niemals ein dolus eventualis vorliegen, sondern hochstens 
Fahrlassigkeit. Fiir den Begriff der Fahrlassigkeit ist auch hier 
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§ 276 Satz 2 BGB. maBgebend: "Fahrlassig handelt, wer die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt auBer Acht laBt". 

Grobe Fahrlassigkeit liegt vor, wenn diese Sorg£alt in be
sonders schwerer Weise vernachlassigt wird. 

Bei leichter Fahrlassigkeit oder wenn Fahrlassigkeit iiberhaupt 
nicht vorhanden ist, besteht nach herrschender Rechtsanschauung 
keine Entschadigungspflicht. 

Zur Entschadigungsklage ist der Verletzte berechtigt, d. h. 
derjenige, welcher zur Zeit der Vornahme der verletzenden Handlung 
das Nutzungsrecht hatte, also der Patentinhaber, der NieBbraucher, 
der beschrankte Erwerber des Patents, der Lizenztrager. Von 
mehreren Berechtigten kann jeder ohne Riicksicht auf die andern 
den ihm erwachsenen Schaden gel tend machen. 

Verletzt das Reich oder der Staat durch Handlungen ein 
Patent wissentlich oder grobfahrlassig, welche nicht in Ausiibung 
eines Hoheitsrechts vorgenommen werden, so sind sie schadens
ersatzpflichtig. 

Vor Anstellung der Klage auf Schadensersatz kann der Be
rechtigte Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht 
erheben, wenn der Klager ein rechtliches Interesse daran hat, daB 
das Rechtsverhaltnis durch richterliche Entscheidung alsbald fest
gestellt wird. 

Berufungsinstanz ist ausschlieBlich das Reichsgericht. 

§ 36. 
"Wer wissentlich den Bestimmungen der §§ 4 und 5 zuwider cine Er

findung in Benutzung nimmt, wird mit Geldstrafe bis zu 5000 Mark bestraft 
oder mit Gefangnis bis zu einem Jahre. 

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zuriicknahme des 
Antrags ist zulassig. Wird auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem Verletzten 
die Befugnis zuzusprechen, die Verurteilung auf Kosten des Verurteilten 
offentlich bekannt zu machen. Die Art del' Bekanntmachung, sowie die Frist 
zu derselben ist im Urteil zu bestimmen." 

Die Strafverfolgung verjahrt nach § 67 StGB. in 5 Jahren. 
Haufig wird ein fortgesetztes Vergehen vorliegen, d. h. eine Reihe 
von Handlungen, von welchen jede einzt'lne den vollen Tatbestand 
des Vergehens enthalt, die aber, weil einem und demselben V or
satze entflossen als strafrechtliche Einheit angesehen werden. Bei 
einem fortgesetzten Vergehen lauft die Verjahrungsfrist von der 
Kenntnis der letzten der Einzelhandlungen (RGStr. 15, 370; RG. im 
JW. 0, 526). Der Strafantrag kann nur bis zur Verkiindung eines 
auf Strafe lautenden Urteils zuriickgenommen werden (§ 64 StrGB.). 

§ 37. 
"Statt jeder aus diesem Gesetz entspringenden Entschadigung kann auf 

Verlangen des Geschadigten neben del' Strafe auf eine an ihn zu erlegende 
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BuBe bis zum Betrage von 10000 Mark erkannt werden. Fiir diese BuBe 
haften die zu derselben Verurteilten als Gesamtschuldner. 

Eine erkannte BuBe schlieBt die Geltendmachung eines weiteren Ent
schii.digungsanspruches aus." 

Die Bull e ist keine Strafe, sondern eine Entschadigung. Sie 
beschrankt sich nicht nur auf Ersatz des vermogensrechtlichen 
Schadens, sondern sie umfallt auch die Entschadigung fiir den Ver
druB und die Miihewaltung, welche dem Patentinhaber die Ver
letzung des Patents und deren Folgen verursachte, insbesondere auch 
fiir die haufig herbeigefiihrte Beeintrachtigung de"! kaufmanni<;;chen 
Rufes. 

1m Falle der Verurteilung hangt es von dem Ermessen des Straf
richters ab, ob er auf Bulle erkennen will. Sind Anhaltspunkte 
dafiir vorhanden, dall ein Schaden entstanden ist, so mull er je
doch die BuBe feststellen. 1st Schaden entstanden, so darf der 
Richter den Antrag auf Bulle nicht deshalb ablehnen, weil es an 
einer zuverlassigen Grundlage fiir die zifiernmallige Fe-ststellung der 
Rohe des Schadens fehle (RG. im GewRschutz 96, 255; RG. in 
JW. 00,210). Mittater konnen hOchsten~ zur Summe von 10000 M. 
verurteilt werden. Sie haften fiir die Bulle als Gesamt.,chuldner. 
Rat die Strafkammer den Antrag des Verletzten auf Bulle nicht 
entsprochen, so kann derselbe seine Entschadigung im Zivilwege 
einklagen. 

§ 38. 
"In biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch Klage oder 

Widerklage ein Anspruch auf Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes gel
tend gemacht iet, wird eine Verhandlung und Entscheidung letzter Instanz 
dem Reichsgericht zugewiesen." 

Obige Vorschrift bezieht sich auf diejenigen Rechtsstreitigkeiten, 
in welchen ein Anspruch auf Grund des Pat.entgesetzes geltend 
gemacht wird. 

§ 39. 
"Die Klagen wegen Verletzung des Patentrechts verjii.hren riicksichtlich 

jeder einzelnen dieselben begriindenden Handlung in drei J ahren." 

Die Verjahrung beginnt mit dem Tage, an welchem das wider
rechtliche Herstellen, Inverkehrbringen, Feilhalten oder Gebrauchen 
des Gegenstandes der Erfindung stattgefunden hat. Der Antrag 
a1.1f BuBe unterbricht nicht die Verjahrung. 

§ 40. 
"Mit Geldstrafe bis zu 1000 Mark wird bestraft: 

1. Wer Gegenstiinde oder deren Verpackung mit einer Bezeichnung versieht, 
welche geeignet ist, den Irrtum zu erregen, daB die Gegenstii.nde durch ein 
Patent nach MaBgabe dieses Geset-zes geschiitzt sei; 

2. wer in offentlichen Anzeigen, auf Aushii.ngeschildern, auf Empfehlungs
karten oder in ii.hnlichen Kundgebungen eine Bezeichnung anwendet, welche 
geeignet ist, den Irrtum zu erregen, daB die darin erwii.hnten Gegenstii.nde, 
durch ein Patent naoh MaBgabe dieses Gesetzes geschiitzt sei." 
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Jeder, der ein Interesse daran hat, einer unrichtigen Patent
beriihmung entgegen zu treten, hat auch einen privatrechtlichen 
Anspruch darauf, daB dies unterlassen wird (RG. in JW. 96, 709; 
01, 13). Die Patentberiihmung braucht nicht vorsatzlich oder fahr
lassig, sondern nur objektiv unrichtig zu sein (RG. in JW. 01; 13). Die 
Klage kann auch gegen jeden gerichtet werden, welcher Waren in 
den Verkehr bringt, die zu Unrecht als patentiert bezeichnet sind, 
gleichviel, von wem die Bezeichnung herriihrt; ebenso gegen den, 
welcher auf einem geschiitzten Gegenstande auBer der zutreffenden 
Patentnummer noch andere N ummern selbst von erloschenen Pa
tenten anbringt oder so bezeichnete Gegen'3tande verbreitet. 

Werden die objektiven Voraussetzungen des § 40 glaubhaft 
gemacht, so kann auf Grund de., § 940 ZPO. die Erlassung einer 
einstweiligen Verfiigung beantragt werden (OLG. Hamburg im 
Bl. 12, 327), beim Vorhandensein von Vorsatz oder Fahrlassig
keit auch auf Schadensersatz geklagt werden (RGStr. 65, 25; 
Bl. 8, 6). 

Ist nur ein Teil eines Gegenstandes patentiert, so ist es zu
lassig, den ganzen Gegenstand als patentiert zu bezeichnen, insofern 
der geschiitzte Teil einen so wesentlichen Bestandteil des Gegen
standes bildet, daB er dem ganzen Gegenstande ein eigentiimliches 
Geprage verleiht (RGStr. 38, 244; Bl. 12, 45). Ist ein Verfahren 
geschiitzt, so darf man den durch dasselbe erzeugten Gegenstand 
als patentiert bezeichnen, wenn er durch das Verfahren unmittelbar 
hergestellt ist (RG. im Bl. 4, 11; RGStr. 42, 357; Bl.16, 8). 

1st der Gegenstand nur im Auslande patentiert, so darf er in 
Deutschland nicht etwa nur mit dem Worte "patentiert" bezeichnet 
werden; Gegenstande, welche nur Zeichen- oder Gebrauchsmuster
schutz genieBen, diirfen nicht als "patentamtlich geschiitzt" be
zeichnet werden. Die Bezeichnung von Gegenstanden, welche 
zum Patent angemeldet sind, diirfen nicht mit "D. R. P. a." 
bezeichnet werden, sondern das Wort "angemeldet" muB 
ausgeschrieben werden. 

Weder der Gegenstand noch die Verpackung diirfen mit 
der tauschenden Bezeichnung versehen sein. 

Die Strafverfolgung verjahrt in drei Jahren. 

Der Tatbestand des § 40 wird sich haufig mit den Be
stimmungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb yom 
7. Juni 1909, namentlich mit seinen Paragraphen 1 und 3 deck en 
(vergl. UWG. Seite 740 und 746). 
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Auslegestellen fiir Patentschriften in Deutschland. 
Innerhalb des Deutschen Reiches sind an Orten, die als Mittel

punkt groBerer gewerblicher Betriebe anzusehen sind oder den Sitz 
eine allgemeinen gewerblichen oder wissenschaftlichen Lebens 
bilden, Auslegestellen fur Patentschriften eingerichtet worden, denen 
vom Kaiserlichen Patentamt die Patentschriften entweder samt
licher Klassen oder aus denjenigen Klassen fortlaufend uberwiesen 
werden, die fUr die ortlichen Bedurfnisse hauptsachlich in Betracht 
kommen. 

In der Auslegehalle des Kaiserlichen Patentamts in Berlin ist 
eine nach 8000 Gruppen sachlich geordnete Sammlung der deut
schen Patentschriften zur offentlichen Einsichtnahme bereitgestellt. 
Diese Sammlung wird durch die neuerscheinenden Patentschriften 
laufend erganzt. Das P A. hat eine N ummernliste der deutschen 
Patentschriften nach 8000 Gruppen sachlich geordnet heraus
gegeben. 

In den einzelnen Stadten sind die A uslegestellen der Patent
schriften je nach dem Vorhandensein entsprechender Institute aus
gelegt in technischen Hochschulen, Stadtbibliotheken, Gewerbe
Akademien, Universitltten, Bezirksvereinen Deutscher Ingenieure 
Handelskammern, Gewerbekammern, Berg-Akademien, Industrie
vereinen, Fachschulen, Techniken, Industrieschulen, Webschulen usw. 

Grundsatze fiber die Behandlnng von Fristgesuchen wahrend 
des Krieges. 

1. Fristgesuche sind zu jeder einzelnen Sache besonders zu 
stellen und mit Griinden zu versehen. 

2. Fristgesuche geiten in Zukunft als bewilligt, sofern nicht 
eine ausdriickliche Ablehnung des Gesuchs erfolgt. Eine Entschei
dung des Patentamtes solI nicht ergehen, solange noch die in einem 
nicht abgeIehnten - sei es ersten oder spateren - Fristgesuche 
erbetene Frist lauft, vielmehr wird in allen Fallen die etwaige 
Ablehnung des Fristgesuches vor ErlaB der Entscheidung dem 
Antragsteller mitgeteilt werden. *) 

*) Ein etwaiges Frlstverliingerungsgesuch ist vor Ablauf der bereits 
gewahrten Frist beim Patentamt einzureichen. Erklart sich der Anmelder 
auf einen Vorbescheid lediglich durch ein Fristverlangerungsgesuch, 80 gilt 
die Anmeldung, wenn dieses Gesuch nicht innerhalb der im Vorbescheid ge
setzten Frist beim Patentamt eingeht, als zuriickgenommen. 
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Die wichtigsten Bestimmungen aus dem Entwurfe 
eines neuen Patentgesetzes *), 

Verofientlicht am 11. Juli 1913. 

§ 3. 
Auf die Erteilung des Patents hat der Erfinder Anspruch. 

Unter mehreren Erfindern steht der Anspruoh demjenigen zu, 
der die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat. 1st 
die Erfindung in einem Betriebe gemach t und auf bestimmt e 
Personen als Erfinder nicht zuriickzufiihren, 80 ist derj enige als 
Erfinder anzusehen, fiir dessen Reohnung der Betrieb verwaltet 
wird. 

In dem Verfahren vor dem Patentamt gilt der Anmelder ale 
Erfinder. 

Der Anmelder hat keinen Anspruch auf ein Patent, wenn die 
Erfindung Gegenstand des auf eine friihere Anmeldung erteilten 
Patents ist; trifit diese Voraussetzung teilweise zu, so hat der Anmelder 
Anspruch auf ein Patent in entsprechender Beschrankung. 

§ 4. 
Der Erfinder kann von demjenigen, welcher, 0 hne Erfinder 

zu sein, die Erfindung angemeldet hat, verlangen, daB er die 
Anmeldung ihm iibertragt oder sie zuriicknimml. Er kann, wenn 
die Anmeldung zum Patent gefiihrt hat, von dem Patent
inhaber verlangen, daB er ihm das Patent iibertragt oder dem 
Patentamt gegeniiber auf das Patent verzichtet. Der Anspruch 
ist ausgesohlossen, wenn er nicht vor Ablauf eines Jahres nach 
der Bekanntmachung des Patents (§ 37) durch Klage geltend ge
macht ist. 

Unter mehreren Erfindern steht der Anspruch auf Uber
tragung demj enigen zu, der zuerst zur Kenntnis des Patentamts 
bringt, daB er Klage erhoben hat. 

§ 5. 
Der Anmeldung des Erfinders steht die Anmeldung eines 

anderen, der nicht Erfinder ist, nicht entgegen, wenn der Er
finder vor Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung des 
Patents (§ 37) die Anmeldung bewirkt hat. Auch wird in diesem 
Faile die Neuheit der Erfindung nicht dadurch beriihrt, daB sie 
nach der friiheren Anmeldung in 6ffentlichen DruckschriHen be
schrieben oder im Inland offenkundig benutzt ist. 

§ 6. 
Der Erfinder hat Anspruch darauf, daB er bei Erteilung des 

Patents und in den Ver6ffentlichungen des Patentamts als Er
finder genannt wird. Die Zustimmung dessen, dem das Recht aus 
der Anmeldung oder aus dem Patente zusteht, ist erforderlich. 
Die Zustimmung ist dem Patentamt gegeniiber zu erklaren; sie 
ist un wi derrufl ich. 

Der Erfinder, dessen Erfindung ein anderer, der nicht Er
finder ist, angemeldet hat, kann von demjenigen, dem das Recht 
aus der Anmeldung oder aus dem Patente zusteht, verlangen, 
daB er die Zustimmung erteilt. Der Anspruch ist ausgeschlossen, 

*) Die Anderungen im Vergleich zum bestehenden Patentgesetz sind 
gesperrt gedruekt. 
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wenn er nicht vor .Ablauf eines Jahres nach der Beka.nnt
machung des Patents (§ 37) dnrch Klage geltend geroacht ist. 

§ 9. 
Das Recht aus d er .Anmeldung und das Recht aua dem Patente 

sind iibertragbar und gehen auf die Erben iiber. Dasselbe gilt von 
den .Anapriichen des Erfinders; uniibertragbar und unvererblich 
sind die im § 6 bezeichneten .Anspriiche. 

§ 10. 
Die .Anspriiche des Erfinders, der in einem gewerbIichen 

Unternehmen angestellt ist, gehen, soweit nichts anderes ver
einbart ist, auf den Unternehmer iiber, wenn die Erfindung ihrer 
.Art nach im Bereiche der .Aufgaben des Unternehmens liegt 
nnd die Tatigkeit, die zu der Erfindung gefiihrt hat, zu den Ob
liegenheiten des .Angestellten gehort; ausgenommen sind die im 
§ 6 bezeichneten .Anspriiche. 

Der .Angestellte kann, wenn das Patent erteilt ist, von dem 
Unternehmer eine Vergiitung verlangen. 1st iiber .Art und Rohe 
der Vergiitung weder duroh die Bemesaung des Gehalts oder 
Lohnes noch sonst eine Vereinbarung getroffen, so bestimmt der 
Unternehmer nach billigem Ermessen. Die Bestimmung erfolgt 
durch Erklarung gegeniiber dem .Angestellten; die Vorschriften 
des § 315 .A bs. 3 des Biirgerlichen G es et zbuchs finden .An we n
dung. 

1st vereinbart, daB dem .Angestellten keinerlei Vergiitnng 
fiir kiinftige Erfindungen zustehen soll, die auf den Unternehmer 
iibergehen, so kann sich der Unternehmer hierauf nicht berufen. 

Die Betriebe, Anstalten, .Anlagen und dergleichen, welche 
unter der Verwaltung des Reichs, eines Bundesstaats, einer Ge
meinde oder eines Gemeindeverbandes stehen, sind als gewerb
liche Unternehmen im Sinne des .Abs. 1 nicht anzusehen. 

§ 11. 
Das Patent dauert fiinfzehn Jahre von der Veroffentlichung 

der .Anmeldung an (§ 81). 
§ 12. 

Fiir das Patent ist mit Beginn jedes Jahres der Dauer bei 
dem Patentamt eine Gebiihr zu zahlen, die fiir die erst en fiinf 
Jahre je fiinfzig Mark betragt und weiterhin jedes Jahr um 
fiinfzig Mark steigt. Der Bundesrat kann die Gebiihrensatze er
maBigen, 

Dem .Anmelder oder Patentinhaber, der seine Bediirftigkeit 
nachweist, kann das Patentamt die Gebiihren fiir die ersten drei 
Jahre bis zum Beginne des vierten Jahres stunden. Gestundete 
Gebiihren sind erlassen, wenn das Patent innerhalb der ersten 
vier Jahre erlischt. 

§ 13. 
Die erste Jahresgebiihr ist innerhalb der Frist von zwei Mo

naten nach der Veroffentltchung der .Anmeldung (§ 31) zu zahlen; 
sie wird erstattet, wenn die .Anmeldung zuriickgenommen oder 
das Patent versagt wird. Die .Anmeldung gilt als zuriickge
nommen, wenn die Gebiihr nicht vor .Ablauf der Frist gezahlt wird. 

Die weitcren Jahresgebiihren sind innerhalb der Frist von 
zwei Monaten nach dem Beginne jedes Jahres zu zahlen; wird 
das Patent erst nach .Ablauf eines Jahres von der Veroffent
lichung der .Anmeldung an erteiit, so sind die Gebiihren fiir die 
bereits vollendeten Jahre und das begonncne Jahr innerhalb der 
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Frist von zwei Monaten, nachdem der Patentsucher von der Er
teilung benachrichtigt worden ist, zu zahlen. Nachtraglich ist 
die Zahlung nur unter Zuschlag von zehn Mark und nur bis zum 
Ablauf des dritten Monats nach der Falligkeit zulassig. Die vor 
der Fiilligkeit gezahlten Gebiihren werden erstattet, wenn auf 
das Patent verzichtet oder wenn es fiir nichtig erklart oder zu
riickgenommen wird. . 

§ 14. 

Das Patent erlischt, wenn der Inhaber dem Patentamt gegeniiber 
darauf verzichtet, oder wenn die Jahresgebiihren nicht rechtzeitig (§ 13 Abs. 2) 
gezahlt werden. Dber die Rechtzeitigkeit der Zahlung entscheidet das 
Patentamt. 

§ 15. 

Das Patent wird fiir nichtig erklart, wenn sich ergibt: 
1. daB der Gegenstand nach §§ 1, 2 nicht patentfahig war, 
2. daB die Erfindung Gegenstand des auf eine friihere Anmeldung er. 

teilten Patents ist. 
Trifft eine dieser Voraussetzungen teilweise zu, so wird das Patent 

durch entsprechende Beschrankung teilweise fur nichtig er
klart. 

§ 17. 

Der Inhaber eines Patents (Hauptpatent) kann beanspru
chen, daB ihm das Patent fiir eine Erfindung, durch welche die 
durch das Hauptpatent geschiitzte Erfindung verbessert oder 
sonstwie weiter ausgebildet werden soll, als Zusatzpatent erteilt 
wird. 

Das Zusatzpatent dauert bis zum Ablauf von fiinfzehn 
Jahren seit der Veroffentlichung der Anmeldung des Haupt. 
patents. AuBer der ersten Jahresgebiihr (§ 13 Abs. 1) sind fiir 
das Zusatzpatent keine Jahresgebiihren zu zahlen. Werden die 
J ahresge bUhren fiir das Ha uptpatent nich t rech tzeitig geza hI t 
(§ 13 Abs. 2), so erlischt auch das Zusatzpatent. 

Die Zusatzeigenschaft erlischt, wenn dem Patentamt gegen
iiber auf das Hauptpatent verzichtet oder wenn es fiir nichtig 
erklart oder zuriickgenommen wird; die Dauer des Patents und 
die Falligkeit der Gebiihren bestimmen sich nach dem Anfangs
tage des Hauptpatents. Fiir den Jahresbetrag der Gebiihren ist 
der gleiche Tag maBgebend, es slii denn, daB das Hauptpatent 
fiir nichtig erklart worden ist. In diesem FaIle bestimmt sich 
der Betrag der Jahresgebiihren nach dem Empfangstage des Zu
satzpatents; als erstes Patentjahr gilt die Zeit von der Ver
offentlichung der Zusatzanmeldung bis zu dem nachstfolgenden 
Jahrestage des Anfangs des Hauptpatents. 

§ 18. 

Die Erteilung der Erklarung der Nichtigkeit und die Zuriicknahme der 
Patente sowie die Erteilung von Zwangslizenzen erfolgt durch das 
Patentamt. 

§ 27. 

Bei dem Patentamt wird eine. Rolle gefiihrt, welche Gegenstand und 
Dauer des Patents, den Tag der Anmeldung, Namen und Wohnort des 
Patentinhabers und des gemaB § 54 bestellten Vertreters sowie 
Namen und W ohnort des Erfinders (§ 6) angibt. Anfang, Er
lOschen, Nichtigerklarung und Zuriicknahme des Patents werden in der 
Rolle vermerkt und im Reichsanzeiger veroffentlicht. 
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Anderungen in der Person des Patentinhabers werden, wenn sie in be
weisender Form zur Kenntnis des Patentamts gebracht sind, ebenfalls in der 
Patentrolle vermerkt und im Reichsanzeiger verofientlicht; solange dies 
nicht geschehen ist, bleibt der friihere Patentinhaber nach MaBgabe dieses 
Gesetzes berechtigt und verpflichtet. SoIl an Stelle des als Erfinder 
Genannten ein anderer als Erfinder eingetragen werden, so ist 
dies in beweisender Form zur Kenntnis des Patentamtes zu 
bringen. ... . 

· .. Die Beschreibungen und Zeichnungen, soweit deren 
Einsicht jedermann freisteht, werden in ihren wesentlichen Tei
len yom Patentamt veroffentlicht (Patentschriften). Die in 
diesem Gesetze Bonst vorgeschriebenen Veroffentlichungen wer
den in ein amtliches Blatt aufgenommen. 

, § 28. 
Wer ein Patent nehmen will, muB die Erfindung schriftlich 

bei dem Patentamt anmelden. Jede Erfindung ist besonders an
zumelden .... 

· .. Bei der Anmeldung muB fiir die Kosten des Verfahrens 
eine Gebiihr von fiinfzig Mark gezahlt werden ... 

§ 30. 
Geniigt die Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen 

nicht, so wird der Patentsucher aufgefordert, die Mangel inner
halb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Liegt eine patent
fahige Erfindung nicht vor, so wird er unter Angabe der Griinde 
benachrichtigt und aufgefordert, sich innerhalb einer bestimm
ten Frist zu auBern. 

Der Priifer kann dem Patentsucher ankiindigen, daB, falls 
innerhalb der }j'rist keine Erkliirung abgegeben wird, die An
meldung als zuriickgenommen gilt (Vorbescheid) .... 

· .. Die Anmeldung wird yom Priihr zuriickgewiesen, wenn 
ihre Mangel nicht beseitigt werden oder wenn sich ergibt, daB 
eine patentfiihige Erfindung nicht vorliegt .... 

§ 32. 
Ist das Patent im Namen der Reichsverwaltung fiir die 

Zwecke des Heeres oder der Flotte nachgesucht, so wird es auf 
Antrag ohne jede Bekanntmachung erteilt und nicht in die Pa
tentrolle eingetragen. Die Dauer des Patents und die FaIligkei t 
der Jahresgebiihren bestimmen sich nach dem Tage der Zustel
lung des Beschlusses. 

Die anmeldende Behorde kann beantragen, daB unter Vor
behalt des Patents ein vorliiufiger Schutz verliehen wird. Be
schlieBt in diesem FaIle das Patentamt, daB ein Patent erteilt 
werden kann, so treten mit der Zustellung des Beschlusses die 
gesetzlichen Wirkungen des Patents vorlaufig ein. 

§ 33. 
Innerhalb der Frist von zwei Monaten nach der Veroffent-

1 ich ung (§ 31) kann gegen die Erteilung des Patents Einspruch erhoben 
werden. Der Einspruch muB schriftlich erhoben werden und die Tatsach en 
angeben, auf die er gestiitzt wird. Er kann nur auf die Behauptung 
gestiitzt werden, daB eine nach §§ I, 2, 3 Abs. 3 patentfahige Erfindung 
nicht vorliege. Der Einspruch gilt ala nicht erhoben, wenn nicht 
innerhalb der bezeichneten Frist eine Gebiihr von zwanzig Mark 
fiir die Kosten des Verfahrens gezahlt ist. 

Nach Ablauf der FriBt faB t das Patentamt iiber die Erteilung des 
Patents BeschluB. Es kann dabei anordnen, daB dem obsiegenden 
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Einspreohenden die Einspruohsgebiihr erstattet wird, und naoh 
freiem Ermessen bestimmen, inwieweit die Kosten des Verfah
rens den Beteiligten zur Last fallen. 

§ 34. 

Das Patentamt kann jederzeit die Beteiligten laden und an
horen, Zeugen und Saohverstandige vernehmen und beeidigen 
und die sonst erforderIiohen Ermittelungen vornehmen, um die 
Saohe aufzuklaren. 

§ 36. 
tTber die Besohwerde des Patentsuohers gegen den Besohlufl, 

duroh den die Anmeldung zuriiokgewiesen wird, entsoheidet der 
Besohwerdesenat zunachst in der Besetzung mit drei MitgIiedern. 
Die Vorschrift im § 35 Abs. 3 findet keine Anwendung. 

Wird der Besohwerde stattgegeben, so ist die Entsoheidung 
endgiil tig. 

Wird die Besohwerde abgewiesen, so kann der Patentsuoher 
in nerhal b eines Monats nach der Zustell ung die En ~scheid u ng 
des Senats in der Besetzung mit fiinf Mitgliedern (Vollsenat) an
rufen. Der Antrag ist schriftlioh an das Patentamt zu riohten. 

Dem Patentsuoher werden zwanzig Mark von der Besoh werde
gebiihr erstattet, wenn die Entscheidung des Vollsenats nicht 
angerufen wird (Abs. 2, 3). 

§ 37. 
Das Patentamt hat, wenn endgiiltig beschlossen ist, das Pa

tent zu erteilen, dies im Reiohsanzeiger bekannt zu machen und 
fiir den Inhaber die Patenturkunde auszufertigen. 

§ 42. 

Gegen die Entscheidung des Patentamts (§§ 39, 40) ist die Berufung 
an das Reichsgericht zulassig. Sie ist innerhalb der Frist von zwei 
Monaten nach der Zustellung bei dem Patentamt schriftlich einzulegen 
und zu begriinden. Die Berufung gilt als nicht erhoben, wenn nicht 
in gleicher Frist eine Gebiihr von dreihundert Mark gezahlt ist. 

In dem Verfahren vor dem Reichsgerichte werden Gebiihren 
und Auslagen nach den Vorschriften des Gerichtskostengesetzes 
erhoben. Die Gebiihren werden nach den fiir das Verfahren in 
der Revisionsinstanz geltenden Satzen berechnet. Ein Gebiihren
vorschuB ist nicht zu zahlen. Die Berufungsgebiihr (Abs. 1) wird 
auf die reiohsgerichtlichen Gebiihren angerechnet; sie wird nicht 
zu riickgezahl t. 

Das Urteil des Reichsgerichts entscheidet auoh iiber die 
Kosten des Verfahrens. 

1m iibrigen wird das Berufungsverfahren duroh eine Ordnung 
bestimmt, welche von dem Reichsgericht entworfen und durch Kaiser
Hche Verordnung unter Zustimmung des Bundesrats festgestellt wird. 

§ 43. 

Wer durch Naturereignisse oder andere unabwendbare Zu
falle verhindert worden ist, eine Notfrist einzuhalten, ist auf 
Antrag wieder in den vorigen Stand einzusetzen. Notfristen sind 
die Frist zur Erkliirung auf den Vorbesoheirl (§ 30 Abs. 2), die 
wider den Patentsucher laufende Frist zum Einlegen der Be
schwerde gemaB § 35 und zum Zahlen der Beschwerdegebiihr, die 
Frist zum Anrufen des Vollsenats (§ 36), die Berufungsfrist und 
die Frist zum Zahlen der BeBohwerdegebiihr (§ 42). 

B I u m, Rechtskunde. 
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Die Wiedereinsetzung ist innerhalb der Frist von zwei Wochen 
nach dem WegfaIl des Hindernisses bei dem Patentamt schrift
lich zu beantragen. Nach Ablauf von drei Monaten seit dem 
Ende der versaumten Notfrist kann die Wiedereinsetzung nicht 
mehr beantragt werden. DerAntrag muB die Tatsachen angeben, 
auf die er gestiitzt wird, und die Mittel, um die Tateachen glaub
haft zu mach en; innerhalb der zweiwochigen Frist iet die ver· 
saumte Handlung nachzuholen. 

tJber den Antrag beschlieBt die Stelle, die iiber die nacho 
gehoIte Handlung zu beschlieBen hat. Wird der Antrag von der 
Priifungsstelle abgelehnt, so ist innerhalb der Frist von zwei 
Wochen nach der Zustellung des Beschlusses die Beschwerde 
zulassig. 

§ 45. 
Die Vorschriften der ZivilprozeBordnung iiber die MaBnah

men des Gerichts gegen Zeugen und Sachverstandige, welche 
nicht erscheinen oder die Aussage oder die Eidesleistung ver
weigern, finden entsprechende Anwendung. 

Dasselbe gilt von den Vorschriften des Gerichtsverfassungs
gesetzes iiber daB Aufrechthalten der Ordnung in der Sitzung 
oder bei Vornahme von Amtshandlungen auBerhalb der Sitzung 
und iiber Ungebiihrstrafen; HlI.ftstrafe wird nicht festgesetzt. 

§ 46. 

Die Gerichte sind verpflichtet, dem Patentamt Rechtshilfe zu leisten. 
Um die Vernehmung von Zeugen und Saohverstandigen darf das 
Patentamt die Gerichte nur ersuchen, wenn ein Fall vorliegt, in 
welchem das ProzeBgericht nach § 375 der ZivilprozeBordnung 
die Beweisaufnahme einem anderen Gericht iibertragen kann. 

Reohtsverletzungen. 

§ 47. 
Wer den Vorschriften des § 7 zuwider eine Erfindung be

nutzt, hat dem Verletzten nach den Vorschriften iiber die Her
ausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung die Nutzungen 
herauszugeben, die er daraus gezogen hat, nachdem der Ver
letzte auf Grund des § 7 einen Anspruch gegen ihn gerichtlich 
gelten d gemacht hat. 

Wer vorsatzlich oder fahrla.ssig den Vorschriften des § 7 zu
wider eine Erfindung benutzt, hat dem Verletzten den daraus 
en tstehenden Schaden zu ersetzen. 

§ 48. 
Die Anspriiche wegen Verletzung des Patentrechts verja.hren 

in drei Jahren von der Begehung jeder einzelnen sie begriinden
den Handlung an. Die Verja.hrung des Anspruchs auf Schadens
ersatz beginnt nicht, bevor ein Schaden entstanden 1st. 

§ 49. 
Die LandesjustizverwaItung kann fiir den Bezirk eines Ober

landesgerichts oder fiir die Bezirke mehrerer Oberlandesgerichte 
oder mehrerer Landgerichte ein Landgericht als Gericht fiir er
finderrechtliche Streitigkeiten bezeichnen. Bei diesem Gerichte 
konnen aIle vor die Landgerichte des duroh die Anordnung be
stimmten Bezirkes gehore~den Klagen erhoben werden, durch 
welche ein Anspruoh auf Grund dieses Gesetzes geltend ge
macht wird. 
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§ 51. 
Mit Gefiingnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 

fiinftausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, 
wer vorsatzlich den Vorschriften des § 7 zuwider eine Erfindung 
benutzt. 

§ 52. 
Auf Verlangen des Verletzten kann neben der Strafe auf 

eine an ihn zu erlegende BuBe bis zum Betrage von zwanzigtau
Bend Mark erkannt werden. Fiir die BuBe haften die dazu Verurteilten 
alB Gesamtsohuldner. 

Eine erkannte BuBe schlieBt die Geltendmaohung eines weiteren An
'spruohs wegen der Verletzung des Patentreohts aus. 

§ 53. 
Der Zahlung einer Gebiihr bei dem Patentamt steht es gleioh, 

wenn der Betrag bei einer Postanstalt im Reiohsgebiete zur 
Dberweisung an das Patentamt eingezahlt wird. 1m iibrigen 
kann das Patentamt Bestimmungen dariiber erlassen, welohe 
Zahlungsformen der Barzahlung gleichgestellt werden. 

§ 56. 
Die Reohtsverhiiltnisse hinsiohtlioh der vor dem Inkraft

treten dieses Gesetzes erteilten Patente regeln sich, soweit naoh
stehend niohts anderes bestimmt ist, nach dem alten Reohte. 

Die Vorsohriften der §§ 12, 14, 53 finden auf die bestehen
den Patente Anwendung. Der Beginn der Patentdauer und die 
Fiilligkeit der Jahresgebiihren bleiben unberiihrt. Die Gebiihren 
sind innerhalb der Frist von zwei Monaten nach der FiUligkeit 
zu zahlen; naohtra.glioh ist die Zahlung nur unter Zuschlag von 
zehn Mark und nur bis zum Ablauf des dritten Monats nach der 
Fii.lligkeit zuliissig. 

Sofern nioht bei dem Inkrafttreten dieses Gesetzes fiinf 
Jahre seit der Bekanntmachung der PatenterteiIung abgelaufen 
sind, findet die Vorschrift des § 38 Abs. 2 Anwendung. 

Die Haftung desjenigen, der eine duroh Patent geschiitzte 
Erfindung benutzt, bemiJ3t sich nach den Vorschriften des § 47. 

Gesetz betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern 
(vom 1. Juni 1891). 

Das Gesetz ist ein Reichsgesetz. Die V orschriften des Ge
setzes lehnen sich an die Bestimmungen des Patentgesetzes an. 
Man wird vielfaoh die einsohlagigen Vorsohriften des Patentgesetzes 
heranziehen mussen. 

§ 1. 

"Modelle von Arbeitsgeriitschaften oder Gebrauohsgegenstanden oder 
von Teilen derselben werden, insoweit sie dem Arbeits- oder Gebrauchszweck 
durch eine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung dienen sollen, ala 
Gebrauohsmuster nach MaBgabe dieses Gesetzes geschiitzt. 

Modelle gelten insoweit nicht als neu, als sie zur Zeit der auf Grund 
dieses Gesetzes erfolgten Anmeldung bereits in offentlichen Druckschriften. 
beschrieben oder im Inlande offenkundig benutzt" sind. 

44* 
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Geschmacks- und Gebrauchsmuster unterscheiden sich dadurch, 
daB die ersteren durch ihre neue Gestaltung eine Einwirkung 
lediglich auf den SchOnheitssinn bezwecken, wahrend hei den 
letzteren die neue Gestaltung den Gebrauchszweck zu fOrdern be
stimmt ist. 

Die durch das vorliegende Gesetz geschutzten Gebrauchsmuster 
sind auf ein technisches Erzeugnis gerichtet, welches dem Ge
brauchszweck zu dienen bestimmt ist. 

Ein und derselbe Gegenstand kann gleichzeitig Patent
und Musterschutz erhalten. Entscheidet sich der Anmelder fUr 
die Nachsuchung des Musterschutzes, so kann er kein Patent darauf 
erhalten. 

Es war fruher zulassig, die Erfindung gleichzeitig zum Patent 
und als Gebrauchsmuster anzumelden. J etzt werden jedoch diese 
sogenannten Eventualanmeldungen nur noch als unbedingte 
Anmeldungen, verbunden mit dem Antrage auf Aussetzung der 
Eintragung und auf Gebuhrenstundung behandelt. Der Anmelder 
kann also zu jeder Zeit durch Zahlung der Gebuhr und Antrag auf 
Eintragung den Gebrauchsmusterschutz mit der ursprunglichen 
Prioritat in Kraft setzen, jedoch muB dies binnen drei J ahren 
nach der Anmeldung geschehen. Dies erfolgt durch Einzahlung 
von 75 Mark und durch Beantragung der Eintragung; der Schutz 
lauft dann auf sechs Jahre. Es kann unter Umsti.i.nden Wert 
haben, beide Schutzrechte nebeneinander zu besitzen. 

Voraussetzung fur den Gebrauchsmusterschutz ist 
das Vorhandensein eines Modells von bestimmter Ge
staltung. Das Neue muB in der Gestaltung, Anordnung, Vor
richtung liegen, welche in die auBere Erscheinung tritt. 

Das Modell darf den Gesetzen oder guten Sitten nicht zu
widerlaufen. 

§ 2. 

nModelle, fiir welche der Sohutz als Gebrauchsmuster verlangt wird, 
sind bei dem Patentamt schriftlich anzumelden. Die Anmeldung mull an
geben, unter welcher Bezeichnung das Modell eingetragen und welche neue 
Gestaltung oder Vorrichtung dem Arbeits- oder Gebrauchszweck dienen soIl. 
Jeder Anmeldung ist eine Nach- oder Abbildung des Modells beizufiigen. 
V'ber die sonstigen Erfordernisse der Anmeldung trifft das Patentamt Be
stimmung. Gleichzeitig mit der Anmeldung ist fiir jedes angemeldete Modell 
eine Gebiihr von fiinfzehn Mark einzuzahlen." 

Unter dem 22. November 1898 sind Bestimmungen fiber die 
Anmeldung von Gebrauchsmustern getrofien, Ivon denen die wich: 
tigsten nachstehend aufgefiihrt sind: 

"Dem schriftlichen Gesuch sind die erforderlichen Stiicke als Anlage 
beizufiigen, fiir jedes Modell ist eine besondere Anmeldung erforderlich. 
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Das Gesuch muB enthalten: 
1. Name, Wohnort oder Hauptniederlassung des Anmelders; 
2. eine fur die Eintragung und Veroffentlichung geeignete Bezeichnung; 
3. die Angabe, welche neue Gestaltung oder V orrichtung dem Arbeits- oder 

dem Gebrauchszweck dienen soll; 
4. den Antrag, daB das Modell in die Rolle fur Gebrauchsmuster einge

tragen werde; 
fl. die Erkliirung, daB die gesetzliche Gebuhr von fiinfzehn Mark an die 

Kasse des P A. gezahlt ist; 
6. die Auffiihrung der Anlagen unter Angabe ihrer Nummern und ihres 

Inhalts; 
7. falls der Anmelder einen Vertreter bestellt hat, die Angabe der Person, 

der Berufsstellung und des Wohnorts des Vertreters (Vollmacht ist beizu
fugen); 

8. die U nterschrift des Anmelders oder seines Vertreters." 

Erachtet der Anmeldei eine Beschreibung des Modells fiir 
erforderlich, so ist sie entweder in das Gesuch aufzunehmen oder 
als Anlage beizufiigen. Dem Gesuch ist eine Abbildung oder eine 
Nachbildung des Modells in zwei Ausfertigungen beizufiigen. Fiir 
die Ausfiihrung der Abbildung gelten die gleichen Vorschriften wie 
bei der Patentzeichnung. 

Die die Anmeldung bildenden Schriftsatze miissen in doppelter 
Ausfertigung eingereicht werden. Auf den nachtraglich einge
reichten Anmeldestiicken ist der Name des Anmelders und das 
Aktenzeichen anzugeben. 

Beziiglich des Antrags auf Aussetzung der Bekanntmachung 
oder Eintragung gelten die gleichen Vorschriften wie hei dem 
Patentgesetz. Soll die Aussetzung der Eintragung mit Riicksicht 
auf eine gleichzeitig eingereichte Patentanmeldung erfolgen, so hat 
der Anmelder anzugeben, ob die Eintragung bis zum Zeitpunkt der 
Bekanntmachung oder endgiiltigen Zuriickweisung der Patent
anmeldung vertagt werden solI. 

Falls der Anmelder die Rechte aus einer friiheren Anmeldung 
in einem Staate geltend machen will, mit dem das Deutsche Reich 
einen entsprechenden Vertrag geschlossen hat, solI dieser Anspruch 
gleichfalls in das Gesuch aufgenommen werden. 

Es ist genau anzugeben, ob das Gebrauchsmuster von Einzel
personen oder von einer Gesellschaft, ob von einem Manne oder 
Frau nachgesucht wird. Falls mehrere Personen ohne Bestellung 
eines gemeinsamen Vertreters anmelden, muB diejenige Person 
namhaft gemacht werden, der die amtlichen Verfiigungen zugesandt 
werden sollen. 

So lange die Eintragung nicht gelOscht ist, kann die Nach
bildung . nicht zuriickgegeben werden. 

Fiir die Neuerung, £iir die das Gebrauchsmuster genommen 
wird, wird Einheitlichkeit verlangt. 
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§ 3. 
nEntsprioht die Anmeldung den .Anforderungen des § 2, so verfiigt das 

Patentamt die Eintragung in die Rolle fiir Gebrauohsmuster. Die Eintragung 
muS den Namen und Wohnsitz des .Anmelders, sowie die Zeit der .Anmel
dung angeben. Die Eintragungen sind duroh den Reiohsanzeiger in be
stimmten Fristen bekanntzumaohen. Anderungen in der Person des Ein
getragenen werden auf .Antrag in der Rolle vermerkt. Die Einsicht der 
Rolle Bowie der .Anmeldungen, auf Grund deren die Eintragungen erfolgt 
sind, steht jedermann frei." 

Die Aufgabe des Patentamts erschopft sich bei den Gebrauchs
mustern in der Feststellung, ob die in § 2 niedergelegten auBeren 
Erfordernisse bei der Anmeldung vorliegen. Die Priifung des An
trags liegt der Anmeldestelle fiir Gebrauchsmuster ob. Die Ver
fiigungep. der Anmeldestelle erhalten die Unterschrift: "Kaiser
Hches Patentamt. Anmeldestelle fiir Gebrauchsmuster." Die An
meldestelle priift hauptsachlich, ob ein Modell im Sinne des all
gemeinen Sprachgebrauchs vorliegt, und welche neue Gestaltung 
des Modells dem Arbeits- oder Gebrauchszweck dienen soIl. Durch 
eine ordnungsgemaBe Anmeldung erlangt der Anmelder ein Recht 
auf Eintragung. Das Patentamt ist verpflichtet, wenn die 
Anmeldung ordnungsmaBig ist, die Eintragung ohne wei
tere Priifung zu verfiigen. Ergibt die Priifung einen Mangel in 
der Anmeldung, so fordert die Anmeldestelle den Anmelder zur 
Beseitigung des Mangels auf. Geht die Erklarung rechtzeitig ein, 
so blcibt die urspriingliche Prioritli.t bestehen. 

Gegen eine zuriickweisende Verfiigung der Anmeldestelle steht 
dem Anmelder als Rechtsmittel eine Vorstellung an den Prasi
sidenten zu. 

Die Anmeldestelle verfiigt, wenn die Priifung keinen Anstand 
ergibt, die Eintragung in die Rolle fiir Gebrauchsmuster 
und erteilt nach geschehener Eintragung dem Eingetragenen un
entgeltlich eine Ausfertigung des Eint·ragungsvermerks. Die Ein
tragung des Modell B in die Rolle ist die Voraussetzung 
fiir die Entstehung des Musterschutzes. Erst durch Loschung 
des Modells in der Rolle hort die Wirkung des Mustersohutzes auf. 
Hieraus ist ersichtlich, daB die Gebrauchsmusterrolle eine erheblich 
groBere und wichtigere Bedeutung besitzt als die Patentrolle. 

In die Musterrolle wird eingetragen: 

1. Bezeichnung des Modells, Name und Wohnsitz des Anmelders, 
sowie Zeit der Anmeldung; 

2. A.nderungen in der Person des Eingetragenen; 
3. Verlangerung der Schutzfrist; 
4. Name und Wohnsitz des Vertreters; 
5. Loschung von Eintragungen. 
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Als Zeit der Anmeldung, welche in die Rolle eingetragen wird 
und fiir den Lauf der Schutzfrist und die Falligkeit der Ver
langerungsgebiihr maBgebend ist, gilt der Tag, an welchem das 
Modell mit dem Antrage auf Eintragung in die Gebrauchsmuster
rolle dergestalt zur Kenntnis des Patentamts gebracht wird, daB 
seine Identitat festgestellt werden kann. Die Erfiillung der wei
teren Vorschriften ist Voraussetzung fiir die Eintragung, nicht aber 
Grundlage fiir die Prioritat. 

Die Prioritat einer Gebrauchsmusteranmeldung wird 
nicht durch den Zeitpunkt einer denselben Gegenstand betreffenden 
alteren Patentanmeldung, sondern durch den Zeitpunkt des Antrags 
auf Eintragung in die Gebrauchsmusterrolle bestimmt (PA. im 
BI. 8, 50). 

§ 4. 
"Die Eintragung eines Gebrauchsmusters im Sinne des § 1 hat die Wir

kung, daB dem Eingetragenen ausschlieBlich das Recht zusteht, gewerbsmaBig 
das Muster nachzubilden, die durch Nachbildung hervorgebrachten Gerat
schaften und Gegenstande in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu ge
brauchen. 

Das durch eine spat ere Anmeldung begriindete Recht darf, soweit es 
in das Recht des auf Grund friiherer Anmeldung Eingetragenen eingreift, 
ohne Erlaubnis des Letzteren nicht ausgeiibt werden. 

Wenn der wesentliche Inhalt der Eintragung den Beschreibungen, Zeich
nungen, Modellen oder Einrichtungen eines andern ohne Einwilligung des
selben entnommen ist, so tritt dem Verletzten gegeniiber der Schutz des Ge
setzes nicht ein." 

Bestreitet jemand die Nichtneuheit des Modells, so liegt ihm 
und nicht dem Eingetragenen die Beweislast ob. Klagt jemand 
auf Loschung des Gebrauchsmusters wegen Nichtvorliegens der Er
fordernisse des § 1, so hat der Eingetragene zu beweisen, daB das 
Modell durch seine Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung dem 
Gebrauchszwecke dienen solI. 

Der Schutz eines Gebrauchsmusters beschrankt sich nicht auf 
den in der Anmeldung angegebenen Gebrauchszweck (RGSt. 35, 348; 
Bl. 9, 43). 
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Stellt sich das eingetragene Modell ala die Grundform einer 
Gattung von Gegenstanden dar, so ist nicht nur die Grundform, 
sondern es sind auch die innerhalb des Gattungsbegriffes liegenden 
Abanderungen geschiitzt (RG. 40, 7; im Bl. 3,257). 

Das Vorbenutzungsrecht hat das Reichsgericht (in JW. 08, 
247; Bl. 14, 188) anerkannt fiir den Fall, daB das Gebrauchsmuster 
auch noch durch einPatent geschiitzt ist; im iibrigen hat es aber 
die Frage offen gelassen. 

Ais Rechtsschutz kommen die Loschungsklage, die Entscha
digungsklage, die Feststellungsklage und die negatorische Storungs
klage des Eingetragenen, sowie die Feststellungsklage Dritter gegen 
ihn in Betracht. Zustandig fiir diese Klagen sind bei den Land
gerichten die Kammern fUr Handelssachen. 

Fiir den Geschaftsgang gilt das gleiche wie bei Patentanmel
dungen. 

Beziiglich der Abhangigkeit eines jiingeren Gebrauchsmusters 
von einem alteren gilt das beim Patent Gesagte. 

§ 5. 
nSoweit ein nach § 4 begriindetes Recht in ein Patent eingreift, dessen 

.Anmeldung vor der .Anmeldung des ModelIs erfolgt ist, darf der Eingetragene 
das Recht ohne Erlaubnis des Patentinhabers nicht ausiiben. 

Ingleichen darf, soweit in ein nach § 4 begriindetes Recht durch ein 
spater angemeldetes Patent eingegriffen wird, daB Recht aus diesem Patent 
ohne Erlaubnis des Eingetragenen nicht ausgeiibt werden." 

Will der Musterschutzberechtigte wegen des Eingreifens eines 
Patents in sein Recht die Abhangigkeit des Patents ausge
sprochen wissen, so kann er dies im ordentlichen Rechtswege, ge
wohnlich mit der Feststellungsklage herbeifiihren. War das Modell 
vor Anmeldung des Patents bereits gemaB § 2 Abs. 1 verofient
licht, so kann der Musterschutzberechtigte wie jeder Dritte vor dem 
PA. die Nichtigkeitsklage anstrengen. Fiihrt die letztere zum 
Ziel, so erledigt sich damit die Abhangigkeitsklage. Das Gericht 
kann, wenn die Nichtigkeitsklage schwebt, das andere Verfahren 
aussetzen. 

§ 6. 
n Liegen die Erfordernisse des § 1 nicht vor, so hat jedermann gegen 

den Eingetragenen .Anspruch auf Loschung des Gebrauchsmusters. 1m FaIle 
des § 4 .Abs. 3 steht dem Verletzten ein .Anspruch auf Loschung zu." 

Wird das Gebrauchsmuster gelOscht, so hat das Urteil riick
wirkende Kraft, in dem es feststeUt, daB von vornherein kein 
rechtsgiiltiges Muster vorlag (RG. 71, 195). VerstoBe gegen ein solches 
Muster ziehen daher weder Strafe noch Entschadigungen nach sich. 

Die sachliche Zustandigkeit der Gerichte hangt davon ab, 
ob der Wert des Strafgegenstandes sechshundert Mark iiberschreitet. 



Gesetz betr. den Schutz von Gebrauchsmustern. 697 

Fiir die Bemessung des Wertes ist ausschlieBlich das Interesse maB
gebend, welches der KUiger daran hat, daB ihm dureh das Muster 
sein Gesehaftsbetrieb oder der Vertrieb eigener Erzeugnisse nieht 
gestort oder beeintraehtigt wird. Naeh § 546 ZPO. ist die Revision 
nur zulassig, wenn der Wert des Besehwerdegegenstandes 4000 Mark 
iibersteigt; das RG. priift daher, ob das Interesse zur Zeit der Ein
legung der Revision so hoeh zu bewerten ist. 

Wird die Klage bei dem Landgerieht angestellt, so gebOrt 
die Angelegenheit vor die Kammer fiir Handelssaehen. Ortlieh 
zustandig ist regelmaBig dasjenige Gerieht, bei welehem der Ein
getragene seinen allgemeinen. Geriehtsstand hat. 

Erkennt der Beklagte den Ansprueh sofort an, so fallen dem 
Klager gemaB § 93 ZPO. die ProzeBkosten dann zur Last, wenn er 
den Beklagten vorher zur Losehung aufgefordert hatte. 

§ 7. 
"Das durch die Eintragung begriindete Recht geht auf die Erben iiber 

und kann beschrankt oder unbeschrankt durch Vertrag oder Verfiigung von 
Todeswegen auf andere iibertragen werden. (Vergl. Lizenzvertrag S. 727.)" 

§ 8. 

"Die Dauer des Schutzes ist drei Jahre; der Lauf dieser Zeit be
ginnt mit dem auf die Anmeldung folgenden Tage. Bei Zahlung einer wei
teren Gebiihr von 60 Mark vor Ablauf der Zeit tritt eine Verlangerung der 
Schutzfrist urn drei Jahre ein. Die Verlangerung wird in der Rolle vermerkt. 

Wenn der Eingetragene wiihrend der Dauer der Frist auf den Schutz 
Verzicht leistet, so wird die Eintragung gelOscht. 

Die nicht illfolge VQn Ablauf der Frist stattfindenden Loschung von 
Eintragungen sind durch den Reichsanzeiger in bestimmten Fristen bekannt
zumachen." 

Eintragungen werden geloseht: 
1. Infolge des Ablaufs der urspriinglichen oder verlangerten Frist; 
2. infolge eines Verzichts des Eingetragenen; 
3. infolge eines Antrags des Eingetragenen; 
4. infolge Antrages eines Dritten, wenn der Eingetragene die Lo

schung bewilligt hat oder ein rechtskraftiges Loschungsurteil 
zugunsten des Antragstellers ergangen ist. 

§ 9. 

"Wer wissentlich oder aus grober Fahrlassigkeit den Bestimmungen der 
§§ 4 und 5 zuwider ein Gebrauchsmuster in Benutzung nimmt, ist dem Ver
letzten zur Entschadigung verpflichtet. 

Die Klage wegen Verletzung des Schutzrechts verjahren riicksichtlich 
jeder einzelnen dieselbe begriindenden Handlung in drei J ahren. " 

§ 10. 
n Wer wissentlich den Bestimmungen der §§ 4 und 5 zuwider ein Ge

brauchsmuster iii. Benutzung nimmt, wird mit Geldstrafe bis zu 5000 Mark 
oder mit Gefangnis bis zu einem Jahre bestraft. 
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Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zuriicknahme des 
Antrags ist zulassig. 

Wird auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem Verletzten die Befugnis 
zuzusprechen, die Verurteilung auf Kosten des Verurteilten offentlich bekannt
zumachen. Die Art der Bekanntmachung, sowie die Frist zu derselben ist im 
Urteil zu bestimmen." 

§ II. 
nStatt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschadigung kann 

auf Verlangen des Geschadigten neben der Strafe auf eine an ihn zu erlegende 
BuBe bis zum Betrage von 10000 Mark erkannt werden. Fiir diese BuBe 
haften die zu derselben Verurteilten als Gesamtschuldner. 

Eine erkannte BuBe schlieBt die Geltendmachung eines weiteren Ent
schadigungsanspruches aus." 

§ 12. 
"In biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welohem duroh Klage oder 

Widerklage ein Anspruch auf Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes gel
tend gernacht ist, wird die Verhandlung und Entscheidung letzter Instanz 
dem Reichsgericht zugewiesen." 

Da §§ 11 und 12 wortlich mit den §§ 37 und 38 des Patent
gesetzes iibereinstimmen, sei hier auf die dort gegebenen Erlau
terungen verwiesen. 

§ 13. 
n Wer im Inlande einen W ohnsitz oder eine Niederlassung nicht hat, 

kann nur dann den Anspruch auf den Schutz dieses Gesetzes gel tend machen, 
wenn in dem Staate, in welchem sein W ohnsitz oder seine Niederlassung sich 
befindet, nach einer im Reichsgesetzblatt enth'l,ltenen Bekanntmachung deut
Bche Gebrauchsmuster einen Schutz genieBen. 

Wer auf Grund dieser Bestimmung eine Anmeldung bewirkt, muB gleich
zeitig einen im Inlande wohnhaften Vertreter besteIlen. Name und Wohnsitz 
des Vertreters werden in die Rolle eingetragen. Der eingetragene Vertreter 
ist zur Vertretung des Schutzberechtigten in den das Gebrauchsmuster be
treffenden Rechtsstreitigkeiten und zur SteIlung von Strafantragen befugt." 

Hiernach haben Auslander nur Anspruch auf den Gebrauch 
des Musterschutzes, wenn von ihrem Heimatsstaat Gegenseitigkeit 
geiibt wird. 

Die wichtigsten Bestimmungen aus dem Entwurf 
eines Ge brauchsm nsterschutzgesetzes *). 

Veroffentlicht am 11. Juli 1913. 

Gebrauchsmusterrecht. 

§ 1. 
Modelle von Arbeitsgeratschaften oder Gebrauchsgegenstanden oder von 

Teilen davon werden, soweit sie dem Arbeits- oder Gebrauchszweck durch 
eine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung dienen sollen, als Ge
brauchsmuster nach MaBgabe dieses Gesetzes geschiitzt. 

*) Die Anderungen im Vergleich zum bestehenden Gebrauchsrnuster
schutzgesetz sind gesperrt gedruckt. 
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Ausgenommen sind Modelle, deren Verwertung den Gesetzen 
oder gut en Sitten zuwiderlaufen wiirde, sowie schlechthin Mo
delle von Gegensta.nden, die bei Menschen die Empfiingnis ver
hiiten oder die Schwangerschaft beseitigen sollen. 

Nahrungs-, Genull- und Arzneimittel werden nicht als Ge
brauchsmuster geschiitzt. 

§ 2. 

Modelle gelten nicht als neu, soweit sie zur Zeit der auf Grund dieses 
Gesetzes bewirkten Anmeldung in offentlichen Druckschriften aus den 
letzten hundert Jahren bereits derart beschrieben oder im Inland 
bereits so offenkundig benutzt sind, daB danach die Benutzung durch 
andere Sachverstandige moglich erscheint. 

§ 3. 
Auf den Gebrauchsmusterschutz find en die Vorschriften 

in §§ 3 Abs. 1, 4 bis 6, 10 des Patentgesetzes entsprechende 
Anwendung. 

§ 4. 
Wird ein Gebrauchsmuster im Sinne der §§ 1, 2 in die bei 

dem Patentamt gefiihrte Gebrauohsmusterrolle eingetragen, so 
steht das Reoht, gewerbsmaBig das Muster nachzubilden und die 
d uroh N ach bil dung hervorge brach ten Geriitschaften und Gegen
stande in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauohen, 
aussohlielllioh dem eingetragenen Inhaber zu. 

Der Gebrauchsmusterschutz wird duroh die Eintragung nioht 
begriindet, soweit das Muster bereits auf Grund einer friiheren 
Anmeldung eingetragen ist. 

§ 5. 
Der Gebrauchsm uste rsch u tz unterliegt den Einsohrii.nkungen, 

die naoh § 8 des Patentgesetzes fiir Patente geIten. 

§ 7. 
Das Recht aUB der Anmeldung und daB Recht aua der Ein

tragung des Gebrauchsmusters sind iibertragbar und gehen auf 
die Erben iiber. Das gleiohe gilt von den Anspriichen des Er
finders (§ 3), soweit :sie nioht die Nennung seines Namens be
treffen; diese sind uniibertragbar und unvererblich. 

§ 8. 
Der Sohutz.des Gebrauohsmusters dauert drei Jahre von der 

Anmeldung an. Die Schutzdauer verlangert sioh, wenn vor Ab
lauf der Zeit eine Gebiihr von seohzig Mark gezahlt wird, um 
drei Jahre und, wenn vor Ablauf des seohsten Jahres eine weitere 
Gebiihr von hundertundfiinfzig Mark gezahlt wird, um weitere 
vier Jahre. Vber die Reohtze.itigkeit der Zahlung entsoheidet 
daB Patentamt. Die VorBohriften in § 53 des Patentgesetzel!l 
finden Anwendung. 

Das Gebrauohsmuster erIisoht, wenn der Eingetragene dem 
Patentamt gegeniiber dar auf verziohtet. 

§ 9. 
Liegen die Erfordernisse der §§ 1, 2 nicht vor, so kann jedermann 

von dem Eingetragenen verlangen, daB er die Losohung des Ge
brauchsmusters bewilligt. Dasselbe gilt, soweit das Gebrauohs
muster bereits auf Grund einer friiheren Anmeldung eingetragen 
iet (§ 4 Abe. 2). 
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§ 11. 
Wenn der Anmelder fiir das Modell ein Patent nachgesucht 

hat oder nachsuchen will, so kann er beantragen, daB das Mo
dell in die Gebrauchsmusterrolle nicht eingetragen wird, bevor 
die Patentanmeldung erledigt ist (Nebenanmeldung). Die Ge
biihr (§ 10 Abs. 2) braucht im FaIle der Nebenanmeldung nicht 
vor dem endgiiltigen Antrag auf Eintragung gezahlt zu werden. 

§ 12. 
Entspricht die Anmeldung den vorgesch rie benen Anforderungen 

(§§ 10, 11), so verfiigt daB Patentamt (Gebrauchsmusterstelle) die 
Eintragung in die Gebrauchsmusterrolle, es sei denn, daB der Ge
genstand an sioh kein Modell ist, oder daB er zu den in § 1 Abs. 
2, 3 bezeichneten Modellen oder Mitteln gehort. Andernfalls 
weist das Patentamt die Anmeld ung zuriick; dem Anmelder ist 
vorher Gelegenheit zur AuBerung zu geben. 

§ 13. 
Wird die Anmeldung zuriickgewiesen, so kann der Anmelder 

innerhalb eines Monats nach der Zustellung schriftlich Be
schwerde einlegen. Wird ein Antrag abgelehnt, der eine Ein
tragung oder eine Loschung in der Gebrauchsmusterrolle betrifft, 
so gilt fur den Antragsteller das gleiche. 

Das Verfahren zur Erledigung der BeBchwerde richtet sich 
nach den VorBchriften des Patentgesetzes. D er Beschwerde
senat entscheidet in der Besetzung mit drei Mitgliedern. 

§ 14. 
Die Ge bra u c hsm us terrolle en th al t die Bezeichn ung des Mo

dells, den Tag des Eingangs der Anmeldung, Namen und Wohn
art des Anmelders und des gemiiB § 22 bestellten Vertreters so
wie Namen und Wohnort des Erfinders (6 des Patentgesetzes). 
Wenn die Schutzdauer ablauft oder der Eingetragene auf den 
Schutz verzichtet oder die Loschung bewilligt, so wird das 
Muster in der Rolle geloscht. 

·Anderungen in der Person des Inhabers werden, wenn sie in be
weisender Form zur Kenntnis des Patentamts gebracht sind, auf 
Antrag in der Rolle vermerkt; solange dies nicht gesohehen ist, bleibt 
der Eingetragene nach MaBgabe dieses Gesetzes berechtigt und 
verpflichtet. SolI an Stelle des als Erfinder Genannten ein an
derer Erfinder eingetragen werden, so ist dies in beweisender 
Form zur Kenntnis des Patentamts zu bringen. 

Die Eintragungen und Loschungen werden in regelmaBigen 
Fristen im Reichsanzeiger bekannt gemacht; ausg enommen sind die 
Vermerke iiber den Ablauf der Schutzdauer. 

Die Einsicht der Rolle Bowie der Anmeldungen, auf Grund deren die 
Gebrauchsmuster eingetragen sind, steht jedermann frei. 

§ 15. 
Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der Gerichte 

oder der Staatsanwaltschaft iiber Fragen, welche Gebrauchs
muster betreffen, Gutachten abzugeben, so fern in dem gericht
lichen Verfahren voneinander abweichende Gutachten mehrerer 
Sach verBtandigen vor liegen. 

Rechtsverletzungen. 
§ 16. 

Wer vorsatzlich oder fahrlii.BBig den Vorschriften des § 4 zu
wider ein Gebrauchsmuster benutzt, hat dem Verletzten den 
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 
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Die Anspriiche wegen Verletzung des Gebrauchsmul'lterrechts 
verjahren in drei Jahren von der Begehung jeder einzelnen sie be
griindenden Handlung an. Die Verjahrung des Anspruchs auf 
Schadensersatz beginnt nicht, bevor ein Schaden entstanden ist. 

§ 17. 
Klagen, durch die ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes 

geltend gemacht wird, konnen nach MaBgabe des § 49 des Pa
tentgesetzes bei dem Gerichte fiir erfinderrechtliche Streitig
keiten erhoben werden. 

§ 18. 
In biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in d en en durch Klage oder Wider

klage ein Anspruch auf Griind dieses Gesetzes geltend gemacht ist, wird 
die Verhandlung und Entscheidung letzter Instanz im Sinne des § 8 des 
Einfiihrungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze dem Reichsgerichte zu
gewiesen. 

§ 19. 
Mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 

fiinftausend Mark wird bestraft, wer vorsatzlich den Vorschriften 
des § 4 zuwider ein Gebrauchsmuster benutzt. 

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zuriicknahme des 
Antrags ist zulassig. 

Wird auf Strafe erkannt, so wird dem Verletzten die Befugnis 
zugesprochen, die Verurteilung innerhalb bestimmter Frist auf 
Kosten des Verurteilten offentlich bekannt zu machen. Die Art der Be
kanntmachung wird im Urteil bestimm t. 

§ 20. 
Auf Verlangen des V-erletzten kann neben der Strafe auf eine 

an ihn zu erlegende BuBe bis zum Betrage von fiinfzehntausend Mark 
erkannt werden. Fiir die BuBe haften die dazu Verurteilten als Gesamt
schuldner. 

Eine erkannte BuBe schlieBt die Geltendmachung eines weiteren An
spruchs wegen der Verletzung des Gebrauchsmusterrechts aus. 

§ 22. 
Wer im Reichsgebiet einen Wohnsitz oder eine Niederlas

sung nicht hat, kann einen Anspruch auf Grund dieses Gesetzes 
nur geltend machen, wenn er im Reichsgebiet einen Vertreter 
bestellt hat. Der Vertreter ist befugt, ihn in dem Verfahren vor 
dem Patentamt sowie in den das Gebrauchsmuster betreffenden 
biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten zu vertreten und Strafantrage 
zu stellen. Der Ort, wo der Vertreter seinen Wohnsitz hat, und mangels 
eines solchen der Ort, wo das Patentamt seinen Sitz hat, gilt im Sinne des 
§ 23 der ZivilprozeBordnung als der Ort, wo sich der Vermogensgegenstand 
befindet. 

Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen. 
Yom 12. Mai 1894. 

Hat der Gewerbetreibende fiir seine Waren ein Absatzgebiet 
erobert, so ist ihm daran gelegen, daB der Abnehmer dieselben von 
gleichartigen Waren seiner Mitbewerber unterscheiden kann. Oder 
der Gewerbetreibende, an dessen Erzeugungsstatte ein bestimmter 
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Ruf gekniipft ist, will diese Ware in neuen Gebieten einfUhren und 
auf Grund des guten Rufes, den seine Erzeugungsstatte genieBt, 
derselben von vornherein lohnenden Absatz verschaffen. Zu diesem 
Zwecke zeichnet der Fabrikant seine Waren mit einer Marke. Man 
unterscheidet Fabrik- und Handelsmarken. Nicht nur der 
Fabrikant, sondern such seine Abnehmer und vor aHem das Publi
kum hat ein Interesse an dem Schutz dieser Marken. 

Der Marken- und Zeichenschutz ist ein Vermogensrecht. Das 
Zeichenrecht ist nicht nur privatrechtlicher Natur, es hat auch einen 
offentlichrechtlichen Charakter. 

Das Gesetz unterscheidet zwischen "Ausstattungs- und 
W arenzeichen ". Unter der Ausstattung versteht es die beson
dere Art, in welcher ein Gewerbetreibender seine Waren oder deren 
Umhiillung ausstattet, damit der Abnehmer die QueHe erkennt, aus 
welcher die Ware stammt. Wird ein besonderes Kennzeichen ge
wahlt, so nennt das Gesetz es Warenzeichen. 

Zum Eintragen eines Warenzeichens ist jeder Gewerbe
treibende berechtigt. Das Gesetz gewahrt den Zeichenschutz nur 
eingetragenen Zeichen. Das angemeldete Zeichen muB sich von 
dem fUr dieselbe oder fur gleichartige Waren fruher angemeldeten 
deutlich unterscheiden. Das Zeichenrecht entsteht erst mit der 
Eintragung. Wird dasselbe nicht verlangert, so erlischt das Zeichen 
von Amts wegen nach Ablauf von 10 Jahren. 

Die Verletzung des Zeichenrechts wird, wenn sie wissentlich 
geschieht, strafrechtlich geahndet und zieht bei Vorsatz oder grober 
Fahrlassigkeit die Entschadigungspflicht oder BuBe nach sich. 

Auch das Zeichenrecht ist im internationalen Verkehr durch 
den Unionsvertrag geschutzt und geregelt. 

1m Nachstehenden seien die wichtigsten fur den lngenieur am 
meisten in Frage kommenden Bestimmungen des Warenzeichen
gesetzes (WZG.) besprochen. 

§ 1. 
"Wer in seinem Geschaftsbetriebe zur Unterscheidung seiner Waren von 

den Waren anderer eines Warenzeichens sich bedienen will, kann dieses 
Zeichen zur E i n t rag u n g in die Zeichenrolle anmelden." 

1m Gegensatz zum N amen und zur Firma kann der Anmelder 
das Zeichen willkiirlich wahlen und gestalten. Es muB jedoch im
stande sein, einen individuellen Eindruck hervorzurufen und sich 
dem Gedachtnis einzupragen (RG. 18, 85; 22, 93). Den eigenen 
Namen oder die eigene Firma kann jeder als Zeichen eintragen 
lassen, jedoch solI das Zeichen nicht in Rechte Dritter eingreifen. 
Es steht jedem frei, mehrere Warenzeichen gleichzeitig oder nach
einander anzumelden. Von der Anmeldung mehrerer selbstandiger 
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Einzelzeichen ist die Anmeldung eines Kollektivzeichens zu 
unterscheiden. Ein Kollektivzeichen entsteht, wenn jemand meh
rere Zeichen nur in ihrer Zusammenfassung und bei gleichzeitiger 
Verwendung -in einer bei der Anmeldung gekennzeichneten Stellung 
zueinander, also als ein einheitliche'l Zeichen geschutzt wissen will. 

Die Anmeldung zur Zeichenrolle ist die ErkUirung des 
Anmelders, daB er fur ein Zeichen den gesetzlichen Schutz ver
langt. AuBer der Anmeldung mussen die materiellen Erfordernisse 
des § 1 vorhanden sein und die Hindernisse der §§ 4 und 5 fehlen. 
Unter mehreren Anmeldern desselben Zeichens gibt die Prioritat 
der Anmeldung den Ansschlag. 

§ 2. 

"Die Zeichenrolle wird bei dem Patentamt gefiihrt. Die Anmeldung 
eines Warenzeichens hat schriftlich bei dem Patentamt zu erfolgen. J eder 
Anmeldung muB die Bezeichnung des Geschaftsbetriebes, in welchem das 
Zeichen verwendet werden soIl, ein Verzeichnis der Waren, fiir welche es be
stimmt ist, sowie eine deutliche Darstellung und soweit erforderlich eine Be
schreibung des Zeichens beigefiigt sein. 

Das Patentamt erliiBt Bestimmungen iiber die sonstigen Erfordernisse 
der Anmeldung. 

Fiir jedes Zeichen ist bei der Anmeldung eine Gebiihr von dreiBig Mark, 
bei jeder Erneuerung der Anmeldung eine Gebiibr von zehn Mark zu ent
rich ten. Fiihrt die erste Anmeldung nicht zur Eintragung, so werden von 
der Gebiihr zwanzig Mark erstattet." 

Fur ganz Deutschland besteht eine einheitliche Zeichenrolle. 
1m Patentamt bestehen hierfur zwei besondere Abteilungen: Die 
Abteilung fur Warenzeichen I und II. 

Von den Bestimmungen uber die Anmeldung von Waren
zeichen lauten die wichtigsten: 

§ 1. "Die Anmeldung eines Warenzeichens geschieht in der Form eines 
schriftlichen Gesuchs, dem die sonst erforderlichen Stiicke als Anlagen bei
zufiigen sind. Fiir jedes Zeichen ist eine besondere Anmeldung erforderlich." 

§ 2. "Das Gesuch ist in einer Ausfertigung einzureichen und muB ent
halten: 
1. Name, Wohnort oder Hauptniederlassung des Anmelders; 
2. Angabe des Geschiiftsbetriebes, in dem das Zeichen verwendet werden Boll; 
3. den Antrag,. daB das Warenzeichen in die Zeichenrolle eingetragen werde 

und die Erkliirung, daB die gesetzliche Gebiihr von dreiBig Mark an die 
Kasse des P A. gezahlt ist oder gleichzeitig mit der Anmeldung gezahlt wird; 

4. die Auffiihrung der Anlagen unter Angabe der Nummer und ihres Inhalts; 
5. gegebenenfalls den Vertreter des Anmelders, dessen Namen, Wohnort und 

die Vollmacht; 
6. Die Unterschrift des Anmelders oder seines Vertreters." 

§ 3. "Dem Gesuch ist eine Darstellung des Zeichens in zw6lf Ausfiih. 
fiihrungen beizufiigen." 

§ 4. "Dem Gesuch ist ein Verzeichnis der Waren, fiir die das Zeichen 
bestimmt ist, in zwei Ausfertigungen beizufiigen." 

§ 6. "Die obigen Bestimmungen gelten auch fiir Modelle." 
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§ 7. "Zugleioh mit der Anmeldung ist ein fiir die Vervielfaltigung des 
Zeichens bestimmter Druckstock einzureichen. U 

§ 8. "Die Anlagen des Gesuchs, insbesondere auch Modelle, Probe
stiioke, Druckstock usw. miissen mit einer ihrer Zugehorigkeit zur Anmeldung 
kennzeichnenden Aufsohrift versehen sein." . 

Falls der Anmelder Rechte aus einer friiheren Anmeldung 
in einem andern Lande auf Grund des Unionsvertrages (vergl. 
S. 722) geltend machen will, ist dieser Anspruch gleichfalls im Ge
such aufzunehmen. Bei der Einreichung von Modellen und Probe
stiicken ist zu erklaren, ob sie im }j'alle der Entbehrlichkeit zuriick
gegeben werden sollen oder vernichtet werden konnen. Haben Mo
delle oder Probestiicke einen besonderen Wert, so ist in dem An
schreiben hierauf hinzuweisen. 

Der Anmelder hat seinen Vor- und Zunamen anzugeben; an 
Stelle des N amens tritt bei Firmen fiihrenden Gesellschaften die 
Firma derselben. 

Durch den Eingang der Anmeldung beim PA. wird die Prio
ritat fiir das Zeichen begriindet. Der Zeitpunkt des Eingangs 
wird in die Zeichenrolle eingetragen. 1m Laufe des Priifungsver
fahrens konnen nur unwesentliche Abanderungen zugelassen werden 
(Bl. 5, 220; 8, 197). Unzulassig ist es daher, wenn die Person des 
Anmelders nachtraglich geandert werden solI, wenn an Stelle der 
Waren oder des Geschaftsbetriebes, fiir welohe das Zeiohen bestimmt 
ist, andere Waren oder ein anderer Geschaftsbetrieb gesetzt werden 
solI, es sei denn, daB die spater angemeldeten Waren oder der 
spater angegebene GeschMtsbetrieb in der friiheren Anmeldung mit
enthalten waren. Unzulassig ist es ferner, wenn dem Gesuch spater 
ein anderer rechtlicher lnhalt gegeben wird. AuBerdem darf eine 
Anderung der Darstellung des Zeichens nur in unerheblichen Einzel
heiten stattfinden (PA. im Bl. 1, 234; 5,228). 

Die Anmeldung kann ganz oder teilweise zurUckgenommen 
werden. Bei ganzlicher Riicknahme werden zwanzig Mark von der 
Gebiihr erstattet. 

Bei Wortmarken, deren Ruflaut geschiitzt wird, ist eine Dar
stellung iiberfliissig. 

Reicht die Darstellung des Zeichens nicht aus, um die cha
rakteristischen Merkmale mit Sicherheit erkennen zu lassen, so kann 
eine Beschreibung des Zeichens der Anmeldung beigefiigt werden, 
welche als Erganzung desselben gilt. Wird ein Kollektivzeichen 
angemeldet, so verlangt das P A. eine Beschreibung. Die Beschrei
bung wird yom P A. nicht gepriift. Der Druckstock ist erst dann 
einzureichen, wenn der Anmelder yom P A. benachrichtigt worden 
ist, daB die Eintragung des Zeichens in die Rolle erfolgen kann. 
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§ 3. 
"Die Zeichenrolle enthalt: 

1. Den Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung; 
2. die nach § 2 Abs. 1 der Anmeldung beizufligenden Angaben; 
3. Namen und Wohnort des Zeicheninhabers und seines etwaigen Vertreters, 

sowie Anderungen in der Person, im Namen oder im Wohnorte des In
habers oder des Vertreters; 

4. den Zeitpunkt einer Erneuerung der Anmeldung; 
5. den Zeitpunkt der Loschung des Zeichens. 

Die Einsicht der Zeichenrolle steht jedermann frei. 
Jede Eintragung und jede Loschung wird amtlich bekanntgemacht. 

Das Patentamt veroffentlicht in regelmaBiger Wiederholung Obersichten liber 
die in der Zwischenzeit eingetragenen und geloschten Zeichen. U 

In die Zeichenrolle werden aIle Warenzeichen unter einer fort
laufenden Nummer eingetragen. Da die Rolle offentlich ist, kann 
jeder sie und ihre Anlagen in den Dienststunden einsehen, ohne 
irgend ein Interesse nachweisen zu brauchen. 

§ 4. 

"Die Eintragung in die Rolle ist zu versagen fUr Freizeichen, Bowie flir 
Warenzeichen: 
1. Welche ausschlieBlich in Zahlen, Buchstaben oder solchen Wortern be

stehen, die Angaben liber Art, Zeit und Ort der Herstellung, liber die Be
schaffenheit, liber die Bestimmung, liber Preis-, Mengen- oder Gewichts
verhaltnisse der Ware enthalten; 

2. welche in in- oder auslandische Staatswappen oder Wappen eines inlandi
schen Ortes, eines inlandischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalver
bandes enthalten; 

3. welche .Argernis erregende Darstellungen oder solche Angaben enthalten, 
die ersichtlich den tatsachlichen Verhiiltnissen nicht entsprechen und die 
Gefahr einer Tauschung begriinden. 

Zeichen, welche geliischt sind, dlirfen fUr die Waren, flir welche sie ein
getragen waren, oder fiir gleichartige Waren zugunsten eines andern, als des 
letzten Inhabers erst nach Ablauf von zwei J ahren seit dem Tage der Lii
Bchung von neuem eingetragen werden." 

Unter Freizeichen sind Zeichen zu verstehen, die infolge 
allgemeinen Gebrauchs im Verkehr nicht als individuelle Waren
zeichen geIten. Ein eingetragenes Zeichen kann sich nicht in ein 
Freizeichen umwandeln. Die Feststellung, ob ein Freizeichen vor
liegt, hat ausschlie.l3lich das Patentamt zu treffen. Die Ent
scheidung des P A. ist fUr die Gerichte bindend. Hat das P A. ein 
Warenzeichen eingetragen, so haben die Gerichte diesem den ge
setzlichen Schutz angedeihen zu lassen, ohne in eine Erorterung 
dariiber eintreten zu diirfen, ob jene Eintragung zu Recht erfolgt 
ist (RG. 38, 77 und 104; RGSt. 28, 277). Die Feststellung des Pa
tentamts kann nur in bezug auf bestimmte Warengattungen ergehen; 
absolute Freizeichen gibt es nicht. Infolgedessen kann das Frei
zeichen unter Umstanden fiir eine andere Warengattung als Waren
zeichen eingetragen werden. 

B I u m. Rechtskunde. 45 
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Von inlandischen Wappen sind auGer. den Staatswappen, 
d. h. dem Kaiserlichen Wappen, den Wappen der Bundesfiirsten 
und Bundesstaaten noch die Wappen eines Ortes, einer Gemeinde 
und eines weiteren Kommunalverbandes nicht eintragungsfahig. Zu
gelassen sind Privatwappen, die Wappen oder Abzeichen von Ver
einen, Innungen usw., jedoch nur mit Erlaubnis des Berechtigten. 

Die Benutzung des Kaiserlichen Adlers auBer in Form eines 
W a ppenschildes ist fUr Deutsche allgemein gestattet. (Bekannt
machung des Reichskanzlers vom 11. April 1872.) Ein fernerer 
Versagungsgrund ist durch das Reichsgesetz zum Schutz des Genfer 
Neutralitatszeichens am 22. Marz 1902 geschaffen. § 7 desselben 
bestimmt: 

"Warenzeichen, welche das Rote Kreuz enthalten, sind von der Eintra
gung in die Zeichenrolle ausgeschlossen, sofern nicht die Anmeldung vor dem 
1. J uli 1901 erfolgt ist." 

Unter dem "Roten Kreuz" wird das Genfer "Rote Kreuz auf 
weiBem Grunde" sowie die Worte "Rotes Kreuz" verstanden. 

Ein "irrefUhrendes" Warenzeichen liegt vor, wenn das Zeichen 
eine Angabe enthalt, welche den tatsachlichen Verhaltnissen nicht 
entspricht und die Gefahr einer Tauschung begriindet. Die Frage, 
ob die Angabe die Gefahr einer Tauschung begriindet, ist haupt
sachlich vom Standpunkte des Abnehmers zu beurteilen. 

§ 5. 
"Erachtet das Patentamt, daB ein zur Anmeldung gebrauchtes Waren

zeichen mit einem anderen, fiir dieselben oder fiir gleichartige Waren auf 
Grund des Gesetzes iiber Markenschutz vom 30. November 1874 (Reichs-Ge
setzbl. S. 143) oder auf Grund des gegenwartigen Gesetzes fruher angemeldeten 
Zeichen ubereinstimmt, so macht es dem Inhaher dieses Zeichens hiervon 
:Mitteilung. Erhebt derselbe nicht innerhalb eines Monats nach der Zustel
lung Widerspruch gegen die Eintragung des neu angemeldeten Zeichens, so 
ist das Zeichen einzutragen. 1m anderen FaIle entscheidet das Patentamt 
durch BeschluB, ob die Zeichen iibereinstimmen. 

Aus dem Unterbleiben der im ersten Absatz vorgesehenen Mitteilung 
erwachst ein Ersatzanspruch nicht." 

Die Priifung auf Dbereinstimmung hat das PA. also von 
Amts wegen zu iibernehmen. Eine Mitwirkung der Allgemeinheit 
oder der Inhaber des alteren Zeichens findet nicht statt. Nur wenn 
das Patentamt den letzteren benachrichtigt, kann er der Eintragung 
widersprechen. Gegen eine ablehnende Entscheidung gibt es keine 
Beschwerde; jedoch kann der Inhaber des alteren Zeichens nach 
der Eintragung vor den ordentlichen Gerichten auf Loschung des 
Zeichens klagen (vergl. § 9). 

Die Priifung erstreckt sich auf folgende Punkte: 

1. Stimmt das angemeldete Zeichen mit einem andern friiher an
gemeldeten iiberein? 
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2. sind die Zeichen fiir dieselben oder fiir gleichartige Waren an
gemeldet oder eingetragen 1 

Hierbei werden nur diejenigen Zeichen zur Priifung heran
gezogen, welche zur Zeit der Anmeldung des neuen Zeichens be
reits angemeldet waren oder zur Zeit der Priifung noch eingetragen 
stehen. 

Beziiglich der Prioritatsfrist sei auf den Unionsvertrag 
und auf das Reichsgesetz yom 18. Marz 1904 betreffend den Schutz 
von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen ver
wiesen (vergl. S. 724). 

Die §§ 6 und 7 des WZG. bestimmen, daB das neuangemeldete 
Zeichen eingetragen wird, wenn durch BeschluB die Vbereinstim
mung der Zeichen verneint wird; andernfalls ist die Eintragung zu 
versagen. Dem Anmelder steht gegen den BeschluB der Weg der 
Klage offen. Das durch die Eintragung eines Warenzeichens be
griindete Reeht geht auf die Erben iiber und kann durch Vertrag 
oder Verfiigung von Todes wegen auf andere iibertragen werden; 
es kann jedoch nur mit dem Geschaftsbetriebe, zu welchem das 
Warenzeichen gehort, auf einen andern iibergehen. Bevor der 
Vbergang des Warenzeichens nicht in der Zeichenrolle vermerkt 
ist, kann der Rechtsnachfolger sein Recht aus der Eintragung des 
WZ. nicht geltend machen. 

§ 8. 
"Auf Antrag des lnhabers wird daB Zeichen jederzeit in' der Rolle ge

loscht. 
Von Amts wegen erfolgt die Liischung: 

1. wenn Beit der Anmeldung ·des Zeichens oder seit ihrer Emeuerung zehn 
Jahre verHosBen sind; 

2. wenn die Eintragung des Zeichens hatte versagt werden miissen. 
SolI die Uischung ohne Antrag des Inhabers erfolgen, so gibt das Pa

tentamt diesem zuvor Nachricht. Widerspricht er innerhalb eines Monats 
nach der Zustellung nicht, 80 erfolgt die Loschung. Widerspricht er, so faBt 
das Patentamt BeschluB. SolI infolge Ablaufs der zehnjahrigen Frist die 
Loschung erfolgen, so ist von derselben abzusehen, wenn der Inhaber des 
Zeichens bis zum Ablauf eines Monats nach der Zustellung unter Zahlung 
einer Gebiihr von zehn Mark neben der Emeuerungsgebiihr die Emeuerung 
der Anmeldung nachholt; die Emeuerung gilt dann als an dem Tage des 
Ablaufs der friiheren Frist geschehen." 

Die Anrcgung zur Loschung kann auch von einem Dritten 
erfolgen. SoIl sie beachtet werden, so muB sie mit der notigen 
Begriindung unter Angabe der vorhandenen Beweismittel in zwei 
Ausfertigungen eingereicht werden (PA. im Bl. 1, 122). Gibt das 
P A. der Anregung keine Folge, so teilt es dies dem Anzeiger mit. 

Eine bestimmte Form ist fiir die Erneuerung nicht vorge-
3chrieben. Es geniigt, wenn der eingetragene Zeicheninhaber oder 
3ein bevollmaehtigter Vertreter dem PA. schreibt: "leh erneuere 

45* 
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die Anmeldung des Warenzeichens Nr. . .. " und die Erneuerungs
gebiihr einsendet. 1m Falle der Erneuerung beginnt die neue 
Frist nicht erst mit dem Ablau£ der alten Frist, sondern bereits 
mit dem Tage, an dem die Erneuerung nebst Gebiihr bei dem P A. 
eingeht. 

§ 9. 
nEin Dritttl!'r kann die Loschung eines Warenzeichens beantragen: 

1. wenn das Zeichen fUr ihn auf Grund einer friiheren Anmeldung fiir die
seibeR oder fiir gleichartige Waren in der Zeichenrolle oder in dem nach 
MaBgabe des Gesetzes iiber den Markenschutz vom 30. November 1874 ge
fiihrten Zeichenregistem eingetragen steht; 

2. wenn der Gesohaftsbetrieb, zu welch em das Warenzeiohen gehort, von dem 
eingetragenen Inhaber nioht mehr fortgesetzt wird; 

3. wenn Umstiinde vorliegen, aus denen sioh ergibt, daB der Inhalt des 
Warenzeiohens den tatsachliohen Verhaltnissen nioht entsprioht und die Ge
fahr einer Tauschung begriindet. 

In den Fallen des Absatz 1 Nr. 2 kann der Antrag auf Loschung zu
naohst bei dem Patentamt angebracht werden. Das Patentamt gibt dem 
ala Inhaber des Warenzeichens Eingetragenen davon Nachrioht. Widerspricht 
derselbe innerhalb eines Monats naoh der Zustellung nicht, 30 erfolgt die 
Loschung. Widerspricht er, so wird dem Antragsteller anheimgegeben, den 
Anspruch auf Loschung im Wege der Klage Z\.i verfolgen." 

Nur der eingetragene Inhaber eines Zeichens ist zur Klage 
befugt. Das Gericht entscheidet vollkommen selbstandig iiber die 
tThereinstimmung von Waren und Zeichen. Das zweite Zeichen ist 
nicht etwa unwirksam, weil ein entgegenstehendes Zeichen auf 
Grund friiherer Anmeldung eingetragen ist; es unterliegt nur der 
L6schung, wenn es angegriffen wird. Erlischt das friihere Zeichen, 
so bleibt das spatere mit voller Wirkung bestehen und kann sogar 
gegen den Inhaber des erloschenen friiheren Zeichens geltend 
gemacht werden (RG. 53, 431). Die Loschungsklage verjahrt nicht, 
da die Rechtsverletzung fortdauert, solange das entgegenstehende 
Zeichen eingetragen ist (RG. im Bl. 5, 150). Der Anspruch auf 
Loschung kann auch im Wege der Widerklage geltend gemacht 
werden. Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn der Ein
getragene die Feststellungs-, die Untersagungs- oder die Entschadi
gungsklage angestrengt hatte. 

§ 10. 
nAnmeldungen von Warenzeichen, Antrage auf Dbertragung und Wider

spriiche gegen die Loschung derselben werden in dem fUr Patentangelegen
heiten maBgebenden Verfahren durch Vorbescheid und BeschluB erledigt. In 
den Fallen des § 5 Abs. 1 wird ein Vorbescheid nicht erlassen. 

Gegen den BeschluB, duroh welchen ein Antrag zuriickgewiesen wird, 
kann der Antragsteller, und gegen den BeschluB, durch welch en ungeachtet des 
Widerspruchs die Loschung angeordnet wird, der Inhaber des Zeichens innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung bei dem Patentamt Beschwerde einlegen. 

Zustellungen, welche die Eintragung, die Dbertragung oder die Loschung 
eines Warenzeichens betrelIen, erfolgen mittels eingeschriebenen Briefes. 
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§ 12. 
"Die Eintragung eines Warenzeichena hat die Wirkung, daB 

dem Eingetragenen ausschlieBlich das Recht zusteht, Waren der angemeldeten 
Art oder deren Verpackung oder Umhiillung mit dem Warenzeichen zu ver
sehen, die so bezeichneten Waren in Verkehr zu setzen, sowie auf Ankiindi
gungen, Preislisten, GeschiLftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder der
gleichen das Zeichen anzubringen. 

1m Faile der Loschung konnen fiir die Zeit, in welcher ein Rechtsgrund 
fiir die Loschung friiher bereits vorgelegen hat, Rechte aus der Eintragung 
nicht mehr geltend gemacht werden." 

Zur Klage aktiv legitimiert ist der eingetragene Zeicheninhaber, 
passiv legitimiert ist der StOrende. Der Klager muB sein Recht 
und die dasselbe verletzende Handlung nachweisen. Die sachliche 
Zustandigkeit des Gerichts bestimmt sich nach dem Streitwert. 
Vbersteigt derselbe nicht dreihundert Mark, so ist das Amtsgericht, 
sonst das Landgericht zustandig. In letzterem FaIle gehort die 
Klage vor die Kammer fiir Handelssachen, die Revision geht an 
das Reichsgericht. 

Von Iden besonderen Gerichtsstellen der ZPO, kommen die 
Niederlassung oder das Vermogen in Betracht. Del' Konkurs des 
Beklagten unterbricht den Rechtsstreit nicht. 

Der Zeicheninhaber kann bei Verletzung, wenn es sein Inter
esse erheischt, in bekannter Weise eine einstweilige Verfiigung 
erwirken. Er kann aber auch gemaB § 231 ZPO. auf Feststellung 
des Bestehens oder des Umfangs des Zeichenrechts klagen, wenn 
er ein rechtliches Interesse an der alsbaldigen Feststellung dartut. 
Oft geniigt jedoch auch der Nachweis eines wirtschaftlichen Inter
esses (RG. 35, 392). 

Beansprucht jemand fiir sein Zeichenrecht eine ihm nicht zu
kommende Tragweite, so steht den in ihrer gewerblichen Ehre oder 
Freiheit Bedrohten die negative Feststellungsklage darauf zu, daB 
ihr Verhalten das Zeichenrecht nicht verletze. Die Klage kann 
sich jedoch nur gegen den Umfang, nicht aber gegen die Rechts
giiltigkeit des eingetragenen Zeichens richten. 

Der § 13 besagt, daB durch die Eintragung eines Waren
zeichens niemand gehindert wird, seinen Namen, seine Firma, seine 
Wohnung, Bowie Angaben iiber Art, Zeit und Ort der Herstellung, 
iiber die Beschaffenheit, iiber Preis, Mengen, Gewichtsverhaltnisse 

. von Waren auf deren Verpackung oder Umhiillung anzubringen 
und derartige Angaben im Geschaftsverkehr zu gebrauchen. 

Die §§ 14, 15 und 16 enthalten die Strafbestimmungen bei 
VerstoBen gegen das WZG. 

§ 14. 
"Wer wissentlich oder aus grober Fahrliissigkeit Waren oder 

deren Verpackung oder Umhiillung, oder Ankiindigungen, Preislisten, Ge
schaftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen mit dem Namen 
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oder der Firma eines andern oder mit einem nach MaBgabe dieses Gesetzes 
geschiitzten Warenzeichen widerrechtlich versieht oder dergleichen widerrecht
lich gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhalt, ist dem Verletzten 
zur Entschadigung verpflichtet. 

Rat er die Handlung wissentlich begangen, so wird er auBerdem mit 
Geldstrafe' von einhundertfiinfzig bis fiinftausend Mark oder mit Gefangni~ 
bis zu sechs Monaten bestraft. Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. 
Die Zuriicknahme des Antrags ist zulassig. U 

Der § 14 handelt von der Entschadigungsklage und von der 
Strafverfolgung. Gegenstande de,> Schutzes sind: das Zeichen
recht, das Namensrecht und das Firmenrecht. Der Schutz des 
N amens und der Firma ist. hier ausschlieBlich auf den Fall be
schrankt, wenn sie miBbrauchlich zur Bezeichnung von Waren ver
wendet werden. Daneben konnen die reichsrechtlichen Vorschriften 
des BGB. u. RGB. liber den Schutz von Namen und Firma noch 
in Betracht kommen: 

§ 12 BGB. "Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berech
tigten von einem andern bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten 
dadurch verletzt, daB ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, 
so kann der Berechtigte von dem andern Beseitigung der Beeintrachtigung 
verlangen. Sind weitere Beeintrachtigungen zu besorgen, so kann er auf 
Unterlassung klagen". 

§ 37 Abs.2 RGE. "Wer in seinen Rechten dadurch verletzt wird, daB 
ein anderer eine Firma unbefugt gebraucht, kann von diesem die Unter
lassung des Gebrauchs der Firma verlangen. Ein nach sonstigen Vorschriften 
begriindeter Anspruch auf Schadensersatz bleibt unberiihrt." 

Des ferneren kommt noch der § 8 des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb in Betracht (vergl. Seite 737). 

Beziiglich der Begriffe "grobe Fahrlassigkeit, leichte Fahr
lassigkeit und 1rrtum" sei auf das im Patentrecht Gesagte ver
wie'3en. 

AuBer auf den Schaden kann der Klager noch auf Beseitigung 
der widerrechtlichen Kennzeichnung klagen oder, wenn die Be
seitigung in anderer Weise nicht moglich ist, die Vernichtung der 
damit versehenen Gegenstande beantragen. Die Klage kann stets 
im allgemeinen Gerichtsstande des Beklagten angestrengt werden. 
Als Revisionsinstanz ist ausschlieBlich das Reichsgericht zustandig. 

Dem KIager liegt die Beweislast ob: 
1. daB der Beklagte sein Recht verletzt hat; 
2. daB dies wissentlich oder aus grober Fahrlassigkeit geschehen ist; 
3. daB ihm dadurch ein Schaden in bestimmter Rohe entstanden ist. 

1st unter den Parteien streitig, ob ein Schaden entstanden ist 
und wie hoch sich der Schaden belauft, so ist § 287 der ZPO. 
heranzuziehen (vgl. Unlauterer Wettbewerb Seite 740). Die Straf
verfolgung verjahrt nach § 67 StrGB. in fiinf Jahren. Wegen des 
Begriffes "fortgesetzte Randlung" vergl. das im Patentrecht und 
Ul1Iauterel1 Wettbewerb Gesagte. 
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§ 15. 
»Wer zum Zweck der Tauschung in Handel und Verkehr Waren oder 

deren Verpackung oder Umhiillung, oder Ankiindigungen, Preislisten, Geschafts
briefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen mit einer Ausstattung, 
welohe innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen gleichartiger 
Waren eines andern gilt, ohne dessen Genehmigung versieht, oder wer zu 
dem gleichen Zweck derartig gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt oder 
feilhalt, ist dem Verletzten zur Entschadigung verpflichtet und wird mit Geld
strafe von einhundert bis dreitausend Mark oder mit Gefangnis bis zu drei 
Monaten bestraft. Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zuriick
nahme des Antrages ist zuliissig." 

Die Ausstattung hat nicht nur den Zweck, die Ware von gleich
artigen zu unterscheiden, sondern sie auch zu schiitzen. Die Aus
stattung ist ein Kennzeichen auBerer Art (RG. 40, 65). Das Recht 
der Ausstattung ist ein dem Zeichenrecht gleichbedeutendes Recht. 

Uber das Verhaltnis von "Ausstattung" und "Warenzeichen" 
sagt Seligsohn in seinem Kommentar iiber das WZG. folgendes: 

a) Das Zeichen dient nur zur Unterscheidung der Ware und 
wird willkiirlich gewahlt. Die Ausstattung dagegen kann noch 
andere Zwecke haben, insbesondere die Ware zu schiitzen und zu 
schmiicken; infolgedessen sind fUr ihre Gestaltung nicht aHein die 
Willkiir, sondern vor aHem die Art und die Verpackung der Ware 
maBgebend. 

b) Da infolgedessen haufig mehrere Gewerbetreibende aus Zweck
maBigkeitsgriinden auf dieselbe Art der Ausstattung verfallen konnen, 
so erachtete das Gesetz es fiir unbillig, jede Form der Aufmachung, 
Verpackung oder Verzierung, welche ein Gewerbetreibender fUr die 
von ihm in den Verkehr gebrachten Waren benutzt, ihm sofort zu 
monopolisieren. Vielmehr erschien ein Rechtsschutz erst dann an
gebracht, wenn sich bei dem kaufenden Publikum mit der Lange 
der Zeit die Ansicht herausgebildet hat, daB diese Form ein Kenn
zeichen der Waren eines bestimmten Gewerbetreibenden sei. Aus 
diesem Grunde hat das Gesetz den Schutz der Ausstattung im 
Gegensatz zum Zeichen weder von einer amtlichen Eintragung ab
hangig gemacht noch durch eine solche entstehen lassen. Der 
langere Besitzstand und die durch ihn hervorgerufene Anschauung 
des Verkehrs sind das Ersatzmittel der Eintragung. 

c) Dcr Schutz des Zeichens ist durchgreifender. 

d) Das Geltungsgebiet des Zeichenschutzes erstreckt sich iiber 
ganz Deutschland und noch iiber dessen Grenzen hinaus, das der 
Ausstattung kann territorial beschrankt sein. 

e) Wer ein Zeichen fUr sich eintragen laBt, verhindert dadurch 
aHe andern, sich desselben ferner zu bedienen, entzieht also das 
Recht auch dem, welcher jahrelang ausschlieBlich dieses Zeichen 
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sei es allein, sei es zusammen mit andern Merkmalen (RG. 44,13) 
benutzt hatte, ohne es eintragen zu lassen. 

Jemand, der eine fremde Ausstattung nachahmt, kann sich 
nicht darauf berufen, daB er bei seiner Ausstattung ein fiir ihn 
eingetragenes Zeichen verwendet (RG. Strafs. 29, 159, im Bl. 2, 370). 

Ober die Begriffe "Inverkehrbringen" und "Feilhalten" sei auf 
das beim Patentrechte S. 646 Gesagte verwiesen. 

Der § 16 WZG. bestimmt, daB mit Geldstrafe von einhundert
fiinfzig bis fiinftausend Mark oder mit Gefangnis bis fiinf Monaten 
best raft wird, wer gegen die Bestimmungen des § 4 Abs. 2 iiber die 
Verwendung von Wappen als Warenzeichen verstoBt, um iiber Be
schaffenheit und Wert der Waren einen Irrtum zu erregen, oder 
wer sie in Verkehr bringt oder feillialt. 

§ 17. 
nAusliindische Waren, welche mit einer deutschen Firma und Orts

bezeichnung oder mit einem in die Zeichenrolle eingetragenen Warenzeichen 
widerrechtlich versehen sind, unterliegen bei ihrem Eingang nach Deuts<!h
land zur Einfuhr oder Durchfuhr auf Antrag des Verletzten und gegen Sicher
heitsleistung der Beschlagnahme und Einziehung. Die Beschlagnahme erfolgt 
durch die Zoll- und Steuerbehorden, die Festsetzung der Einziehung durch 
Strafbescheid der Verwaltungsbehorden (§ 459 der StrafprozeBordnung)." 

A uslandische Waren sind solche, welche vom Auslande ein
gefiihrt werden; ob sie einem Deutschen oder Nichtdeutschen ga
horen, ob sie aus Vertragslandern herriihren oder nicht, ist gleich
giiltig. 

Eine Firma oder ein Name ist deutsch, wenn deren Trager in 
Deutschland wohnt oder eine Niederlassung hat, selbst wenn er 
auch einer andern Nationalitat angehort. 

Der Antrag ist kein Strafantrag im Sinne der §§ 61 ff. des 
StGB. Eine bestimmte Form oder Frist ist nicht zu beobachten. 
Die Sicherheitsleistung ist obligatorisch. Die ZoU- und Steuerbehorde 
bestimmt nach freiem Ermessen die Sicherheitsleistung. Die Be
schlagnahme besteht in der ausdriicklichen Anordnung, daB die 
Ware in amtliche Verwahrung zu nehmen oder in andere Weise 
sicher zu steUen. ist. Die Beschlagnahme ist nur Mittel zum Zweck. 
Die Einziehung gemaB § 17 ist keine Strafe, sondern eine polizei
Hche MaBregel. Sie richtet sich nicht gegen die Person, sondern 
nur gegen die Ware. Der Strafbescheid wirkt beziiglich der Unter
brechung der Verjahrung wie eine richterliche Handlung. 

§ 18. 
n8tatt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschiidigung kann 

auf Verlangen des Beschiidigten neben der Strafe auf eine an ihn zu erlegende 
BuBe bis zum Betrage von zehntausend Mark erkannt werden. Fiir diese 
BuBe haften die zu derselben Verurteilten als Gesamtschuldner. 

Eine erkannte BuBe schlieBt die Geltendmachung eines weiteren Ent
schadigungsanspruches aua." 
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Die BuBe ist keine Strafe, sondern eine Entschadigung. Der 
Antrag auf BuBe unterbricht nicht die Verjahrung des Entschii.
digungsanspruches. 

§ 19. 

~Erfolgt eine Verurteilung auf Grund der §§ 14-16, 18, so ist beziig
lich der im Besitz des Verurteilten befindlichen Gegenstande auf Beseitigung 
der widerrechtlichen Kennzeichnung, oder, wenn die Beseitigung in anderer 
Weise nicht moglich ist, auf Vernichtung der damit versehenen Gegenstande 
zu erkennen. 

Erfolgt die Verurteilung im Strafverfahren, so ist den Fallen dcr §§ 14 
und 15 dem Verletzten die Befugnis zuzusprechen, die Verurteilung auf Kosten 
des Verurteilten offentlich bekanntzumachen. Die Art der Bekanntmachung 
Bowie die Frist zu derselben iet in dem Urteil zu bestimmen." 

Der Richter muB sich schliissig machen, ob Beseitigung der 
widerrechtlichen Kennzeichnung oder Vernichtung der Gegenstande 
stattfinden solI. RegelmaBig hat er die Beseitigung der Kenn
zeichnung auszusprechen und nur in dem Falle der Unmoglichkeit 
auf Vernichtung der Gegenstande zu erkennen. Die V ollstreckung 
erstreckt sich auf alle Gegenstande, welche im Besitz des Ver
urteilten vorgefunden werden. Hierbei ist es unerheblich, ob sie 
ibm oder Dritten gehoren. 

§ 20. 

~Die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes wird durch Ab
weichung nicht ausgeschlossen, mit denen fremde Namen, Firmen, Zeichen, 
Wappen und sonstige Kennzeichnungen von Waren wiedergegeben werden, 
eofern ungeachtet dieser Abweichungen die Gefahr einer Verwechselung im 
Verkehr vorliegt." 

§ 21 bestimmt, daB fUr Anspriiche auf Grund des WZG. die 
Entscheidung letzter Instanz beim Reichsgericht liegt. 

§ 2~. 

"Wer im Inlande eine Niederlaseung nicht besit'zt, hat auf den Schutz 
dieses Gesetzes nur Anspruch, wenn in dem Staate, in welch em seine Nieder
lassung sich befindet, nach einer im Reichsgesetzblatt enthaltenen Bekannt
machung deutsche Warenbezeichnungen in gleichem Umfange wie inlandische 
\Varenbezeichnungen zum gesetzlichen Schutz zugelassen werden. 

Der Anspruch auf Schutz eines Warenzeichens und das durch die Ein
tragung begriindete Recht konnen nur durch einen im Inlande bestellten Ver
treter geltend gemacht werden. Der letztere ist zur Vertretung in dem nach 
MaBgabe dieses Gesetzes vor dem Patentamt stattfindenden Verfahren, sowie 
in den das Zeichen batreffenden biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten und zur 
StclIung von Strafantragen befugt. Fiir die das Zeichen betreffenden Klagen 
gegen den eingetragenen Inhaber ist das Gericht zustandig, in dessen Bezirk 
der Vertreter seinen Wohnsitz hat, in des sen Ermangelung das Gericht, in 
dessen Bezirk das Patentamt seinen Sitz hat. 

Wer ein auslandisches Warenzeichen zur Anmeldung bringt, hat damit 
den Nachweis zu verbinden, daB er in dem Staate, in welchem seine Nieder
lassung sich befindet, fiir dieses Zeichen den Markenschutz nachgesucht und 
erhalten hat. Die Eintragung ist, soweit nicht Staatsvertrage ein anderes 
bestimmen, nur dann zulassig, wenn das Zeichen den Anforderungen dieses 
Gesetzes entspricht." 
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N ach dem Vorbilde des Patentgesetzes und des Gesetzes be
treffend den Schutz der Gebrauchsmuster ist fiir auslandische Zei
cheninhaber der Vertreterzwang eingefiihrt worden, urn sowohl den 
beteiligten Kreisen als auch dem P A. den geschaftlichen Verkehr 
mit dem im Auslande wohnhaften Berechtigten zu erleichtern. 
Unter Ausland sind hier auch die Schutzgebiete und Konsular
bezirke zu verstehen. 

Beziiglich des internationalen Verkehrs und der namentlich fiiT 
den Schutz von Warenzeichen und Handelsmarken getroffenen Be
stimmungen ist das im Unionsvertrag S. 722 Gesagte in den Artikeln 
6, 7,8, 9 und 10 desselben zu erwiihnen. 

Beziiglich Italien sci bemerkt, daB auf jeder Marke der Her
kunftsort der Waren oder die Firma oder die Etablissements
bezeichnung angegeben sein muJ3. 

In RuJ3land muJ3 grundsatzlich jede Marke in russischel' 
Sprache den Namen und Vornamen oder Firma sowie .die Adresse 
des Inhabers tragen. Fiir gewisse Waren kann das Finanzministe
rium Ausnahmen zulassen. 

Die wichtigsten Bestimmungen 
atIs dem Entwurf eines Warenzeichengesetzes*). 

11. Juli 1913. 

§ 1. 

Wer in seinem Geschiiftsbetriebe zur Unterscheidung seiner Waren von 
den Waren anderer ein Warenzeichen benutzen will, kann das Zeichen 
zur Eintragung in die Zeichenrolle bei dem Patentamt anzumelden. 

§ 2. 
Von der Eintragung sind ausgeschlossen: 

1. Freizeichen; 
2. Zeichen, die der Unterscheidungskraft ermangeln; 
3. Zeichen, die ausschlieBlich in Zahlen, Buchstaben oder solchen Wortern 

bestehen, die im Geschaftsverkehre zur Bezeichnung von Art, 
Zeit oder Ort der Erzeugung oder des Vertriebs der Ware oder 
zur Bezeichnung von Beschaffenheit, Bestimmung, Preis, 
Menge, Mall oder Gewicht der Ware dienen konnen; 

-i. Zeichen, die Staatswappen oder sonstige staatliche Hoheitszeichen oder 
Wappen eines deutschen Ortes oder eines deutschen Gemeinde- oder 
weiteren Kommunalverbandes enthalten; 

5. Zeichen, die das Rote Kreuz enthalten; 
6. Zeichen, der~.n Anwendung gegen die offentliche Ordnung ver

stollen oder Argernis erregen wiirde; 
2. wenn der Inhalt des Zeichens den tatsachlichen Verhaltnissen 

nicht entspricht und die Gefahr einer Tauschung begriindet. 

*) Das im Vergleich zu den einzelnen Paragraph en des bestehenden 
WZG. Geanderte ist gesperrt gedruckt. 
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Das Urteil ist, soweit es auf Loschung lautet, auch gegen 
denjenigen wirksam und vollstreckbar, auf den das Warenzeichen 
iibergegangen ist. Auf die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in den Rechts
streit einzutreten, finden die Bestimmungen der §§ 66 bis 69, 76 der Zivil
prozeBordnung entsprechende Anwendung. 

§ 7. 

Der Zeichenschutz dauert bis zur Loschung des Zeichens in 
der Rolle. Er kann fiir die vorangegangene Zeit, soweit ein 
Rechtsgrund fiir die Loschung schon vorhanden war, nicht mehr 
geltend gemacht werden. 

Bei Ablauf von zehn Jahren seit der Anmeldung oder ihrer 
Erneuerung ist, wenn das Zeichen nicht gelOscht werden 8011, 
die Anmeldung jedesmal zu erneuern. 

§ 8. 

Das Zeichen wird in der Rolle geloscht: 
1. wenn seit der Anmeldung oder ihrer Erneuerung zehn Jahre 

verflossen sind und die Anmeldung nicht erneuert wird; 
2. wenn der Inhaber die Loschung beantragt oder bewilligt; 
3. wenn die Eintragung gesetzlich ausgeschlossen war und der 

Grul'd der A usschlieB ung fort b esteh t. 

§ 9. 
1st das Zeichen auf Grund einer friiheren Anmeldung iiir 

gleiche oder gleichartige Waren in der Zeichenrolle fiir einen 
anderen eingetragen, so kann dieser von dem eingetragenen 
Inhaber verlangen, daB er die Loschung des Zeichens bewilligt. 

Den gleichen An spruch hat j eder mann: 
1. wenn der Geschiiftsbetrieb, fiir den das Zeichen eingetragen ist, 

nicht begonnen worden ist oder nicht mehr fortgesetzt wird; 
... Die Vorschriften anderer Gesetze, die einen Anspruch 

auf Bewilligung der Loschung begriinden, bleiben unberiihrt .... 

§ 11. 
1m Patentamt werden gebildet: 

l. Priifungsstellen fiir Warenzeichenanmeldungen; 
2. Warenzeichenabteilungen fiir die Angelegenheiten, 

Warenzeichen betreffen und nicht gesetzlich anderen 
zugewiesen sind, insbesondere fiir die Loschungen 
Zeichenrolle. 

welche 
Stellen 
in der 

Die Geschafte der Priifungsstelle werden von einem stan
digen Mitglied wahrgenommen (Priifer). Jedem Priifer werden 
bestimmte Warenklassen zugewiesen. 

Die Warenzeichenabteilung besteht aus dem Vorsitzenden 
und den Priifern der ihr zugewiesenen Warenklassen. Dber die 
Loschung ein,es Zeichens nach § 8 Nr. 3 beschlieBt die Abteilung 
in der Besetzung mit drci Mitglicdern. 

tiber die Beschwerden gegen die Beschliisse der Priifungs
stellen und der Warenzeichenabteilungen entscheidet der Be
schwerdesenat in der Besetzung mit drei Mitgliedern; wird liber 
die Loschung eines Zeichens nach § 8 Nr. 3 entschieden, so ist 
der Beschwerdesenat mit fiinf Mitgliedern besetzt. 

§ 14. 
Die Anmeldung der Warenzeichen m u B schriftlich g esc h e hen. Jed e B 

Warenzeichen ist besonders anzumelden. Die Anmeldung muB den 
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Geschaftsbetrieb und die Waren angeben, fiir die daB Zeichen ver
wendet werden solI; eine deutliche DarsteJlung und, soweit erforderlich, 
eine Beschreibung des Zeichens ist beizufiigen. Die Waren sind nach 
Warenklassen anzugeben. Die Einteilung der Warenklassen 
wird vom Bundesrate festgesetzt. 

Bei der Anmeldung muB eine Anmeldegebiihr von zwanzig Mark 
und auBerdem eine Klassengebiihr gezahlt werden, welche fiir 
jede Warenklasse, auf die sich die Anmeldung erstreckt, zwanzig 
Mark betriigt; umfaBt die Anmeldung mehr alB zwei Drittel aller 
Warenklassen, so ist fiir die iiberschieBenden Klassen eine Klas
sengebiihr nicht zu zahlen. 

Das Patentamt erlaBt Bestimmungen iiber die sonstigen Erfordernisse 
der Anmeldung. 

§ 15. 
Geniigt die Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen 

und erscheint die Eintragung des Zeichens nicht ausgeschlossen, 
so macht das Patentamt die Anmeldung bekannt. AndernfallB 
wird die Anmeldung zuriickgewiesen. 

Die Bekanntmaohung besteht darin, daB der Name des An
melders sowie Gegenstand (§ 14 Abs. 1 Satz 3, 4) und Tag der 
Anmeld ung veroffentlicht werden. Gleichzeitig ist die Anmel
dung nebst Beilagen bei dem Patentamt zur Einsicht fiir jeder
mann auszulegen. 

§ 16. 
Innerhalb der Frist von zwei Monaten naoh der Veroffent

lichung (§ 15) kann gegen die Eintragung schriftlich Einspruch 
erhoben werden. Der Einspruch kann nur auf die Behauptung 
gestiitzt werden, daB die Eintragung des Zeichens ausgeschlossen 
!lei, oder daB es mit dem friiher angemeldeten, fiir gleiohe oder 
gleichartige Waren eingetragenen Zeichen des Einsprechenden 
iibereinstimme, und muB die Tatsachen angeben, auf die er ge
stiitzt wird. Der Einspruch gilt als nicht erhoben, wenn nicht 
innerhalb der Einspruchsfrist eine Gebiihr von zwanzig Mark 
fiir die Kosten des Verfahrens gezahlt ist. 

Nach Ablauf der Frist faBt das Patentamt iiber die Ein
tragung des Zeichens BeschluB; ist der Einspruch begriindet, so 
wird die Eintragung versagt. Das Patentamt kann dabei an
ordnen, daB dem obsiegenden Einsprechenden die Einspruchs
gebiihr erstattet wird, und nach freiem Ermessen bestimmen, 
inwieweit die Kosten des Verfahrens den Beteiligten zur Last 
fallen. 

Wird nach der Veroffentliohung (§ 15) die Anmeldung zu
riickgenommen oder die Eintragung versagt, so wird dies amtlich 
bekannt gemacht. 

§ 17. 
N ach Beendigung de s Verf ahrens wird, sowe it das Zeic hen 

fiir die angemeldeten Warenklassen nicht eingetragen ist, die 
gezahlte Klassengebiihr (§ 14 Abs. 2) zur Halfte erstattet. War 
die Eintragung ohne Unterschied der angemeldeten Klassen fiir 
die angegebenen Waren (§ 14 Abs. 1) schlechthin ausgesohlossen, 
so wird die Klassengebiihr fiir eine Klasse zur Halfte, fiir die 
iibrigen ganz erstattet. 

Die volle Klassengebiihr wird erstattet, wenn die Anmeldung 
vor Beginn der Priifung zuriickgenommen wird. 

§ 18. 
Die Anmeldung kann fiir die Waren, fiir die das Zeiohen 

eingetragen ist, nach Beginn des zehnten Jahres (§ 7 Abs. 2) er-
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neuert werden. Der Antrag ist schriftlich an das Patentamt zu 
richten und hat die Waren, auf die sich die Erneuerung bezieht, 
nach Warenklassen zu bezeichnen. Mit dem Antrag ist eine Er
neuerungsgebiihr von zehn Mark und auBerdem, soweit er nicht 
mehr als zwei Drittel alIer Warenklassen umfaBt, fiir jede Klasse 
eine Gebiihr von zehn Mark zu zahlen. 

1st die Anmeldung bei Ablauf des zehnten Jahres nicht er
neuert, so wird der Zeicheninhaber von dem Patentamt benach
richtigt, daB die Loschung des Zeichens bevorsteht. Die Er
neuerung kann nur unter Zuschlag von zehn Mark und nur bis 
zum Ablauf eines Monats nach der Zustellung naohgeholt werden. 

Mit Ablauf des zehnten Jahres wird die Erneuerung wirksam. 
Diese Vorschriften gelten auch fiir jede weitere Erneuerung. 

§ 19. 
Das Verfahren zur Loschung eines eingetragenen Zeichens 

gemiW § 8 Nr. 3 wird nur auf Antrag eingeleitet. 
Der Antrag ist schriftlich an das Patentamt zu richten und 

hat die Tatsachen anzugeben, auf die er gestiitzt wird. Mit dem 
Antrag ist eine Gebiihr von dreiBig Mark zu zahlen; er gil t ala 
nicht gestellt, wenn die Zahlung unterbleibt und nicht innerhalb 
der vom Patentamt bestimmten Frist nachgeholt wird. 

DaB Patentamt stellt den Antrag dem als 1nhaber des Zei
chens Eingetragenen zu und faBt nach Ablauf der zur Erklarung 
bestimmten Frist BeschluB. Vor der Entscheidung miissen die 
Beteiligten auf Antrag zur Anhorung geladen werden. Das Pa
tentamt kann in der Entscheidung anordnen, daB die Gebiihr 
(Abs. 2) erstattet wird, und nach freiem Ermessen bestimmen, 
inwieweit die Kosten des Verfahrens den Beteiligten zur Last 
fallen. 

§ 21. 

Gegen den Beschlull, durch welchen die Anmeldung zuriickge
wiesen oder die Eintragung des Zeichens versagt wird, kltnn der 
Zeichenwerber, gegen denBeschluB, durch welchen der Einspruch 
verworfen oder die Eintragung beschlossen wird, kann der Ein
sprechende Beschwerde einlegen; gegen den BeschluB, durch 
welchen iiber den Antrag auf Loschung des eingetragenen Zei
chens gemaB § 19 entschieden wird, kann der Antragsteller 
oder der Zeicheninhaber Beschwerde einlegen. Die Beschwerde 
gil t als nicht erho ben, wenn nic ht inner hal b der Besc h werdefris t 
eine Gebiihr von fiinfzig Mark fiir die Kosten des Verfahrens ge
z ahIt ist. 

§ 22. 
Notfristen im Sinne des § 43 des Patentgesetzes sind die 

Frist zur Erklarung auf den Vorbescheid sowie die wider den 
Zeichen werber oder den Zeicheninhab er oder den Antragsteller 
(§ 19) laufende Frist zum Einlegen der Beschwerde gemaB § 21 
und zum Zahlen der Beschwerdegebiihr. 

Rechtsverletzungell. 
§ 23. 

Wer den Vorsc hriften des § 3 z u wider ein Warenzeichen be
nutzt, hat dem Verletzten nach den Vorschriften iiber die Her
ausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung die Nutzungen 
herauszugeben, die er daraus gezogen hat, nachdem der Verletzte 
auf Grund seines Zeichenrechts einen Anspruch gegen ihn ge
richtlich geltend gemacht hat. 
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Wer vorsatzIich oder fahrlassig den Vorschriften des § 3 zu
wider ein Warenzeichen benutzt, hat dem Verletzten den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen. Er hat auf Verlangen des 
Verletzten die widerrechtIiche Bezeichnung auf den in seinem 
Besitz befindlic hen Gegenstanden zu beseitigen oder, wenn 
dies nicht mijgIich ist, die Gegenstande zu vernichten. Das 
Gericht bestimmt, wie die Beseitigung oder Vernichtung aus
zufiihren ist. 

§ 24. 

Ist ein Anspruch auf Grund'des § 3 geltend gemacht, so 
kann das Gericht der obsiegenden Partei auf Antrag die Befugnis 
zusprechen, den verfiigenden Teil des Urteils innerhalb be
stimmter Frist auf Kosten der unterliegenden Partei ijffentlich be
kannt zu machen; die Art der Bekanntmachung wird im Urteil be
Btimmt. Fur den im § 23 Abs. 1 bezeichneten Anspruch gilt 
dies nicht. 

§ 25. 

Die Anspriiche wegen Verletzung des Zeichenrechts ver
jahren in seohs Monaten von dem Zeitpunkt an, in welohem der 
Verletzte von der sie begriindeten Handlung und der Person des 
Verpfliohteten Kenntnis erlangt, ohne Riicksicht auf diese 
Kenntnis in drei Jahren von der Begehung der Handlung an. 
Die Verjahrung des AnBpruchs auf Schadensersatz beginnt nioht, 
bevor ein Schaden entstanden ist. 

§ 26. 

Wer vorsatzlioh den Vorsohriften des § 3 zuwider ein Waren
zeichen benutzt, wird mit Geldstrafe bis zu fiinftausend Mark 
und mit Gefangnis bis zu einem Jahre oder mit einer dieser 
Strafen best raft. Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zu
riicknahme des Antrags ist zulassig. 

Die ijffentIiche Klage wird von der S.t&atsanwaltsohaft nur 
dann erhoben, wenn dies im ijffentlichen Interesse liegt. Der 
Verletzte kann Privatklage erheben, ohne vorher die Staats
anwaltschaft anzurufen. Fiir die Verhandlung und Entscheidung 
sind im FaIle der Privatklage die Schijffengerichte zustandig. 

Auf Verlangen des Verletzten kann neben der Strafe auf eine an 
ihn zu erlegende BuBe bis zum Betrage von zwanzigtausend Mark erkannt 
werden. FUr die BuBe haften die dazu Verurteilten als Gesamtsohuldner. 
Eine erkannte BuBe schlieBt die Geltendmachung eines weiteren Anspruchs 
wegen der Verletzung des Warenzeichenrechts aus. 

§ 27. 

Wird auf Grund des § 26 der Angeklagte verurteilt, so hat 
daB Gericht im Urteil zu bestimmen, daB und wie die widerrecht
Hche Bezeichnung auf den im Besitze des Verurteilten befind
lichen Gegenstanden zu beseitigen ist; die Gegenstiinde sind zu 
vernichten, wenn die Bezeichnung nicht anders beseitigt werden 
kann. Das Gerioht kann im Urteil anordnen, daB die Verurteilung 
auf Kosten des Verurteilten 6ffentIich bekannt gemacht wird. 

Wenn der Angeklagte freigesprochen wird, so kann auf seinen 
Antrag das Gericht im Urteil anordnen, daB die Freisprechung 
auf Kosten des Anzeigenden oder des Privatklagers oder auf 
Kosten der Staatskasse 6ffentIich bekannt gemacht wird. 

Die Art der Bekanntmachung wird im Urteil bestimmt. 
Den Verbanden stehen gleich die juristischen Personen des 

6ffentlichen Rechts. 
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§ 33. 
Wer Waren, deren Verpackung oder Umhiillung oder An

kiindigungen, Geschiiftspapiere oder dergleichen mit dem Na
men, dem Wappen oder der Firma eines anderen widerrechtlich 
versieht oder derart gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt 
oder feilhalt, haftet dem Verletzten entsprechend den Vor
schriften der §§ 23-25 und wird, wenn er vorsatzlich gehandelt 
hat, mit Geldstrafe bis zu fiinftausend Mark und mit Gefangnis 
bis zu einem Jahre oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

Die Vorschriften der §§ 26, 27 find en Anwendung. 

§ 34. 
Wer ein nicht eingetragenes Warenzeichen, welches inner

halb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen der Waren eines 
anderen angesehen wird, oder eine Ausstattung oder sonstige 
Warenbezeichnung, fiir welche das gleiche gilt, derart benutzt, 
daB Verwechselungen der Geschaftsbetriebe im Verkehre hervor
gerufen werden konnen, kann von dem Verletzten auf Unter
lassung verklagt werden. 

Wenn der Benutzer wuBte oder wissen muBte, daB die miB
brauchliche Art der Benutzung geeignet war, Verwechselungen 
hervorzurufen, so hat er dem Verletztep den daraus entstehen
den Schaden zu ersetzen. Er h.at auf Verlangen die widerrecht
liche Kennzeichnung der in seinem Besitz befindlichen Gegen
stande zu beseitigen oder, wenn diee nicht moglich ist, die 
Gegenstande zu vernichten. Das Gericht bestimmt, wie die Be
seitigung oder Vernichtung auszufiihren ist. 

Die Vorschriften der §§ 24 Satz 1, 25 finden Anwendung. 

§ 35. 
Die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes wird weder durch 

die Verschiedenheit der Zeichenform (Bild- und Wortzeichen) 
noch durch sonstige Abweichungen ausgeschlossen, mit denen Zeichen, 
Wappen, Namen, Firmen und sonstige Kennzeichnungen von Waren wieder
gegeben werden, sofern ungeachtet dieser Abweichungen die Gefahr einer 
Verwechselung im Verkehre vorliegt. Dasselbe gilt von der Vers.chie
denartigkeit der Waren, sofern ungeachtet dieser Verschieden
artigkeit die Gefahr einer Verwechselung der Geschaftsbetriebe 
besteht. 

§ 37. 
Ausliindische Waren, die unmittelbar oder auf ihre Ver

packung oder Umhiillung mit einem deutschen Handelsnamen 
oder mit einem in der Zeichenrolle eingetragenen Warenzeichen 
widerrechtlich versehen sind, unterliegen auf Antrag des Ver
letzten der Beschlagnahme und Einziehung, wenn sie zur Einfuhr 
oder Durchfuhr in das Reichsgebiet oder in ein deutsches Schutz
gebiet eingehen. 

Die Beschlagnahme liegt den Zollbehorden ob, die Ein
ziehung wird durch Strafbescheid festgesetzt (§ 459 der Straf
prozeBordnung). Auf Verlangen der Behorde hat der Antrag
steller·eine Sicherheit zu leisten. 

§ 38. 
Auslandische Waren, die unmittelbar oder auf ihrer Ver

packung oder Umhiillung eine Bezeichnung tragen, welche ge
eignet ist, den Irrtum zu erregen, daB die Waren in Deutsch
land oder in einem deutschen Schutzgebiet erzeugt seien, konnen 
in Beschlag genommen und eingezogen werden, wenn sie zur Ein-
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fuhr oder Durchfuhr in das Reichsgebiet oder in ein deutsches 
Schutzgebiet eingehen; nahere Bestimmung dariiber trifft fiir 
das Reich der Bundesrat, fiir die Schutzgebiete der Reichs
kanzler. 

Die Beschlagnahme liegt den Zollbehiirden ob, die Ein
ziehung wird durch Strafbescheid fortgesetzt (§ 459 der Straf
prozeBordnung). 

§ 39. 
Der Reichskanzler kann unter Zustimmung des Bundesrats 

anordnen, daB hinsichtlich der Warenbezeichnungen, insbeson
dere der Herkunftsangaben, gegen einen auslandischen Staat 
auf Waren, die aus des sen Gebiet des Reichs oder in ein deut
Bches Schutzgebiet zur Einfuhr oder Durchfuhr eingehen, ein 
Vergeltungsrecht angewendet wird. 

Wer es unternimmt, der Anordnung des Reichskanzlers zu
wider ausHi.ndische Waren einzufiihren oder durchzufiihren, wird 
mit einer Geldstrafe bestraft, welche dem doppelten Werte der 
Waren gleichkommt, mindestens aber dreiBig Mark betragt, und 
hat die Beschlagnahme und Einziehung der Waren verwirkt. Die 
Beschlagnahme liegt den Zollbehiirden ob, die Einziehung und 
die Geldstrafe werden durch Strafbescheid festgesetzt (§ 459 der 
StrafprozeBordn ung). 

§ 40 • 
. . . Wer ein ausliindisches Warenzeichen anmeldet, muB nach

weisen, daB er dafiir in dem Lande, wo sich sein Wohnsitz oder 
seine Niederlassung befindet, den Zeichenschutz nachgesucht und 
erhalten hat. Die Eintragung iet nur zulassig, wenn das Zeichen den An
forderungen dieses Gesetzes entspricht ...• 

§ 41. 
Wer im Reichsgebiet einen Wohnsitz oder eine Niederlas

sung nicht hat, kann den Anspruch auf Eintragung eines Waren
zeichens und das durch die Eintragung begriindete Recht nur 
geltend machen, wenn er im Reichsgebiet einen Vertreter be
stellt hat. 

Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern 
und Modellen. 

(Vom 11. Januar 1876.) 

Bis zum Jahre 1891 gab es kein eigenes Gebrauchsmustergesetz. 
Das Gesetz wurde erst vorbereitet, nachdem das Reichsoberhandels
gericht entschieden hatte, daB das Gesetz betreffend das Urheberrecht 
an Mustern und Modellen sich nur auf Muster beziehe, welche einem 
asthetisehen Zwecke dienten, also nur auf eigentliche Geschmacks
muster sich erstrecken. 

Genanntes Gesetz - in Nachstehendem GeschmacksmiIster
gesetz genannt - hat fur den Ingenieur nur untergeordnete Bedeu
tung. In einigen Industriezweigen, wie z. B. in der Textilindustrie, 
Spitzenindustrie usw. ist es jedoch von Wichtigkeit. Es muB daher zur 
Vollstandigkeit des gewerblichen Rechtsschutzes in seinen wesent
lichsten Bestimmungen besprochen werden. 
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§ 1. 
"DaB Recht, ein gewerbIiches Muster oder Modell ganz oder teilweisc 

na.chzubilden, steht dem Urheber dessclben aUBschlieI3lich zu. 
Als Muster und Modelle im Sinne des Gesetzes werden nur neue und 

eigentumliche Erzeugnisse angesehen." 

Das Muster muB auf individueller Geistestatigkeit beruhen, ein 
Geschmacksmuster sein, also auf das asthetische Geffihl einzuwirken 
imstande sein. 

f2. 
"Bei solchen Mustern und Modellen, welche von den in einer inlan

dischen gewerblichen Anstalt beschaftigten Zeichnern, Malem, Bildhauern usw. 
im Auftrage oder fur Rechnung des Eigentumers der gewerblichen Anstalt 
angefertigt werden, gilt der letztere, wenn durch Vertrag nichts a.nderes be
stimmt ist, als der Urheber der Muster und Modelle." 

Das Recht des Urhebers geht nach § 3 auf dessen Erben fiber. 
Nach § 4 ist die freie Benutzung einzelner Motive eines Musters oder 
Modells zur Herstellung eines neuen Musters oder Modells als Nach
bildung nicht anzusehen. 

Jede Nachbildung eines Musters oder Modells, welche in der 
Absicht, dieselbe zu verbreiten, ohne Genehmigung des Berechtigten 
hergestellt werden, ist verboten (§ 5). Der Urheber eines Musters 
oder Modells genieBt den Schutz gegen Nachbildung nur dann, wenn 
er dasselbe zur Eintragung in das Musterregister angemeldet und ein 
Exemplar oder eine Abbildung usw. bei der mit Fiihrung des Muster
registers beauftragten BehOrde niedergelegt hat. Die Anmeldung und 
Niederlegung mu13 erfolgen, bevor ein nach dem Muster oder Modelle 
gefertigtes Erzeugnis verbreitet wird (§ 7). Der Schutz des Geschmacks
mustergesetzes gegen Nachbildung wird dem Urheber des Musters 
oder ModelIs nach seiner Wahl ein bis drei Jahre lang, vom Tage der 
Anmeldung ab, gewahrt. Die Schutzfrist kann gegen Zahlung (vgl. 
§ 12) bis zu ffinfzehn Jahren verlangert werden. Die Verlangerung der 
Schutzfrist wird in das Musterregister eingetragen (§ 8). Das Muster
register wird von den Amtsgerichten gefiihrt, welche fur die Haupt
niederlassung des Urhebers zustandig sind; handelt es sich nicht um 
eine eingetragene Firma, so ist das Amtsgericht seines Wohnsitzes zu
standig. Urheber, welche im Inlande weder eine Niederlassung noch 
einen Wohnsitz haben, mussen die Anmeldung und Niederlegung bei 
dem Handelsgericht in Leipzig bewirken. Die Muster oder Modelle 
konnen offen oder versiegelt bis zur Hochstzahl von 50 und zum Hochst
gewicht von lO kg einzeln oder in Paketen niedergelegt werden. Die 
Eintragung und die Verlangerung del' Schutzfrist wird monatlich im 
Deutschen Reichsanzeiger bekannt gemacht. Die Kosten del' Bekannt
machung hat del' Anmeldende zu tragen (§ 9). Die Eintragungen in 
das Musterregister erfolgen ohne Priifung (§ lO). Die Einsichtnahme 
in das Musterregister ist jedermann gestattet (§ 11). 

Blum, Recht.kunde. 46 
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FUr jede Eintragung und Niederlegung eines Musters wird bis zu 
einer Schutzfrist von drei J ahren eine Gebuhr von 1 Mark fur jedes 
Jahr erhoben, fur jedes weitere Jahr bis zum zehnten Jahre einschlieB
lich eine Gebuhr von 2 Mark, von 11 bis 15 J ahren eine Gebuhr von 
3 Mark fUr jedes einzelne Muster ohne Modell (§ 12). Derjenige, welcher 
das Muster oder Modell zur Eintragung in das Musterregister an
gemeldet und niedergelegt hat, gilt bis zum Gegenbeweise als Ur
heber. Die Bestimmung der §§ 36-53 des Gesetzes betreffend das 
Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst vom 
22. Mai 19lO (vgl. Abschnitt Urheberrecht) finden auch auf das 
Urheberrecht an Mustern und Modellen entsprechende Anwendung. 

Der Unionsvertrag zum Schutze des gewerblichen 
Eigentums. 

Zwischen einer Beihe von Staaten wurde am 20. Marz 1883 ein 
Vertrag zum Schutze des gewerblichen Eigentums geschlossen und 
durch Zusatzakte in BrUssel am 14. Dezember 1900 erganzt. Der Ver
trag hat den Namen "Unionsvertrag" erhalten und der durch den 
Unionsvertrag begrundete Staatenverband, wird als "Internationale 
Union'" bezeichnet. 

Zur Zeit gehoren unter andern der Internationa1en Union £01-
gende Lander an: 

Belgien, Brasilien, Danemark, das Deutsche Reich, Frankreich, 
GroBbritannien, Italien, Japan, Mexiko, Niederlande, Norwegen, 
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Serbien, Spanien, Un
garn und die Vereinigten Staaten von Amerika. 

AuBerdem sind noch besondere Dbereinkommen zwischen dem 
Deutschen Reich und Osterreich, zwischen dem Deutschen Reich und 
Ungarn, zwischen dem Deutschen Reich und Italien und zwischen 
dem Deutschen Reich und der Schweiz getroffen worden. 

Die Kolonien des Deutschen Reichs, GroBbritanniens, Frankreichs, 
PortugaIs, der Niederlande und Danemark stehen den genannten Lan
dern bezuglich des Unionsvertrages gleich. 

Artikel2 des Unionsvertrages (UV.) bestimmt: 
"Die Untertanen oder Burger der vertragschliel3enden Staaten sollen in 

allen ubrigen Staaten des Verb andes in betreff der Erfindungspatente, der 
gawerblichen Muster oder Modelle, der }j'abrik- oder Handelsmarken und der 
Hendelsnamen die Vorteile genieBen, welche die betreffenden Gesetze den 
Staatsangehorigen gegenwartig gewahren oder in Zukunft gewahren werden. 
DemgemiiB sollen sie denselben Schutz wie diese und dieselbe Rechtshilfe 
gegen jeden Eingriff in ihre Rechte haben, vorbehaltlich der Erfiillung der 
Formlichkeiten und Bedingungen, welche den Staatsangehorigen durch die 
innere Gesetzgebung jedes Staates auferlegt werden." 
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Auf der Konferenz in Washington ist dieser Artikel noch auf 
Gebrauchsmuster, Herkunftsbezeichnungen und auf den Schutz gegen 
den unlauteren Wettbewerb ausgedehnt worden. 

Des ferneren ist hinzugefiigt worden: 
"Eine Verpfiichtung, einen Wohnsitz oder eine Niederlassung in dem 

Lande :tu haben, wo der Schutz beansprucht wird, wird den Unionsangeho
rigen nicht auferlegt werden konnen." 

Nach Artikel 3 werden die Untertanen oder Burger der dem Ver
bande nicht beigetretenen Staaten den andern gleichgesteHt, wenn sie 
in dem Gebiet eines der Verbandsstaaten ihren Wohnsitz oder gewerb
liehe oder Handelsniederlassung haben. 

Der wichtigste Artikel ist der Artikel4, welcher die Prioritats
rechte auf Grund der Anmeldung in einem der Unionsstaaten fur die 
ubrigen Unionsstaaten regelt. Er lautet: 

"Derjenige, welcher in einem der vertragschliel3enden Staaten ein Ge
such um ein Erfindungspatent, ein gewerbliches Muster oder Modell, eine 
Fabrik- oder Handelsmarke vorschriftsmiil3ig hinterlegt, solI zum Zwecke der 
Hinterlegung in den anderen Staaten wiihrend der unten bestimmten FriBten 
und vorbehaltlich der Rechte Dritter ein Prioritiitsrecht geniel3en. 

Demgemal3 solI die hiernachst in einem der iibrigen Verbandsstaaten 
vor Ablauf der Fristen bewirkte Hinterlegung durch inzwischen eingetretene 
Tatsachen, wie namentlich durch eine andere Hinterlegung, durch die Ver
M'entlichung der Erfindung, oder deren Ausiibung seitens eines Dritten, durch 
das Feilbieten von Exemplaren des Musters oder Modells, durch die Anwen
dung der Marke, nicht unwirksam gemacht wex:den konnen. 

Die oben erwiihnten Prioritiitsfristen sollen 12 Monate fiir Erfindungs
patente und 4 Monate fiir gewerbliche Muster und Modelle, Bowie fUr Fabrik
oder. Handelsmarken betragen." 

1st die Anmeldung in einem der Unionsstaaten vorschriftsmaBig 
erfolgt, so erhalt man in den ubrigen Staaten das Prioritatsrecht, 
selbst wenn die Anmeldung im ersten Staate nicht zur Erteilung des 
Patents oder Gebrauchsmusters gefuhrt hat. Es steht nichts im 
Wege, eine Erfindung, fur welche im Auslande Musterschutz nach
gesucht ist, in Deutschland zum Patent anzumelden und umgekehrt. 

Bezuglich der ersten und zweiten Anmeldung muB Identitat be
stehen und zwar muB: 
I. ein und dieselbe Person anmelden; 
2. dieselbe Erfindung (Muster) angemeldet werden. 

Selbstverstandlich kann der erste Anmelder das mit dieser An
meldung fUr aHe Unionsstaaten erwachsene Prioritatsrecht fur die 
einzelnen Lander abtreten. Die Abtretung kann formlos erfolgen; 
jedoch ist es zweckmaBig, wenn der Abtretende zwischen der ausIan
dischen Erstanmeldung und der deutschen Anmeldung eine offentlich 
beglaubigte Aktretungserklarung aussteHt (PA. im BI. 12, 127). 

Die objektive Identitat gemaB Ziffer 2 ist vorhanden, wenn die 
zweite Anmeldung im wesentlichen mit der ersten ubereinstimmt. 

46* 



724: Der Vertrieb. 

Unterschiede im Ausdrucke, Berichtigungen, Hinzufiigung von gleich
wertigen AusfUhrungsformen u. dgl. kommen nicht in Betracht. Sind 
in der zweiten Anmeldung materielle Verbesserungen oder Zusatze 
hinzugefiigt, so muB die PatentbehOrde die angemeldete Erfindung 
in der ihr vorgelegten Form zwar auf Patentfahigkeit priifen, auf die 
Prioritat kann sich der Anmelder dabei aber nur beziiglich desjenigen 
Teiles berufen, welcher sich bereits in der ersten Anmeldung vorfand. 
Selbstverstandlich ist eine Einschrankung der Anmeldung ohne Ein
fluB auf die Prioritat gestattet. Da in einzelnen Staaten Schutz
anspriiche wie in den deutschen Patentanmeldungen nicht verlangt 
werden, so ist es unerheblich, ob die Schutzanspriiche iibereinstimmen. 

Es ist auch zuIassig, die Gegenstande mehrerer Auslandspatente 
oder Auslandsmuster in einer einzigen Anmeldung wiederzu
geben, gleichgiiltig, ob jene Patente selbstandig oder Zusatzpatente 
sind. Nur muB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Anmeldung 
gewahrt sein. Die Frist von 12 oder 4 Monaten beginnt mit der al
testen der ausIandischen Anmeldungen. Das Deutsche Patentamt 
gestattet, daB in einer Anmeldung Teile, fiir welche eine Prioritat 
beansprucht wird, mit solchen vereinigt werden, fUr welche dies nicht 
der Fall ist; auch wird die Vereinigung beliebig vieler Anmeldungen 
zugelassen, denen verschiedene Prioritaten zustehen (PA. im Bl. 15, 
125; 16, 112). Unerheblich ist es, ob ffir die vereinigten Teile nur ein 
einzelner Papentanspruch oder mehrere aufgestellt werden. 

War fur die Erfindung im ersten Staate Patentschutz, im zweiten 
Musterschutz beansprucht oder umgekehrt, so ist der Charakter des 
im ersten Staate nachgesuchten Schutzrechts dafiir entscheidend, ob 
die 12 oder 4monatige Frist zur Anwendung kommt. Erfolgte die 
erste Anmeldung in der Weise, daB gleichzeitig Patent und Gebrauchs
muster angemeldet wurden, so greift die zwolfmonatige Prioritats
frist Platz. Die Konferenz in Washington hat die Frist fiir Gebrauchs
muster auf 12 Monate erhOht; wird jedoch der Gegenstand des Ge
brauchsmusters im Auslande als gewerbliches Muster oder Modell 
hinterlegt, so betragt die Prioritatsfrist nur 4 Monate. 

Der Beginn und das Ende der Prioritatsfrist werden nach 
den Gesetzen desjenigen Staates berechnet, in welchen man die Priori
tat geltend macht (PA. im Bl. 13, 29). Es kommt jedoch nur der 
Zeitpunkt der tatsachlichen Anmeldung in Betracht. 

Ist die erste Anmeldung in England erfolgt, woselbst man 
zwischen einer provisorischen Beschreibung (provisional specification) 
und einer vollstandigen Beschreibung (complete specification) unter
scheidet, so ist die provisorische Beschreibung maBgebend (PA. im 
Bl. 13, 172). 
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Die auf Grund der Prioritatsfrist in einem Verbandstaat der 
Union gemtigte Anmeldung geht allen Anmeldungen vor, welche 
nach dem Zeitpunkt der ersten Anmeldung eingereicht worden sind. 
Es folgt daraus: Wenn ein Patent einem Anmelder A erteilt ist und 
meldet B spater dieselbe Erfindung unter Nachweis einer Auslands
prioritat an, welche der Anmeldung des A vorgeht, so bekommt B 
flein Patent. Sowohl B wie jeder Dritte kann dann gegen das Patent 
des A Nichtigkeitsklage erheben. 

Der Prioritatsberechtigte muB seine Prioritat geltend machen, 
von Amts wegen wird sie nicht beriicksichtigt. 

Die zustandigen Stellen im Patentamt fordern vorbehaltlich der 
freien Beweiswurdigung von einem Beteiligten, der das Prioritats
recht auf Grund des Unionsvertrages geltend macht, eine Abschrift 
der friiheren Anmeldung mit einer Bescheinigung, aus welcher die 
Ubereinstimmung der Abschrift mit der Urkunde der Anmeldung, 
tlowie der Zeitpunkt erhellt, in welchem diese Anmeldung erfolgt ist. 

Falls die zusmndige Abteilung des Patentamts ein PrioritatsrecM 
anerkennt hat, wird den vorgeschriebenen amtlichen Bekanntmachun
gen die Bemerkung der Prioritat angefiigt. 

Wird die Prioritat auf Grund einer Anmeldung in GroBbritan
nien oder Frankreich nachgesucht und liegt die britische oder fran
zosische Patentschrift vor, so verzichtet das Patentamt auf die Bei
bringung der beglaubigten Abschrift der fruheren Anmeldung. 

Artikel 4, b. 
Die Patente, deren Erteilung in den versohiedenen vertragschlieBenden 

Staaten von den zur Wohltat der Obereinkunft naoh MaBgabe der Artikel2 
lind 3 verstatteten Personen beantragt wird, solI en von dem fiir dieselbe Er
findung in anderen zum Verbande gehorigen oder niohtgehorigen Staaten er
teilten Patente unabhangig sein. 

Artikel 5. 
Die duroh den Patentinhaber bewirkte Einfuhr von Gegenstanden, welohe 

in einem oder dem andem Verbandsstaate hergestellt sind, in das Land, in 
welohem das Patent erteilt worden ist, solI den Verfall des letzteren nioht 
zur FoIge haben. 

GIeiohwohl soIl der Patentinhaber verpfliohtet bleiben, sein Patent naoh 
MaBgabe der Gesetze des Landes auszuiiben, in welohes er die patentierten 
Gegenstande einfiihrt. 

Die nachfolgenden Artike16, 7, 8, 9 und lO des Unionsvertrages 
beziehen sich auf Warenzeichen und Handelsmarken. 

Artikel 6. 
Jede in dem Ursprungslande vorsohriftsmaBig hinterlegte Fabrik- oder 

Handelsmarke solI 80, wie sie ist, in allen anderen Verbandsstaaten zur Hinter
legung zugelassen und gesohiitzt werden. 

Ais Ursprungsland solI das Land angesehen werden, in welchem der 
Hinterlegende seine Hauptniederlassung hat. Liegt die Hauptniederlassung 
nioht in einem der Verbandsstaaten, so Boll als Ursprungsland dasjenige an
gesehen werden, welohem der Hinterlegende angehort. 
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Artikel 9. 
Jedes widerrechtlieh mit einer Fabrik- oder Handelsmarke oder mit 

einem Handelsnamen versehene Erzeugnis darf bei der Einfiihrung in die
jenigen Verbandsstaaten besehlagnahmt werden, in welchem diese Marke oder 
dieser Handelsname Recht auf gesetzlichen Schutz hat. 

Die Beschlagnahme soli nach MaBgabe der inneren Gesetzgebung jedes 
8ta,ates auf Antrag, entweder der 8taatsanwaltsehaft oder der Beteiligten 
erfolgen. 

In den Staaten, deren Gesetzgebung die Besehlagnahme bei der Ein
fiihrung nicht zuHiBt, kann diese Beschlagnahme dureh das Verbot der Eiu
fiihrung ersetzt werden. 

Die BehOrden Bollen nieht gehalten sein, die Besehlagnahme im Faile 
der Durchfuhr zu bewirken. 

Artikel 10. 
Die Bestimmungen des Artikels 9 sollen auf jedes Erzeugnis anwendbar 

sein, welches als Bezeichnung der Herkunft fiilschlich den Namen cines be
stimmten Ortes tragt, wenn diese Bezeichnung einem erfundenen oder einem 
zum Zwecke der Tauschung entlehnten Handelsnamen beigefiigt wird. 

Aus clem SehluBprotokoll der Pariser Konferenz ist noeh folgende 
Bestimmung zu erwahnen: 

Der Verfall eines Patents wegen Niehtausubung solI in jedem 
Lande nieht vor Ablauf von drei Jahren seit der Hinterlegung des 
Gesuchs in dem Lande, um das es sieh handelt, und nur dann aus
gesproehen werden konnen, wenn der Patentinhaber Grunde fill' seine 
Untatigkeit nieht dartut. 

Aus dem Dbereinkommen 
zwischen dem Deutschen Reich und Osterreicli, 

betrflffend den gegenseitigen gewerblicllen Reclltsschutz. 
(Vom 17. November 1908.) 

Artikel 2. 
Die Einfuhr einer in den Gebieten eines der vertragschlieBenden Teile 

hergestellten Ware in die Gebiete des anderen Teiles solI in den letzteren 
den Verlust des fUr diese Ware erworbenen Schutzrechts, auch soweit es ein 
Muster oder Modell betrifft, nicht zur Folge haben. 

Artikel 4. 
Must~r und Modelle sowie Warenzeichen, fiir welche deutsche Ange

horige in Osterreich einen Schutz erlangen wollen, sind bei der Handels- und 
Gewerbekammer in Wien, oder bei der kiinftig an deren Stelle tretenden 
Registrierungsbehorde anzumelden. 

Artikel 7. 
Fiir die im Deutschen Reich als Gebrauchsmuster, in Osterreich hin

gegen als Erfindungen angemeldeten Gegenstande, wird die Prioritatsfrist auf 
4 Monate, und wenn die Anmeldung zuerst in Osterreich erfolgt ist, auf 
12 Monate bemessen. 

Das gleiche Ubereinkommen ist zwischen dem Deutschen Reich und 
Un gar n getroffen worden. 

Aus den Sonderiibereinkommen zwischen Deutschland einerseits 
nnd Halien, Schweiz, Danemark andererseits ist niehts Besonderes 
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heim Patent- und Gebrauchsmusterrecht hervorzuheben, wahrend 
einige wichtige Bestimmungen beziiglich des Warenzeichenrechts fiir 
Italien und RuBland erlassen sind. Auf diese ist beim Warenzeichen
recht naher eingegangen. 

Der Lizenzvertrag. 
Der Inhaber eines Patentes oder eines Gebrauchsmusters muB die 

Erfindung in die Praxis iibersetzen. Kann oder will er dies nicht 
selbst, so bietet sich ihm der Weg der Lizenz (Nutzerlaubnis). 
Die Grunde hierzu konnen mannigfacher Natur sein. Oft hat der In
haber des Patentes oder des Gebrauchsmusters nicht genugende Geld
mittel, um die Erfindung auszunutzen, oder er hat keinen eigenen 
Gewerbebetrieb oder die Erfindung wird von Gelehrten gemacht. Fiir 
aHe diese liegt die Form del' Erteilung einer Lizenz nahe. Der In
haber eines Patentes oder Gebrauchsmusters verleiht 
durch Lizenz sein Recht und gibt es nicht auf. 

Je nach den privatwirtschaftlichen oder offentlichen Zweck konnen 
die Lizenzvertrage den verschiedensten Inhalt haben. Der Lizenz
vertrag kann in den verschiedensten Vertragsformen erfolgen; del' 
Inhalt des Vertrages bezieht sich jedoch bei aHem auf die Ausnutzung 
des Patentes oder Gebrauchsmusters. 

Anspruch und Recht konnen beschrankt odeI' unbeschrankt iiber
tragen werden. Man unterscheidet demnach eine beschrankte odeI' 
eine ausschlieBliche Lizenz. Die Beschrankung kann sich auf den 
Ort oder die Zeit beziehen, den Ort insofern, als die Nutzerlaubnis 
nur fur bestimmte Provinzen oder Kreise erteilt wird, die Zeit inso
fern, als die Nutzerlaubnis auf eine bestimmte Anzahl von Jahren be
schrankt wird; die Lizenz kann auch mehreren Personen erteilt sein. 

Die Dbertragung del' ausschlieBlichen Lizenz durch den Patent
inhaber gegen Entgelt ist als Kauf zu behandeln (RG. in JW. 0, 136, 
BI. 13, 130). 

In del' Reichsgerichtsentscheidung yom 17. Dezember 1886 (RG. 
17, 53) heiBt es, "bei Lizenzvertragen ist VOl' aHem del' rechtliche 
Charakter festzustellen." Dieser besteht nicht in del' Dbertragung 
einer Art dinglichen Rechts an del' patentierten Erfindung.Dessen 
Inhalt bilden del' Verzicht des Patentinhabers auf den Einspruch 
gegen die Benutzung del' Erfindung durch den Lizenztrager und so
dann die Teilnahme des letzteren an del' AusschlieBung Dritter, so
weit der Patentinhaber sich zum Schutze gegen die Benutzung des 
Patents durch andere verpflichtet hat. Zwischen dem Patentinhaber 
und dem Lizenznehmer besteht ein obligatorisches Verhaltnis. "Ge
genstand des Lizenzrechts bildet allein die dem Lizenztrager gewahrte 
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Erlaubnis zur Benutzung der patentierten Erfindung; del' Patent
inhaber will von seinem Verbietungsrecht keinen Gebl'auch machen" 
(RG. 33, 103). "Es kann vereinbart sein, daB der Patentinhaber 
lediglich von seinem Verbietungsrecht dem Lizenzinhaber gegen
liber keinen Gebrauch machen will, in diesem Fall erschOpft sich del' 
Vertrag in diesem negativen Inhalt" (RG. 57, 38). 

In zwei weiteren Entscheidungen kommt das Reichsgericht zu 
einer scharferen Auffassung des Lizenzvertrages, wie sich uberhaupt 
allmahlich der rechtliche Unterschied der ausschlieBlichen und der 
beschrankten Lizenz durch die Rechtsprechung des Reichsgerichts im 
Lauf der folgenden Jahre herausschalt. "Es ist zu bemerken, daB der 
sich Lizenzvertrag nennende Vertrag ein Lizenzvertrag im eigentlichen 
Sinne des W ortes nicht ist; denn eingera umt wird durch ihn fUr einen 
bestimmten Bezirk nicht lediglich das Recht der Benutzung, sondel'll 
das ausschlieBliche Benutzungsrecht, also das Recht, allen andel'll 
die Benutzung zu verbieten, und damit wurde mehr gewahrt als eine 
bloBe Lizenz" (RG. in JW. 1901 Seite 956). An einer andel'll Stelle 
(Bolze 6, Nr.600) heiSt es: "Es liegen keine bloBen Lizenzvertrage 
vor, denn den Erwerbel'll ist ein ausschlieBliches Ausnutzungsrecht 
iibertragen, und eine Ausnutzung durch die Dbertragenden ist fur die 
betreffenden Gegenden durch die Vertrage untersagt." Folgerichtig 
wird daselbst den auf Dbertragung einer ausschlieBIichen Lizenz ge
richteten Vertragen der Charakter von Kaufvertragen zugeschrieben. 

Zweierlei ist an diesen Entscheidungen bemerkenswert. Einmal 
wird dadurch der positive Charakter der Lizenz als eines auf Ge
brauchsgewahrung gerichteten Vertrages anerkannt. Dann aber wird 
hervorgehoben, daB in der ausschlieBlichen Lizenz etwas liegt, was 
uber die eigentliche Lizenz hinausreicht. Es wird der ausschlieB
lichen Lizenz wegen des Merkmals der AusschIieBlichkeit der Cha
rakter eines dinglichen, eines absoluten Rechts zugesprochen. 
Es ware mithin die einfache Lizenz eine auf bloBe Be
nutzungsgewahr gerichtete Verpflichtung, die ausschlieB
liche Lizenz eine durch Einigung und Dbertragung er
folgte Patent bela stung. 

Trotz dieser Entscheidung kann die Frage nach der Natur der 
Lizenz nur nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gelOst werden, und 
nur allein die sinngemaBe Auslegung des Parteiwillens fUhrt zum Ziel. 

Aus der Literatur des letzten Jahrzehnts ergibt sich, daB der 
Lizenzgeber bei der gewohnlichen, also nicht ausschlieB
lichen Lizenz dem Lizenznehmer lediglich die Nutzung 
der Erfindung in gewissem Umfange gewahrt; hierbei bleibt 
die Lizenz auch gegenuber dem N achfolger des Lizenzgebers wirksam. 
Wahrend bei der ausschlie.Blichen Lizenz dem Lizenz-
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nehmer bei Verletzung der Patentrechte das Klagerecht 
zusteht, ist dies bei der gewohnlichen Lizenz nicht der Fall. 

Das Reichsgericht (RG. 57: 38) fiihrt aus: "Durch die Dbertra
gung der Benutzung des Patentrechts wird dem Lizenznehmer jeden
falls bei der sogenannten ausschlieBlichen Lizenz ein positives Recht 
verliehen, die Erfindung fiir sich auszubeuten. Diese Ausbeutung ist 
aber in der Regel nur dann moglich, wenn der Lizenznehmer in der 
Lage ist, andere, durch deren Konkurrenz die Benutzung der durch 
das Patent geschutzten Erfindung beeintrachtigt wird, auszuschlieBen. 
Diese Befugnis leitet er aus dem Inhalt der Dbertragung abo Sie ist 
in seiner Hand ein selbst.iindiges Recht. Er hat nicht notig, die Rechte 
des Patentinhabers wegen der Patentverletzung Dritter sich zedieren 
zu lassen. Die Ansicht, welche der Dbertragung der Benutzung des 
Patentrechts diese quasidingliche Wirkung beilegt und dem Lizenz
nehmer wenigstens dann, wenn die Lizenz eine ausschlieBliche ist) 
eine selbstandige Befugnis zur Geltendmachung seines Benutzungs
rechts gegen jedermann zur Verfugung steht, ist fast allgemein zur 
Anerkennung gelangt." 

Die weitere Literatur und Rechtsprechung ergibt folgenden we
sentlichen Unterschied: 

1. Der ausschlieBliche Lizenzvertrag ist ein Kaufvertrag. 
2. D er gewohnliche Lizenz vertrag, d. h. der Vertrag u ber 

eine nicht ausschlieBliche oder beschrankte Lizenz ist 
ein Pacht- oder Mietvertrag. 

1m ersteninFalle sind also dieVorschriften, des BGB., unterUm
standen des HGB., uber den Kauf, im letzteren FaIle die Vorschriften 
des BGB. uber Kauf oder Miete maBgebend. Das HGB. kommt im 
Fane der ausschlie.Blichen Lizenz in Betracht, wenn es sich um Kauf
leute handelt und ein beiderseitiges Handelsgeschaft betrifft. 

Bei dem Lizenzvertrage wird in del' Praxis von der Vertrags
freiheit der ausgiebigste Gebrauch gemacht. Je nach dem Wert, dem 
Umfang und der Dauer des Patentes oder Gebrauchsmusters, je nach 
der Stellung und der Vertrauenswurdigkeit der betreffenden Person 
oder nach dem Umfang des Gewerbebetriebes werden die jeweiligen 
Abmachungen betroffen werden. 

Die ausschlief.lliche Liz!\nz. 

Hat jemand eine ausschlieBliche Lizenz, so muB der Ver
kaufer dem Kaufer die Moglichkeit der Patentverwertung verschaffen 
und auf Erfordern zur Eintragung zur Patentrolle mitwirken (RG. 
29, 50), weil Dritten gegenuber der zufolge der Bekanntmachung Ein
getragene der Alleinberechtigte ist. Werden Maschinen verkauft, die 
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zur Herstellung eines patentierten Verlahrens geeignet sind, so bedarf 
es nicht der Genehmigung des Patentinhabers, da es Pflicht des Kau
fers ist, die Genehmigung zur Benutzung des Patentes einzuholen. 
DeJ1 Verkaufer haftet ffir den Rechtsbestand des ver
kauften Patents oder Gebrauchsmusters (437 BGB.), also 
auch daffir, daB dem freien Vertrieb der patentierten Er
zeugnisse kein anderes Patent entgegensteht (R,G.20, 94) 
und ferner daffir, daB vor der Anmeldung eine offenkun
dige Vorbenutzung nicht stattgefunden hat (JW. 96,362), 
und daB keine nicht mitgeteilten Lizenzen bestehen. 

Wird das verkaufte Patent oder Gebrauchsmuster nachtraglich 
ffir nichtig erklart oder geloscht, so war wegen der riiokwirkenden 
Kraft der Nichtigkeitserklarung von Anfang an Unmoglichkeit der 
Erlfillung vorhanden. Wird eine Ware als patentiert verkauft, und 
steht ihrer Verwendbarkeit das Patent eines andern entgegen, so 
liegt ein Rechtsmangel vor; denn eine verkaufte Sache muB frei von 
Rechten sein, auf Grund deren der Gebrauch untersagt werden kalll 
(§ 903 BGB.). 

Innerhalb des Umfanges seiner ausschlieBlichen Lizenz hat der 
Berechtigte die Befugnis, einfache oder ausschlieBliche Lizen~ell zu 
erteilen, auf Feststellung des Bestehens und der Tragweite des Pa
tents sowie auf Unterlassung der Patentverletzung zu klagen, Ent
schadigungen wegen Eingriffs in sein Recht zu fordern, Strafantrag 
zu stellen (RG.57, 38; BL. 10, 220). Er kann auch zivil- und stl'af
rechtlich gegen den Patentinhaber und denjenigen vorgehen, welehem 
diesel' nachtraglich Lizenzen erteilt hat. 

Del' Leistung des Lizenznehmers auf Erfiillung des Vertrages steht 
die Verpfliehtung des Patentinhabers gegenfiber, jenen in del' Aus
iibung des Patentes nicht zu storen. Das Reichsgericht hat den Li· 
zenzvertrag im FaIle der ausschlieBliehen Lizenz eine "quasiding
liehe" Wirkung beigelegt (RG in BL. 10, 223). Diese Entseheidung 
hat, wie erwahnt. die wichtige Folge, daB der Lizenznehmer selb· 
standig sich gegen die Verletzung wehren kann, ohne auf den guten 
Willen des Patentinhabers angewiesen zu sein. Wird hingegen dem 
Lizenznehmer bei nicht ausschlieBlichen Lizenzen kein selbstandiges 
Recht zugestanden, sieh gegen Patentvltrletzungen zu wehren, so ist 
es Sache des Patentinhabers und Pflicht aus dem Vertrage, den Lizenz· 
nehmer zu sehiitzen (RG. in BL. 10, n.). 

Es ist zweekmaBig, wenn del' Lizenznehmer sieh eine offentlieh 
beglaubigte Urkunde fiber die Erteilung del' Lizenz geben laBt. 

Die aussehlieBliehe Lizenz ist ein Vermogensreeh t, das so· 
wohl unter Lebenden wie von Todes wegen auf andere fibergehen kann. 

Zur Lizenzerteilung ist nicht nul' del' Patentinhaber, sondern 
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mangels anderer Vereinbarungen der NieBbraucher, sowie derjenige 
befugt, welchem eine ausschlieBliche Lizenz zusteht. Sie konnen 
beliebig viele Lizenzen erteilen. Raben sie sich einem Lizenztrager 
gegeniibel' verpflichtet, nicht unter andern Bedingungen oder uber
haupt nicht weitere Lizenzen zu erteilen, und verstoBen sie gegen 
diese Verpflichtung, so machen sie sich zwar schadensersatzpflichtig, 
aber die von ihnen zu Unrecht erteilten Lizenzen bestehen zu Recht. 

Ob def Lizenznehmer zur Rerstellung und zum Vertriebe des 
geschutzten Gegenstandes verpflichtet ist, muG nach der Absicht 
del' VertragschlieBenden beim VertragsschluB entschieden werden. 
RegelmaBig wird dies jedoch Voraussetzung des Lizenzvertrages sein. 
Ratte sich del' Lizenznehmer zur Zahlung eines jeweiligeI} Mindest
betrages verpflichtet, so wird dies nicht immer der Fall zu sein brauchen. 

Del' Lizenztrager, welcher eine Abgabe nach del' Stuckzahl zu 
entl'ichten hat, ist gemaB § 259 BGB. verpflichtet, dem Patentinhaber 
Rechnung zu legen und die Belege mitzuteilen. 

Falls Imine andereAbrede getroffen ist, hat der Lizenztrager keinen 
Anspruch auf die Benutzung von Neuerungen, Verbesserungen und 
Zusatzerfindungen, welche dem Patentinhaber gehoren. 

Besteht neben dem Patent auch noch ein Fabrikgeheimnis uber 
die Herstellung des Gegenstandes, so hat mangeis anderer Abrede del' 
Lizenznehmer kein Recht auf dasselbe. 

Die beschrankte Lizenz. 

Auch bei del' Erteilung einer beschrankten Lizenz muD del' 
Patentinhaber dafur aufkommen, daB der Lizenznehmer in der Be
nutzung del' patentierten Erfindung nicht durch die Rechte eines 
Dl'itten beeintrachtigt wird, insbesondere, daB die Erfindung nicht 
von einem alteren Patent oder Gebrauchsmuster abhangig ist. 

Stellt sieh ein solches Rindernis heraus, so muB sich der Lizenz
nehmer in angemessener Frist entseheiden, ob er vom Vertrage zuruck
treten oner ob er an dem Vertrage festhalten und die Beseitigung des 
Hindernisses verlangen will (RG. im BL.7, 109, 69). 

Del' Patentinhaber haftet nicht dafur, daB er weitere Lizenzen 
nieht bestellt hat oder noeh bestellen wird, ebensowenig dafur, daB 
kein Vorbenutzullgsreeht fUr einen Dritten besteht. Hatte er abel' den 
Lizenznehmel' die gegenteilige Versieherung bei Vertragsa bsehlu13 zu 
Unrecht gegeben, oder hatte er trotz gegenteiliger Vereinbarung Li
zenzen an Dritte vergeben, so kommen die §§ 537 und 538 BGB. zul' 
sinngemaBen Anwendung. Dieselben lauten: 

§ 537. Ist die vermietete Sache zur Zeit der Dberlassung an den Mieter 
mit einem Fehler behaftet, der ihre Tauglichkeit zu dem vertragsmaJ3igen 
Gebranch aufhebt oder mindert, oder entsteht im Laufe der Miete ein solcher 
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Fehler, so iet der Mieter fiir die Zeit, wahrend deren die Taugliohkeit auf
gehoben ist, von der Entriohtung des Mietzinses befreit, fiir die Zeit, wahrend 
deren die Taugliohkeit gemindert ist, nur zur Entriohtung eines naoh den 
§§ 472, 473 zu bemessenden TeiIes des Mietszinses verpfliohtet. Das gleiohe 
gilt, wenn eine zugesioherte Eigensohaft fehlt oder spater wegfallt. 

§ 538. 1st eiD. Mangel der im § 537 bezeiohneten Art bei dem Ab
sohlusse des Vertrags vorhanden oder entsteht ein soloher Mangel spater in
folge eines Umstandes, den der Vermieter zu vertreten hat, oder kommt der 
Vermieter mit der Beseitigung eines Mangels in Verzug, so kann der Mieter, 
statt die im§ 537 bestimmten Reohte geltend zu maohen, Sohadenersatz 
wegen Niohterfiillung verlangen. 1m FaIle des Verzugs des Vermieters kann 
der Mieter den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderliohen Auf
wendungen verlangen. 

Die Vernichtung des Patents wegen Nichtneuheit der Erfindung, 
oder weill\uf diese bereits ein Patent mit friiherem Anmeldetag erteilt 
war, ist nicht geeignet, den Lizenzvertrag in seinem ganzen Umfange 
anfechtbar zu machen, obgleich durch die Nichtigkeitserklarung eine 
Sachlage begriindet wird, als habe das Patent nie bestanden. Die 
Tatsache, daB der Patentschutz bis zur Nichtigkeitserklarung be
standen hat, laBt sich nicht aus der Welt schaffen. Der Patentinhaber 
hat dem Lizenztrager bis dahin alIes gewahrt, wozu er verpflicht.et 
war (Bl. 5,36; Bl. 12, 8). Der Lizenztrager hat daher auch die Gegen
leistung entsprechend zu machen, darf jedoch dasjenige abziehen, 
was ihm' etwa nunmehr kraftlose N achahmung in SWrung seines 
Rechts entzogen ist (RG. im Bl. 11, 27). Hat er die fiir die Zukunft 
vereinbarte Lizenzsumme im voraus gezahlt, so kann er diese wegen 
ungerechtfertigter Bereicherung zuriickfordern (§ 812 BGB.). Was er 
fiir die Vergangenheit schuldig geblieben ist, muB er nachzahlen. 

Nur wenn die durch das Patent geschiitzte Erfindung iiberhaupt 
gewerblich nicht ausfiihrbar war und aus diesem Grunde die Nichtig
keit ausgesprochen wurde, kann der Lizenznehmer das Gezahlte 
zurUckfordern, well der Patentinhaber ihm iiberhaupt nichts gewahrt 
hatte (RG. in JW. 05, Ill). 

Da die Nichtigkeit aber erst endgiiltig ist, wenn das Urteil rechts
kraftig geworden ist, so ist bei eingelegter Berufung das Entgelt auch 
fiir die Zeit bis zur Bestatigung des Urteils durch das RG. zu zahlen 
(RG. in PBI. 90, Seite 117; und 92, Seite 333). 

1st bei VertragsabschluB vereinbart, eine bestimmte Summe 
a fonds perdu zu zahlen, so ist dieselbe nicht zurUckzuvergiiten. 

Bei teilweiser Vernichtung des Patents sind die Grundsatze des 
§ 542 BGB. sinngemaB anzuwenden. Derselbe lautet: 

§ 542 BGB. Wird dem Mieter der vertragsmaBige Gebrauoh der gemie
teten Saohe ganz oder zum Teil nioht reohtzeitig gewiihrt oder wieder ent
zogen, so kann der Mieter, ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist das Miets
verhii1tnis kiindigen. Die Kiindigung ist erst zuliissig, wenn der Vermieter 
eine ihm von dem Mieter bestimmte angemessene Frist hat verstreiohen 
lassen, ohne Abhilfe zu sohaffen. Der Bestimmung einer Frist bedarf es 
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nioht, Wenn die Erfiillung des Vertrags infolge des die Kiindigung reohtferti
genden Umstandes fiir den Mieter kein Interesse hat. 

Bestreitet der Vermieter die Zulassigkeit der erfolgten Kiindigung, weil 
er den Gebrauoh der Saohe reohtzeitig gewahrt oder vor dem Ablaufe der 
Frist die Abhilfe bewirkt habe, so trifft ihn die Beweislast. 

Besteht der Lizenznehmer trotzdem auf Erfullung des Vertrages, 
so ist die Lizenz fur die Zukunft in entsprechendem MaBe herabzu
setzen. 

Wird ein Lizenzvertrag uber eine zum Patent erst angemeldete 
Erfindung abgeschlossen, das Patent aber nach der Bekanntmachung 
versagt, so hat der Lizenznehmer ebenfalls bis zur Versagung das ver
tragsmii..Bige Entgelt zu entrichten (KG. im Bl. 11, 287). 

Anspruch und Recht des Patents und Gebrauchsmusters unter
liegen der Zwangsvollstreckung; sie gehOren daher, falls sie dem Ge
meinschuldner zur Zeit der Eroffnung des Konkursverfahrens zustan
den, ebenso wie seine auslandischen Patente zur Konkursmasse. 

VerauBert der Patentinhaber nach Eingehung des Lizenzvertrages 
sein Patentrecht, so wirkt diese VerauBerung nicht auf den Bestand 
des Lizenzvertrages. 

Gemeinsame Bestimmungen 
ffir die ausschlie.Gliche und beschrankte Lizenz. 

"Ver von den Vertragsparteien die Gebuhren fur die Aufrecht
erhaltung des Patents zu zahlen hat, muB vertraglich geregelt werden. 
Der Patentinhaber wie der Lizenznehmer mussen hierbei die gleiche 
Vorsicht uben. Der Patentinhaber verliert durch Unterlassung der 
Zahlung sein Patentrecht, der Lizenznehmer den Gegenstand des 
Vertrages, zudem kann die andere Vertragspartei Schadenersatz wegen 
aller Aufwendungen oder entgangenen Gewinn fur die Zukunft be
anspruchen. 

Der Lizenznehmer des Hauptpatents hat kein Recht auf Be
nutzung der Zusatzpatente, wenn dies nicht von den Parteien ver
einbart ist. 

Mit dem Erloschen des Patents erlischt die Lizenz. 
Hatte jemand ein Patent oder Gebrauchsmuster gegen eine 

Pauschsumme verkauft und sich verpflichtet, dafur Sorge zu tragen, 
daB das Patent wahrend der gesetzlichen Dauer nicht verfallt, und 
hat er trotzdem das Patent durch Nichtzahlung der· Jahresgebuhr 
verfallen lassen, so kann der Kaufer von ihm nicht ohne weiteres 
einen entsprechenden Teil der Kaufsumme fur diejenige Zeit zuruck
verlangen, rur welche das Patent noch zu laufen batte, sondern nur 
den ihm durch das vorzeitige Erl6schen des Patents verursachten 
Schaden beanspruchen (OLG. Stuttgart, in Gewerbl. Rschutz 99, 249). 
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Die Lizenzgebuhren verjahren, sofern Sle in regelmiiJ3ig wieder
kehrenden Leistungen bestehen, in vier Jahren. Die Verjahrung 
beginnt mit dem Schlusse des Jahres, in welchem die Gebiihr zu zah
len war. 

Ein praktisches Beispiel iiber einen Patentnutzungsvertrag1 ) ist 
in Technik und Wirtschaft, Jahrgang 1909, Seite 52ff. veroffentlicht 
und auf den Seiten 220ff. erganzt worden und wird in nachstehen
dem mit Erlaubnis der Redaktion von Technik nnd Wirtschaft ab
gedruckt: 

Patentnutzungsvertrag. 

Zwischen Herrn A. B. in C. und del' Gesellschaft D. III E. ist 
folgender Vertrag verabredet und geschlossen worden: 

Satz 1. 
Herr A. B. ist Besitzer eines deutschen Reichspatentes No ...... auf 

eine Neuerung an (Benennung des Gegenstandes) mit Giiltigkeitsdauer vom 
...... 19 abo 

Oder: 
Herr A. B. hat ein deutsches Reichspatent auf eine Neuerung an (Be

nennung des Gegenstandes) am .... 19 angemeldet. Unter der Voraussetzung, 
daB dieses Patent erteilt werden wird, treten die nachfolgenden Verabredungen 
in Kraft. 

Satz 2. 
Herr A. B. erteilt der Gesellschaft D. die ausschlieBliche Berechtigung, 

den patentierten Gegenstand fur den Geltungsbereieh des Patentes herzu
stellen und zu vertreiben. 

Oder: 
"fUr ein genau zu begrenzendes Gebiet innerhalb des Deutschen 

Reiehes" herzustellen und zu vertreiben. (Hierbei ist ein Mindestverkaufspreis 
zu vereinbaren, der auch denjenigen Fabrikanten verpfiiehtend vorzuschreiben 
ist, welche die Berechtigung fur die ubrigen Gebiete innerhalb des Deutschen 
Reiehes haben.) 

Satz 3. 
Die Gesellschaft D. wird die Herstellung des patentierten Gegenstandes 

in sachgemaBer Weise bewirken und diejenigen Einrichtungen zur Herstellung 
trefien, welche erforderlieh sind, urn der Nachfrage zu genugen. Sie wird 
aueh in der bei ihr ublichen Weise fur Bekanntwerden des Gegenstandes 
Sorge tragen und sich die Forderung des Absatzes angelegen sein lassen. 

Sie verpfiiehtet sich ferner, wahrend der Dauer dieses Vertrages Aus
fUhrungen, welche mit dem Gegenstand des Patentes in Wettbewerb treten, 
nicht auszufuhren und sich nicht an Unternehmen, die einen sol chen Wett
bewerb betreiben, zu beteiligen noch diese in irgend welcher Art zu fordern 
und zu stutzen. 

Satz 4. 
Die Gesellsbhaft D. zahlt an Herrn A. B. als Entgelt fUr die Dber

lassung der Patentrechte eine Abgabe fur jeden nach dem Patent hergestellten 
Gegenstand. Die Hohe dieser Abgabe wird auf ... vom Hundert von dem 
ab Fabrik erzielten Verkaufspreis festgestellt. Die Zahlung dieser Abgabe 

1) Yom Vater des Verfassers Geh. Baurat Dr. ing. h. e. Emil Blum. 
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hat halbjahrlich, spatestens am 15. Januar bezw. 15. Juli, fUr das voraus. 
gegangene Halbjahr in bar zu erfolgen. 

Satz 5. 
Dber die Verkaufe hat die Gesellschaft D. Patentbiicher zu fUhren, in 

welche Herr A. B. oder dessen Bevollmachtigten die Einsicht wahrend der 
iiblichen Geschaftsstunden freisteht. 

Die Biicher miissen enthalten: 
1. Laufende Nummer. Diese Nummer muB iibereinstimmen mit der Nummer 

auf dem Patentschild, welches an dem patentierten Gegenstand anzubringen 
ist. AuBerdem muB dieses Patentschild auch die Bezeichnung D.R.P. und 
die Nummer des Patentes enthalten; 

2. Namen und Wohnort des Bestellers; 
3. GroBe und Leistung des bestimmten Gegenstandes oder der bestellten Ein· 

richtung; 
4. crzielten Verkaufspreis ab Fabrik; 
5. Tag der Bestellung; 
6. Tag der Ablieferung. 

Satz 6. 

Die in Satz 5 festgelegte Abgabe muB seitens des Herrn A. B. herab· 
gesetzt werden, wenn die Gesellschaft infolge Auftretens von leistungsfahigem 
Wettbewerb gezwungen ist, zur Aufrechterhaltung des Absatzes ihre Preise 
zu ermaBigen. Die ErmaBigung soIl aber keinesfalls mehr a18 .. vom Hun· 
dert betragen. 

Satz 7. 

Falls die Gesellschaft D. bis zum Ablauf des dritten Jahres, also bis 
zum ...... 19 nicht mindestens eine Gesamtabgabe von .... gezahlt haben 
wird, steht Herrn A. B. das Recht zu, auch andere leistungsfahige Fabriken 
mit der Herstellung und dem Vertrieb des patentierten Gegenstandes unter 
gleichen Bedingungen zu betrauen, wie diese der Gesellschaft D. in diesem 
Vertrage zugestanden sind. Es steht jedoch der Gesellschaft D. frei, dieses 
Recht des Herrn A. B. durch Zahlung desjenigen Betrages zu begleichen, 
welcher zur Zeit der Abrechnung noch an dem Betrage der festgesetzten Ge· 
samtabgabe fehIt. 

Die gleiche Berechtigung fiir Herrn A. B. tritt ein, wenn nach je wei. 
teren drei Jahren nicht mindestens weitere ..... Abgabe gezahlt sein werden. 
Auch daIlll liegt die Berechtigung fiir die Gesellschaft D. vor, durch Zuzah· 
lung des fehlenden Betrages dieses Recht zu beseitigen. Sollte der im Satz 6 
vorgesehene Fall der ErmaBigung der Patentabgabe eintreten, so ermaBigt 
sich die vorstehend festgesetzte Mindestabgabe um den sich ergebenden an·, 
teiligen Betrag. 

Falls andere Fabriken mit der Herstellung des patentierten Gegen· 
standes auf Grund vorstehender Vereinbarungen betraut werden, wird Herr 
A. B. mit diesen und der Gesellschaft D. eine Verstandigung iiber Einhaltung 
von Mindestverkaufspreisen herbeifiihren. 

Satz S. 
AIle Verbesserungen, welche seitens des Herrn A. B. oder seitens der 

Gesellschaft D. an dem patentierten Gegenstand gemacht werden, fallen ohne 
weiteres unter diesen Vertrag. Diese Verbesserungen sind gegenseitig mitzu· 
teilen und zur Benutzung auf Grund dieses Vertrages freizlIstellen, ohne daB 
eine andere Entschadigung als die in Satz 4 vorgesehene Abgabe verlangt 
oder gezahlt werden solI. 

Satz 9. 
Die Zahlung der zur Aufrechterhaltung des Patentes zu entrichtenden 

Jahrestaxen erfolgt seitens ..... . 
Behufs Wahrung der piinktlichen Einhaltung der Zahlungszeit wird die 

Aufsicht iiber das Patent Herrn Patentanwalt ...... in ...... iibertragen. 
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Dieser erinnert den Zahlungspfiichtigen 4 Wochen vor Falligkeit mittels ein
geschriebenen Briefes an die Zahlung. Der Betrag ist ihm sofort zuzustellen 
und von ihm an die Kasse des Patentamtes einzuzahlen. 

Satz 10. 
Falls die zu leistende Zahlung fUr Jahrestaxen im MiBverhiiltnis zu den 

aus dem Vertrieb des Gegenstandes erzielten Einnahmen bezw. zu der erzielten 
Patentabgabe steht, soll es Herrn A. B. bezw. der Gesellschaft D. zum ersten 
Mal nach Ablauf von .... Jahren und von da ab aIle Jahre freistehen, die 
Zahlung der Verlangerungstaxen abzulehnen. Macht die Gesellschaft D. von 
diesem Recht Gebrauch, so muB sie Herrn A. B. von ihrem EntschluB so 
rechtzeitig Mitteilung machen, daB dieser durch Zahlung des Betrages sich 
die weitere Erhaltung des Patentes sichern kann. In diesem FaIle gehen alle 
Rechte aus diesem Vertrage wieder an ihn iiber. Falls Herrn A. B. die Zah
lung der Taxe obliegt, und dieser die Zahlung aus obigem Grunde nicht 
leisten will, steht der Gesellschaft D. das Recht zu, diese Zahlung ihrerseits 
zu leisten und diese auf die Abgabe nach Satz 4 in Anrechnung zu bringen. 

Satz 11. 
Herr A. B. gewahrleistet nicht die Rechtsgiiltigkeit des Patentes. Er 

ist demgemaB auch nicht verpfiichtet, im FaIle der Nichtigkeitserklarung des 
Patentes die bis dahin gezahlten Abgaben zuriickzuerstatten. Er ist aber 
verpfiichtet, das Patent gegen Angriffe unter Zuziehung der Gesellschaft D. 
zu verteidigen und gegen Patentverletzung auf Antrag der Gesellschaft D. in 
geeigneter Weise vorzugehen. Die Kosten eines derartigen Rtlchtsstreites 
tragt jeder der VertragsschlieBenden zur Halfte. 

Satz 12. 
Wird das Patent teilweise fiir nichtig erklart,. so kann die Gesellschaft 

D. entweder verlangen, daB die Patentabgabe entsprechend dem veranderten 
Gesch1iftswert des Patentes herabgesetzt wird, keinesfalls aber unter ..... vom 
Hundert des Verkaufspreises, oder es steht der Gesellschaft D. frei, von dem 
Vertrag innerhalb eines festzusetzenden Zeitraumes zuriickzutreten. 

Satz 13. 
Wird daB Patent nicht erteilt, so soll trotzdem die GesellBchaft D. ver

pfiichtet sein, die Halfte der im Satz 4 festgesetzten Abgabe auf die Dauer 
von 5 Jahren vom AbschluB des Vertrages ab gerechnet an Herrn A. B. als 
Gegenleistung fiir die Mitteilung seiner Erfahrungen zu zahlen. 

Satz 14. 
Ais EntBchadigung fiir die bis zum AbschluB des Vertrages seitens des 

Herrn A. B. aufgewendeten Kosten und Miihen zahlt die Gesellschaft D. bei 
AbBchluB dieses Vertrages an Herrn A. B. eine Anzahlung von. . . .. Die 
zu leistenden Abgaben werden solange auf diese Anzahlung verrechnet, bis 
diese duroh die zu zahlenden Abgaben getilgt ist. 

Satz 14a.*) 
Der Nutzungsnehmer ist berechtigt, zu einem Betrage von Mark ..... 

die Nutzungsabgabe abzul6sen. 

Satz 14b.*) 
Herr A. B. verpflichtet sich, den Nutzungsnehmern in dem Gebiete ..... 

die Verpfiichtung aufzuerlegen, sich gegenseitig die aus den fremden Gobieten 
einlaufenden Anfragen zuzuweisen. 

Satz 14c.*) 
Die Gesellschaft D. ist nur im Ein~ernehmen mit dem Erfinder berech

tigt, ein weiteres Nutzungsrecht riickwarts zu vergeben. 

*) Eingefiigt gemaB Anregung von Klanner-Wien (TW. 09). 
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Satz 15. 

Dieser Vertrag wird auf die Dauer des Patentes (oder bei Vorhanden
sein mehrerer Patente auf die Dauer des liingst laufenden Patentes) ge
schlossen. *) 

Satz 16. 
Die Stempelkosten tragen die VertrageschlieBenden je zur Halfte. 

Reichsgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. 
(UWG.) 

(Vom 7. Juni 1909.) 

Kraft der allgemeinen Gewerbefreiheit ist derjenige Wett
bewerb erlaubt, welcher die Forderung gewerblicher Ziele bezweckt, 
mag er fiir den Mitbewerber noch so unbeq uem oder verhangnis
voll sein oder werden. 

Unerlaubt hingegen ist der Wettbewerb, welcher einen un
lauteren Angriff oder Eingriff auf die Gewerbetatigkeit des Mit
bewerbers darstellt. Ob die Grenze erlaubter Konkurrenz iiber
schritten erscheint, ist hierbei auf Grund der gesamten Tatum
stande zu priifen. 

Das Gebiet des unlauteren Wettbewerbs umfaBt die gesamte 
Gewerbetatigkeit und zwar nicht nur den Absatz der Ware, son
dem insbesondere auch den Einkauf und die Hers·.ellung derselben. 
(RG. in Mu W. Bd. 11, 484.) So weit staatliche Betriebe (Eisen
bahnen, Bergwerke, Porzellanfabriken und dergL) als Gewerbe
betriebe anzusehen sind, wird fur Angestellte und Beauftragte nach 
den allgemeinen Regeln des BGB. gehaftet, 

Bei der Betrachtung des UWG. sind zum Verstandnis die §§ 15 
und 16 des WZG. (vergl. Seite 711) wie einzelne Paragraph en des 
BGB. und der ZPO. heranzuziehen. Denn in ein und derselben 
Handlung kann oft auch ein VerstoB nicht nur gegen das UWG., 
sondem auch gegen andere Gesetze liegen. Das Reichsgericht hat 
entschieden, daB eine einschrankende Auslegung der biirgerlich
rechtlichen allgemcinen Bestimmungen iiber unerlaubte Handlungen 
beziiglich ihrer Anwendung auf das Gebiet des gewerblichen Rechts
schutzes nicht denkbar sei (RG. in Mu W. 9, 90). Die Bestim
mungen des BGB. und der ZPO. sind vielfach fUr Fane hcranzu
ziehen, welche sich auf der Grenzlinie zwischen unlauterem Wett
bewerbe und demjenigen Wettbewerbskampfe befinden, der weniger 
unter dem Gesichtspunkte der guten Sitten als vielmehr der wirt
schaftlichen Macht zu betrachten ist. 

") lEer ware zweckmaJ3ig einzufiigen: hochstens aber ... Jahre (z. B. 
30 Jahre). 

B I U ill, Rechtskunde. 47 
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Die wichtigsten Paragraphen des BGB. sind den Betrachtungen 
liber das UWG. zum Verstandnis voranzusetzen. 

§ 826 BGB. Wer in einer gegen die guten Sitten versto13enden Weise 
einem anderen vorsiitzIich Schaden zufUgt, ist dem anderen zum Ersatze des 
Schadens verpflichtet. 

§ 823 BGB. Wer vorsiitzlich oder fahrlassig das Leben, den Korper, 
die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines 
andern widerrechtlich verletzt, ist dem andern zum Ersatze des daraus ent
stehenden Schadens verpflichtet. 

Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz 
eines andern bezweckendes Gesetz verstollt. Ist nach dem Inhalte des Ge
setzes ein Versto13 gegen dieses auch ohne Verschulcten moglich, so tritt die 
Ersatzpfiicht nur im FaIle des Verschuldens ein. 

§ 1004 BGB. Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Ent
ziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeintrachtigt, so kann der Eigen
tiimer von dem Storer die Beseitigung der Beeintrachtigung verlangen. Sind 
weitere Beeintrachtigungen zu besorgen, so kann der Eigentiimer auf Unter
lassung klagen. 

Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentiimer zur Duldung 
verpflichtet ist. 

§ 824 BGB. Wer der Wahrheit zuwider eine Tatsache behauptet oder 
verbreitet, die geeignet ist, den Kredit eines andern zu gefahrden oder sonstige 
Nachteile fUr dessen Erwerb oder Fortkommen herbeizufiihren, hat dem 
andern den daraus entstehenden Schaden auch dann zu ersetzen, wenn er 
die Unwahrheit zwar nicht kennt, aber kennen mull. 

Durch eine Mitteilung, deren Unwahrheit dem Mitteilenden unbekannt 
ist, wird dieser nicht zum Schadensersatze verpfiichtet, wenn er oder der 
Empfanger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse hat. 

§ 226 BGB. Die Ausiibung eines Rechts ist unzulassig, wenn sic nur 
den Zweck haben kann, einem andern Schaden zuzufiigen. 

Auch die allgemeinen Bestimmungen wegen Unterlassung, auf Beseiti
gung, auf Schadensersatz miissen herangezogen werden. 

Eine Klage auf· Unterlasung ist insbesondere in allen 
Fallen gegeben, in denen das Gesetz einen Schadenersatzanspruch 
wegen eines VerstoBes gewahrt, wenn durch die unerlaubte Hand
lung ein Zustand geschaffen worden ist, der einen Zwang zur 
Unterlassung weiterer Storungen rechtfertigt. Der Unterlassungs
anspruch ist aber auch in den Fallen gegeben, in denen eine 
Strafvorschrift zum Schutze privater Interessen besteht. Der 
Unterlassungsanspruch bezieht sich dann auf den Schutz dieser 
Interessen. 

Voraussetzung der Unterlassungklage ist die Besorg
nis weiterer Beeintrachtigung. Gewohnlich gilt die Tatsache, 
daB eine Rechtsverletzung einmalig begangen worden ist, als aus
reichender Grund fiir die Annahme der Wiederholungsgefahr. Die 
Beweislast fiir die Wiederholungsgefahr trifft den Klager. Der 
Klageantrag hat sich darauf zu beschranken, daB die veriibte 
Storung des Rechts auf ungehinderte gewerbliche Betatigung fortan 
unterbleibe (RG. in UW. 1, 02; 1, 181; 2, 13). 
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VerstOBt der Verurteilte gegen das Urteil, so kommen die 
§§ 890, 891 ZPO. in Betracht: 

§ 890 ZPO. Handelt der Schuldner der Verpfiichtung zuwider, eine 
Handlung zu unterlassen oder die Vornahme einer Handlung zu dulden, so 
ist er wegen einer jeden Zuwiderhandlung auf Antrag des Glaubigers von dem 
ProzeBgericht erster 1nstanz zu einer Geldstrafe bis zu fiinfzehnhundert Mark 
oder zur Strafe der Haft bis zu sechs Monaten zu verurteilen. Das MaB 
der Gesamtstrafe darf zwei Jahre Haft nicht iibersteigen. 

Der Verurteilung muB eine Strafandrohung vorausgehen, welohe, wenn 
sie in dem die Verpfiichtung aussprechenden Urteile nicht enthalten ist, auf 
Antrag von dem ProzeBgericht erster 1nstanz erlassen wird. 

Auch kann der Schuldner auf Antrag des Glaubigers zur Bestellung 
einer Sicherheit fiir den durch fernere Zuwiderhandlung entstehenden Sohaden 
auf bestimmte Zeit verurteilt werden. 

§ 891 ZPO~ Die in GemaBheit der §§ 887 bis 890 zu erlassenden Ent
scheidungen kiinnen ohne. vorgangige miindliche Verhandlung erfolgen. Vor 
der Entscheidung ist der Schuldner zu hiiren. 

Die vorlaufige Vollstreckbarkeit des Unterlassungsurteils 
kann gemaJ3 § 709 Ziffer 4 ZPO. erfolgen (RG. 40, 413), d. h., 
wenn bei vermogensrechtlichen Anspriichen der Gegenstand der 
Verurteilung an Geld oder Geldeswert die Summe von 300 Mark 
nicht iibersteigt. Der Wert des Streitgegenstandes ist ge
maJ3 § 3 ZPO. nach freiem Ermessen des Gerichts zu bestimmen. 

Mit der Klage auf Beseitigung konnen Storungen schuldhafter 
oder nur objektiv widerrechtlicher Rechtsverletzungen verfolgt 
werden. 

Beziiglich des Schadensersatzes sind die §§ 249, 251 bis 
254 BGB. heranzuziehen. 

§ 249 BGB. Wer zum Schadenersatze verpflichtet ist, hat den Zu
stand herzustellen, der bestehen wiirde, wenn der zum Ersatze verpflichtende 
Umstand nicht eingetreten ware. 1st wegen Verletzung einer Person oder 
wegen Beschadigung einer Sache Schadenersatz zu leisten, so kann der 
Glaubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag ver
langen. 

§ 251 BGB. Soweit die Herstellung nicht moglich oder zur Entscha
digung des Glaubigers nicht geniigend ist, hat der ErsatzpfIichtige den Gliiu
biger in Geld zu entschadigen. 

Der ErsatzpfIichtige kann den Glaubiger in Geld entschadigen, wenn 
die Herstellung nur mit unverhiiltnismaBigen Aufwendungen moglich ist. 

§ 252 BGB. Der zu ersetzende Schaden umfaBt auch den entgangenen 
Gewinn. Ais entgangen gilt der Gewinn, welcher nach dem gewohnlichen 
Laufe der Dinge oder nach den besonderen Umstiinden, insbesondere nach 
den getrofienen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit er
wartet werden konnte. 

§ 253 BGB. Wegen eines Schadens, der nicht Vermiigensschaden ist, 
kann Entscbadigung in Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten FaIien 
gefordert werden. 

§ 254 BGB. Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden 
des Beteiligten mitgewirkt, so hangt die Verpflichtung zum Ersatze sowie 
der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umstanden, insbesondere 
davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder anderen 
Teile verursacht worden ist. 

47* 
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Dies gilt auoh dann, wenn sioh das Versohulden' des Besohiidigten 
da.rauf besohriinkt, daB er unterlassen hat, den Sohuldner auf die Gefabr 
eines ungewohnlioh hohen Sohadens aufmerksam zu maohen, die der Sohuld
ner weder kannte nooh kennen muBte, oder daB er unterlassen hat, den 
Sohaden abzuwenden oder zu mindern. Die Vorsohrift des § 278 findet ent
epreohende Anwendung. 

Aus diesen Bestimmungen ist ersichtlich, daB der Ersatz von 
Vermogensschaden in Geld verlangt werden kann, daB aber 
auch fiir entgangenen Gewinn Ersatz beansprucht werden 
kann. 

Das Verschulden des Beklagten kann aus Vorsatz oder aus 
Fahrlassigkeit bestehen, es muB jedoch mit dem Entstehen des 
Schadens in ursachlichem Zusammenhang sein. Leichte Fahr
lassigkeit geniigt. 

1st die Tatsache des Schadens und die Hohe des Schadens 
strittig, so bestimmt § 287 ZPO.: 

1st unter den Parteien streitig, ob ein Sohaden entstanden sei, und wie 
hooh sioh der Sohaden oder ein zu ersetzendes Interesse belaufe, so ent
iloheidet hieriiber das Gerioht unter Wiirdigung aller Umstande naoh freier 
Vberzeugung. Ob und inwieweit eine beantragte Beweisaufnahme oder von 
Amts wegen die Begutaohtung duroh Saohverstandige anzuordnen sei, bleibt. 
dem Ermessen des Geriohts iiberlassen. Das Gerioht kann anordnen, daB der 
Beweisfiihrer den Sohaden oder das Interesse eidlich schatze. In diesem 
FaIle hat das Gericht zugleich den Betrag zu bestimmen, welchen die eidliohe 
Schatzung nicht iibersteigen dan. 

Der Gerichtsstand fiir die Schadensersatzklage ist neb en den 
iibrigen Gerichtsstanden auch derjenige der unerlaubten Handlung 
(§ 232 ZPO.). 

Statt des Schadensersatzanspruchs aus unerlaubter Handlung, 
insbesondere unlauteren Wettbewerbes, kann unter Umstanden der 
Anspruch auf Herausgabe des Erwerbs aus § 687 Abs. 2 
BGB. erhoben werden. 

Dies vorausgeschickt, sei nun im einzelnen zu den Bestim
mungen des UWG. iibergegangen. 

§ 1. 
Wer im geschaftlichen Verkehre zu Zweoken des Wettbewerbes Hand

lungen vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoBen, kann auf Unterlassung 
und Sohadensersatz in Anspruch genommen werden. 

Dieser § 1 gibt dem UWG. das Geprage. Beim VerstoB gegen 
die guten Sitten ist das BewuBtsein des Handelnden von der 
Sittenwidrigkeit seines Tuns nicht gefordert. 

Unter "Handlungen" ist ein Tun irgend welcher Art zu 
verstehen, wobei es gleichgiiltig ist, ob dasselbe offentlich vorge
nommen ist oder iiberhaupt nach auBen hervortritt. Verhindert 
jemand gegen die ihm obliegenden Pflichten das rechtsverletzende 
Tun eines andern nicht, so liegt keine U nterlasBung, sondern eine 
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Handlung bei ihm vor (RG. in JW. 99, 545; Nr. 47; 03, 128; 
Nr. 16). Das trifft zu fiir Abteilungsleiter von Betrieben, Ge
schiiJtsfiihrer derselben und insbesondere Inhaber als berufene 
Dberwaeher der Tii.tigkeit iiber Untergebene. Der Geschii.ftsinhaber 
hat Einrichtungen zu treffen, um die Handlungen seiner Unter
gebenen beaufsiehtigen zu konnen. Er muB dafiir Sorge tragen, 
daB der Angestellte die ihm erteilte Befugnis nicht miBbraueht 
(RG. in JW. 03, 128). 

Macht der Geschaftsinhaber die rechtswidrige Handlung des 
Angestellten sieh zu eigen oder nutzt er die dureh das reehtsver
letzende Verhalten des Angestellten hervorgerufene Beeintriiehtigung 
des fremden Betriebes fiir seine Zweeke aus, so liegt schon hierin 
ein eigenes Verhalten (RG. in UW. 1, 94). Des weiteren haftet 
der Inhaber des Betriebes, wenn er fiir das Tun des Angestellten 
oder Beauftragten als Mittiiter, Anstifter oder Gehilfe in Betracht 
kommt, insbesondere, wenn mit Wissen und Willen des Chefs ge
handelt wird (Kohler in UW. 1, 2). 

Ais Beklagte kommen aIle in Betracht, von denen die Handlung 
ausgeht, mogen sie interessiert sein oder nicht (RGSt. 35, 417). 

Neben dem Inhaber des Betriebes haften auch seine Angestellten, 
Reisenden, Gehilfen, Beauftragten usw. Wenn ein Vertreter mit 
Wissen und Willen des Vertretenen die zur Unterlassung verpflich

. tende Handlung vorgenommen hat, so haftet auch der Vertretene auf 
Unterlassung (RG. in MuW. 11, 426). 

Angestellte und Beauftragte sind diejenigen Personen, deren 
sich der Geschaftsinhaber auf Grund eines Vertragsverhaltnisses zur 
Ausiibung seines Gewerbebetriebes bedient. Es reicht aus, wenn die 
Handlung allgemein in den Rahmen der zu verrichtenden Tatigkeit 
falIt, mag auch die Anweisung des Geschaftsinhabers uberschritten 
sein (RG. in OLGRspr. 1912, 360). Auch gelegentliche Auftrags
erteilung geniigt (KG. in OLGRspr. 1912, 360). Daher kommen 
aueh Personen in Betracht, die nicht im Betriebe des Geschafts
inhabers tatig sind, sofern im Einzeifalle ein Auf trag oder Werk
vertrag vorliegt. 

Der Konkurs des Beklagten ist fiir die Klagen auf Unter
lassung und Beseitigung gewohnlich ohne Einwirkung, da die Kon
kursmasse nicht beriihrt wird. 

Klagebereehtigt auf Grund des § 1 ist der unmittelbar Ver
letzte, und zwar fiir die Unterlassungsklage auch der Mitbewerber 
sowie Verbande zur Forderung gewerblicher Interessen, soweit sie als 
solehe in biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten klagen konnen (vgl. § 13 
Aba. 1). Jede einzelne Verletzung erzeugt einen selbstandigen Abwehr
anspruch, sofern ein neuer EntschluB zur Storungshandlung vorlag. 
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Der VerstoB gegen § 1 erzeugt in jedem FaIle den Anspruch anf 
Unterlassung. Ferner kommen auch die Anspruche auf Bereiche
rung, Rerausgabe des ErIangten und auf Rechnungslegung in Frage. 
Die Anspruche auf Schadensersatz, Unterlassung und Be
seitigung bestehen selbstandig nebeneinander, sie konnen einzeln 
erhoben, aber auch in eine einzige Klage zm>ammengezogen werden. 
1st nur eine dieser Klagen erhoben, so steht der Erhebung der an
deren nicht die Einrede der Rechtshangigkeit, ist eine dieser KJagen 
entschieden, so nicht die Einrede der Rechtskraft entgegen (RG. im 
Bl. 0, 259). Ringegen sind die Anspruche auf Bereichernng, Reraus
gabe des ErIangten und Rechnungslegung nur wahlweise zu verfolgen. 
Die Erhebung eines dieser Anspruche schlieBt den andern aus. 

Die Anspruche auf Unterlassung und Beseitigung konnen auBer 
im Wege der Klage auch durch den Antrag auf ErlaB einer einst
weiligen Verfugung geltend gemacht werden (vgl. § 25). 

Ein besonderes Vermogensinteresse braucht der auf UnterIassung 
Klagende nicht nachzuweisen, sondern nur ein vernunftiges Interesse 
an der Rechtsverfolgung. Die Rechtsverfolgung darf nicht schikanos 
sein. Wahrung berechtigter Interessen schutzt den Beklagten nicht. 

"Zu Zwecken des Wettbewerbs" muB gemaB § 1 der Ver
stoB erfolgen, sei es fur eigene geschaftliche Ziele, sei es fur diejenigen 
anderer (RGSt. 32,27; RG. in GewRschutz 1911,241; RG. 60,189). 
Es ist gleichgiiltig, ob der Handelnde selbst im Wettbewerb steht 
oder uberhaupt Gewerbetreibender ist (RG. 79, 323). 

Vielmehr geniigt es, daB er in den Wettbewerb zweier Wett
bewerber fordernd oder hindernd eingreift. Die Absicht des Wett
bewerbes genugt, ob tatsachIich Wettbewerb gemacht wird, ist be
langlos (RG. in JW. 08,477; RG. in UW. 1, 164). Auch das Streben, 
den Verlust eigener Kunden zu verhiiten, gehort zum Wettbewerb 
(RG.59, 2; 60, 190; JW.04, 563). 

Auch wenn durch VerIetzung von VertragspfIichten beeintrach
tigend in die geschaftIichen Verhaltnisse eines andern eingegriffen und 
dieser an der freien Betatigung seiner Wettbewerbsinteressen gehin
dert wird, ist der Begriff "zu Zwecken des Wettbewerbes" erfullt. 
So kann die ErmitteJung syndikatwidrigen Verhaltens einzelner Mit
gIieder eines die Erhaltung eines gewissen Preisstandes bezweckenden 
Syndikats als Wettbewerbszweck in Betracht kommen (RGSt. 45, 254.) 
Auch Verbande zur Forderung gewerblicher Interessen konnen zu 
Zwecken des Wettbewerbes handeln (RG. 79, 323). Interessenkampfe, 
die dem ganzen Gewerbe dienen, gehOren jedoch nicht hierher (RG. 56, 
277; RG. in UW. 3, 70). 

Aus allgemeinen Rechtsgrundsatzen unzulassig ist ein Wett
bewerb, durch den einem bestimmten Mitbewerber dessen Gewerbe-
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ausiibung unmoglich gemacht oder allzusehr erschwert wird, ihm 
seine Lebensfiihrung vollig oder doch nahezu vollig abgeschnitten 
(RG.51, 385; RG. in JW.04, 293), oder gegen ihn eine willkiirliche 
Unterdriickung und Ausbeutung (RG. 48, 114), eine unbillige Gehassig
keit (RG. in JW. 04, 293), oder ein Racheakt (RG. in JW.09, 109) 
voll£iihrt wird, 

Eine MaBregel, die nur die Erschwerung des fremden Betriebes 
herbeiffihrt, kann als fiber das im wirtschaftlichen Kampfe erlaubte 
MaB hinausgehend nicht angesehen werden (RG.56, 279; 57, 427; 
60, 104; 64, 158). 

Ob die Grenze erlaubten Wettbewerbes fiberschritten erscheint, 
ist auf Grund der gesamten Tatumstande zu priifen (RG. in JW. 05, 
409; RG. 51,373; 56, 371; 58, 24). 

Das Reichsgericht hat folgende allerdings nicht vollkommen um
fassende Auslegung fiber den unlauteren Wettbewerb gegeben: "Das 
Begriffsmerkmal ist nur da erfiillt, wo der Handelnde in einen wirt
schaftIichen Kampf mit andern eintreten will, der darauf abzielt, in 
einer gegen Treu und Glauben die geschaftliche Wohlanstandigkeit 
und Redlichkeit verstoBende Weise den wirtschaftlichen Geschafts
betrieb dieser andern durch Schmalerung ihres Absatzes, durch Ent
ziehung von Kunden oder sonstige geeignete Mittel zu beeintrachtigen 
und unproduktiver zu machen, gerade hierdurch aber dem eigenen 
Gescha.ftsbetriebe im wirtschaftlichen Verkehrsleben eine groBere Aus
dehnung und gesteigerte Eintraglichkeit zu verschaffen und auf die
sem Wege die den andern Geschaftsinhabern entzogenen geschaft
lichen Vorteile sich zuzuwenden" (RGSt. 32, 28). 

Auch A bwehrhandlungen konnen sich als unlauterer Wett
bewerb darstellen. 

Als erlaubt sind aIle sachlichen AufkIarungen fiber das geschaft
liche Verhalten von Mitbewerbern anzusehen (RG. in UW. 3, 15; 
70, 115). So ist es gestattet, zur Abwehr der Folgen unlauteren Wett
bewerbs die strafgerichtliche Verurteilung des Gegners wahrheits
getreu in denjenigen Kreisen zu verbreiten, auf welche dessen unred
liches Geschaftsverfahren berechnet war (Recht 03, 507). 

Bei Feststellung der Sittenwidrigkeit hat der Richter den 
MaBstab aus dem herrschenden VolksbewuBtsein zu entnehmen, dem 
Anstandsgeffihl aller billig und gerecht Denkenden (RG.48, 114). 

Auch wer von einem ihm formell zustehenden Rechte Gebrauch 
macht, kann gegen § 1 UWG. verstoBen, wenn die Ausfibung dieses 
Rechts in einer sittenwidrigen Weise vorsatzlich darauf gerichtet ist, 
einem andern Schaden zuzuffigen (RG.48, 119; 58, 216; 62, 137; 
66, 238). 
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Nimmt jemand gegen Mitbewerber gerichtete illoyale Hand
lungen VOl', welche lediglich unter dem Gesichtspunkte des Wett
bewerbes verstandlich, seinem Gewerbebetriebe abel' gar nicht un
mittelbar dienlich sind, so liegt schon darin eine Sittenwidrigkeit, 
z. B. durch Fortengagieren eines Angestellten, welcher dem andem 
schwer entbehrlich, dem betreffenden Geschaftsinhaber aber gar nicht 
nutzlich ist. 

Das BewuBtsein der Schadigung del' Konkurrenz durch er
folgreiche Betatigung des eigenen Interesses ist an sich nicht sitten
widrig (RG.71, 173), jedoch sind als nach Inhalt oder Form sitten
widrige Kundgebungen ane tauschenden odeI' stark gehassigen An
gaben gegen die Konkurrenz anzusehen (RG. in MuW. 10, 249). Hier
her gehoren insbesondere solche Kundgebungen, in denen gegen Mit
bewerber zwecks Schmalerung ihres Absatzes Ausdrucke angewendet 
werden, die sachlich unberechtigt und geeignet und darauf berechnet 
sind, sie in den Augen des Publikums herabzuwiirdigen (RG. in MuW. 
8, 24S). Z. B. die zu Unrecht erfolgende Herabsetzung der Leistung 
von Mitbewerbem, urn diesen Kundschaft zu entziehen (RG. in MuW. 
4; 23), uberhaupt jede Verdrangung des Mitbewerbers unter Tau
schung desPublikums (RG. in MuW.11, 196), ferner auch die offent
liche abfallige Kritik del' gewerblichen Leistung eines Mitbewerbers 
zu Wettbewerbszwecken (RG. in JW. 05, 20). 

Ais nach Inhalt oder Form nicht sittenwidrige Kundgebungen 
sind die Androhung derVeroffentlichung wahrer Tatsachen 
anzusehen, selbst wenn del' Androhende bezweckt, dem Mitbewerber 
Runden zu entziehen (RG. in JW. OS, 272). 

Legt jemand bei einem Angebot odeI' Verkauf von Waren diesen 
wider besseres Wissen Eigenschaften bei, die sie wertvoUer erscheinen 
lassen, so verstoBt dieses Verhalten gegen die guten Sitten (HansOLG. 
in UW.4, 1). 

Das A bspenstigmachen der K unden des Mitbewerbers ist 
ein an sich erlaubtes Ziel, jedoch mussen die angewandten Mittel ein
wandfrei sein. 

Die Erlangung eines gewerblichen Vorteils auf Kosten des Mit
bewerbers durch Tauschung der Abnehmer verstoBt gegen die 
guten Sitten. 

Unter den § 1 fallen aUe diejenigen Eingriffe in die Freiheit des 
fremden Gewerbebetriebes, die sich als illoyal und sittenwidrig dar
stellen. So faUt hierunter jegliche unlautere Ausbeutung des 
W arenzeichenrech ts. Auch die Eintragung vonDefensivzeichen 
bildet unter Umstanden eine unlautere Beschrankung fremder Ge
werbebetriebe, indem das ganze Gebiet den Mitbewerbern abgesperrt 
~wird. Zu den Defensivzeichen ist jedes Zeichen zu rechnen, das fur 
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eine Ware eingetragen wird, mit der es gar nicht in den Verkehr ge
bracht werden soIl. Werden in einer Gesellschaft auf Tauschung 
berechnete Bezeichnungen aufgenommen, so ist der Anspruch 
auf Unterlassung aus § 1 gegeben (RG. 48, 241). Sittenwidrig ist schon 
die Wahl einer zu Verwechselungen mit einer bekannten Konkurrenz
firma geeigneten Firma in der Absicht, Verwechselungen hervorzu
l'ufen (RG. in MuW. 11, 127). 

Eine Irrefuhrung wird als beabsichtigt angesehen, wenn auf dem 
Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes ein objektiv zur Irrefuh
rung des Pu blikums geeignetes Mittel angewendet wird (HansOLG. 
HGZ. 1912, 187). Insbesondere liegt in dem BewuBtsein del' Nach
ahmung jedenfalls stets dann der unmittelbare Vorsatz der Tauschung, 
wenn die Nachbildung zu Zwecken des Wettbewerbes erfolgt ist und 
dazu bestimmt war, dem kaufenden Publikum vorgelegt zu werden 
(RO. in JW. 1912, 153). 

Jede illoyale Ausnutzung fremder Arbeitsergebnisse 
verst6Bt gegen § 1. Das Reichsgericht hat es als sittenwidrig be
zeichnet (RG. 73, 294), daB jemand die von einem anderen aufgewen
dete Arbeit wider dessen Willen zu Wettbewerbszwecken ausnutzt, daB 
also die letztere mit ihren eigenen Waffen bekampft wird, indem der 
andere die von ihr unter groBen Kosten hergestellte Arbeitsleistung 
fiir sich verwertet. 

Auch die miBbrauchliche Benutzung anvertrauter Vor
lagen, Zeichnungen, Modelle, Kataloge. fallt unter § 1 UWG. oder 
§ 826 BGB. (RG. im Recht 07, 1403), des ferueren die illoyale An
meldung von Patenten, insbesondere die vertragswidrige Anmeldung 
sowie die Umgehung solcher Vertragspflicht durch Scheinanmeldung 
eines Dritten. 

Jegliche tauschende Reklame, die zum Zweck des Wettbe
werbes im geschaftlichen Verkehr unteruommen wird, ist als sitten
widrig anzusehen (vgl. § 4). 

Auch gewerbliche Interessenkampfe k6nnen gegen den § 1 
des UWG. verstoBen. Bezuglich del' Kartelle, Ringbildungen, Mono
pole, sei auf Seite 525 verwiesen. 1m allgemeinen kommt es bei 
del' Frage, ob der Interessenkampf erlaubt oder unerlaubt und rechts
widrig ist, auf den damit verfolgten Zweck und auf die damit an
gewendeten Kampfmittel an. 1st nicht del' Interessenkampf als sol
cher rechtswidrig, so ist nur fur denjenigen Teil des Schadens einzu
st.ehen, der durch den Gebrauch verwerflicher Mittel verursacht ist 
(RG.76, 47). Monopole sind an sich zulassig, so weit sie nicht 
dazu fuhren, illoyale Beschrankungen des freien Verkehrs in Fallen 
einzufuhren, in denen das Publikum die ibm aufgedrungenen Bedin
gungen annehmen muS, ihm also eine anderweitige Wahrung seiner 
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Interessen nicht erm6glicht ist, d. h., wenn der einzelne ein ihm tat
sachlich zustehendes Monopol oder den AusschluB einer Konkurrenz
moglichkeit dazu miBbraucht, dem allgemeinen Verkehr unbillige, un
verhaltnismaBige Bedingungen vorzuschreiben (RG.62, 266). 

Sittenwidrig ist jede MaBregel, die geeignet ist, dem Betroffenen 
seine Lebensexistenz vollig oder doch nahezu vollig abzuschneiden 
(RG.51, 385), oder die eine willkurliche Unterdriickung oder Aus
beutung erstrebt (RG.48, 114). Auch darf die MaBregel sich nicht 
als unbillig und gehassig darstellen (RG. in JW. 04, 293), insbesondere 
darf sie nicht den Charakter eines Racheaktes haben (RG. in JW. 
09, 109). 

·Vor allem - und das ist das entscheidende Kriterium del' Zu
lassigkeit aller dieser Interessenkampfe - muB ein richtiges Verhaltnis 
bestehen zwischen den mit dem Kampfe erstrebten Vorteil und dem 
angewendeten Druckmittel bzw. zugefugten Nachteile (RG. 66, 379; 
76, 35; RG. in JW. 08. 39; 09, 109). 

Bezuglich des Boykotts, des Streiks und der Aussperrung sei auf 
S. 527 ff. verwiesen. 

§ 2. 
"Unter Waren im Sinne dieses Gesetzes sind auch landwirtschaft

Hehe Erzeugnisse, unter gewerbHchen Leistungen und Interessen auoh land
wirtsohaftliche zu verstehen." 

§ 3. 
"Wer in iiffentlichen Bekanntmaehungen oder Mitteilungen, die fiir einen 

griiBeren Kreis von Personen bestimmt sind, iiber geschaftliche Verhaltnisse, 
insbesondere iiber die Beschaffenheit, den Ursprung, die Herstellungsart oder 
die Preisbemessung von Waren oder gewerbHchen Leistungen, iiber die Art 
des Bezugs oder die Bezugsquelle von Waren, iiber den Besitz von Auszeioh
nungen, iiber den AnlaB oder den Zweck des Verkaufs oder iiber die Menge 
der Vorrate unriehtige Angaben maoht, die geeignet sind, den Ansohein eines 
besonders giinstigen Angebots hervorzurufen, kann auf Unterlassung der un
richtigen Angaben in Anspruoh genommen werden." 

An sich ist, wie jeder Wettbewerb, auch jede Reklame zulassig, 
mag sie noch so marktschreierisch und fur den Mitbewerber schadlich 
sein. Fur die Feststellung der Unrichtigkeit der Reklame ist die Auf
fassung desjenigen Publikums maBgebend, an das sie sich wendet. 

Wenn Angestellte oder Beauftragte die unrichtige Reklame 
veranlaBt haben, so ist der Unterlassungsanspruch auch gegen den 
Inhaber des Betriebes begriindet, mag dieser auch keine Kenntnis 
davon gehabt haben (vgl. § 13). An Mitteilungen kommen in Be
tracht: Prospekte, Zirkulare, Preislisten, ·Empfehlungen, Fakturen, 
Briefbogen, uberhaupt aIle geschaftlichen Mitteilungen, die einem 
gr6Beren Personenkreise zugangig gemacht werden. 

Objektive Unrichtigkeit der Angaben genugt fur eine Abwehr
klage. Fur die FeststeIlung der Unrichtigkeit der Angaben ist die 
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Beurteilung der Wirknng maBgebend, welehe die AllkiilldigUllg auf 
delljelligell Kauferpreis ausiibt, an den sie sich wendet. 

Die Verbreitung eines Prospektes, welche Abbildungen von Ma
schinen enthalt, ohne daB die die Liste herausgebende Firma solche 
Maschinen schon selbst hergestellt hat, ist als unrichtige Angabe all
zusehen, wenn nicht in der Liste ausdriieklieh gesagt wird, derartige 
Maschinen seien bisher noeh nieht angefertigt worden. Die Verkehrs
auffassullg geht dahin, daB der als Lieferer bezeichnete Unternehmer 
Gegenstande del' in seiner Liste abgebildeten Art schon hergestellt 
habe. In einer solchen unrichtigen Angabe liegt auch der Anschein 
eines besonderen giinstigen Angebots; denn sie berechtigt das Publi
kum zu der Allnahme, daB die Lieferantin dureh die von ihr mittel
bar behauptete Herstellullg von Maschinen der abgebildeten Art Er
fahrung in deren sachgemaBer Einrichtung gesammelt habe; hierdureh 
stellt slch das in der Liste zum Abdruek kommende Angebot giinstiger 
dar, als es infolge der noch nicht erfolgten Herstellung und des daher 
vorliegellden Mangels an Erfahrung in Wirklichkeit ist (OLG. Dresden 
in GewRschutz 1912,73 unter Bezugnahme auf RG. 66, 176). 

§ 4. 
"Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders giinstigen Angebots 

hervorzurufen, in offentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die 
fiir einen groBeren Kreis von Personen bestimmt sind, iiber geschaftliche 
Verhaltnisse, insbesondere iiber die Beschaffenheit, den Ursprung, die Her
stellungsart oder die Preisbemessung von Waren oder gewerblichen Leistungen, 
iiber die Art des Bezugs oder die Bezugsquelle von Waren, iiber den Besitz 
von Auszeichnungen, iiber den AnlaB oder den Zweck des Verkaufs oder 
iiber die Menge der Vorrate wissentlich unwahre und zur Irrefiihrung ge
eignete Angaben macht, wird mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit 
Geldstrafe bis zu 5000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

Werden die im Abe. 1 bezeichneten unrichtigen Angaben in einem ge
schaftlichen Betriebe von einem Angestellten oder Beauftragten gemacht, so 
iet der Inhaber oder Leiter des Betriebes neben dem Angestellten oder Be
auftragten strafbar, wenn die Handlung mit seinem Wissen geschah." 

Wahrend der § 3 sieh auf unriehtige Reklame bezog, handelt der 
§ 4 von der tauschenden Reklame. Voraussetzung fur die straf
rechtliche Verfolgung bei tauschender, d. h. unwahrer oder unlauterer 
Reklame ist: 
1. daB es sieh urn wissentlich unwahre Angaben handelt; 
2. daB die Angaben nieht nur objektiv geeignet sind, eine Irrefiihrung 

herbeizufiihren, sondern aueh, daB sie wissentlich so aufgestellt 
worden sind; 

3. daB die Absieht des Taters darauf gerichtet war, den Anscheill 
eines besollders giinstigen Angebots hervorzurufen. 

Zum Tatbestande des § 4 gehOrt es nicht, daB der Erfolg ein
getreten sein muB. Erforderlich ist, daB die Angaben objektiv un
richtig sind, subjektiv wird das BewuBtsein der Unrichtigkeit verlangt 
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(RGSt. 33, 299). Auch del' tauschende Gebrauch von Bezeichnungen 
taIlt unter § 4. 

§ 5. 
"Die Verwendung von Namen, die im geschaftlichen Verkehre zur Be

nennung gewisser Waren oder gewerblicher Leistungen dienen, ohne deren 
Herkunft bezeichnen zu soil en, fallt nicht unter die Vorschriften der §§ 3 und 4. 

1m Sinne der Vorschriften der §§ 3 und 4 sind den dort bezeichneten 
Angaben bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen gleichzuachten, 
die damuf berechnet und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen." 

§ 12. 
"Mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 5000 Mark 

oder mit einer dieser Strafen wird, soweit nicht nach anderen Bestimmungen 
eine schwerere Strafe verwirkt wird, bestraft, wer im geschiiftlichen Verkehr 
zu Zwecken des Wettbewerbs dem Angestellten oder Beauftragten eines ge
schaftlichen Betriebs Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder 
gewahrt, urn durch unlauteres Verhalten des Angestellten oder Beauftragten 
bei dem Bezuge von Waren oder gewerblichen Leistungen eine Bevorzugung 
fUr sich oder einen Dritten zu erlangen. 

Die gleiche Strafe trifft den Angestellten oder Beauftragten eines ge
schii.ftlichen Betriebs, der im geschaftlichen Verkehre Geschenke oder andere 
Vorteile fordert, sich versprechen liiBt oder annimmt, damit er durch unlau
teres Verhalten einem anderen bei dem Bezuge von Waren oder gewerblichen 
Leistungen'im Wettbewerb eine Bevorzugung verschaffe. 

1m Urteile ist zu erkliiren, daB das Empfangene oder sein Wert dem 
Staate verfallen sei." 

Die Stra£bestimmullgen dieses § 12 Hnden nul' Anwendung, so
weit nicht nach anderen Bestimmungen eine schwerere Strafe ver
wirkt wird. In Frage kommen namentlich die §§ 263 und 266 des 
StGB. fiber Betrug und Untreue. 

Unter "An bieten" ist jede dem zu Bestechenden erkennbar 
gemachte Willensgeneigtheit zu verstehen, Geschenke odeI' andere 
Vorteile zu gewahren (RGSt.39, 171). Die l!'orm des Anbietens ist 
bedeutungslos. Del' angebotene Gegenstand braucht nicht genau be· 
zeichnet zu werden (RG. 23, 141). Ein strafbares Allbieten liegt erst 
VOl', wenn es mit Willen des Taters zur Kenntnis des Angestellten 
gelangt ist. Ob del' Angestellte die Kenntnis richtig versteht, ist be
langlos. 

Auch beim "Versprechen" und beim "Gewahren" kommt es 
nicht auf die Form an. Jede formlose Zusage ist: "Versprechen" 
(RGSt. 10,3; 32, 268). Ob das Versprechen eingelost wit'd oder weI" 
den soUte, ist ohne Belang (RGSt. 15, 359). 

Unter "and ern V orteilen" sind alle Zuwendungen zu verstehen, 
welche den Charakter eines Entgelts ffir die Vornahme del' vom Gebel' 
gewtinschten Handlung tragen (RGSt. 19, 19). In einem Vermogens
vorteil brauchen sie nicht zu bestehen (RGSt.9, 166; 23, 141). Es 
ist auch gleichgfiltig, ob die Vorteile von dem in Aussicht genommenen 
Empfanger als solche erkannt werden (RGSt. 23, 141). Eine Leistung, 
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fur die eine Verpflichtung besteht, kann sich als Vorteil darstellen, 
wenn sie in einer Art oder zu einer Zeit angebotenwird, wie odeI' 
zu der sie nicht zu verlangen ist. Die Geschenke oder Vorteile brauchen 
dem Bestochenen nicht unmittelbar zugute zu kommen, sondern z. B. 
Verwandten, Freunden oder dgl. Werden die Geschenke oder Zuwen
dungen von Bestechenden solchen Dritten zugewendet, so muB dies 
zur Strafbarkeit mit Kenntnis des Dritten geschehen (RGSt. 1, 104; 
13, 396). 

Besticht jemand den Angestellten eines Mitbewerbers, damit er 
veranlasse, daB Kunden seines Geschafts fortan yom Bestechenden 
beziehen, so verstoBt dies ebenfalls gegen § 12. 

Der Bezug beschrankt sich nicht nur auf die Bestellung, sondern 
umfaBt auch die Lieferung, Prufung, Abnahme, Bezahlung des Ge
lieferten. Hierher gehOrt auch die Benachrichtigung uber Angebote 
der Mitbewerber zwecks moglicher Unterbietung derselben (MuW. 
9, 44.). 

Bevorzugung ist jede Begunstigung, sei es bei Aufgabe der 
Bestellung, sei es bei Lieferung, Entgegennahme, Prufung, Beanstan
dung, Bezahlung u. dgl. Hierbei ist es gleichgultig, ob der Tater die 
Bevorzugung fur sich selbst erstrebt oder fur einen Dritten, in desscn 
Interesse er handelt. Bei Bevorzugungen fur einen Dritten braucht 
dieser keine Kenntnis zu haben. 

Voraussetzung fur den VerstoB gegen den § 12 ist die Ab
sicht des Taters, durch unlauteres Verhalten des Angestellten oder 
Beauftragten bei dem Bezuge von Waren oder gewel'blichen Leistungen 
eine Bevorzugung fur sich oder einen Dritten zu erlangen. Der Tater 
muB sich bewuBt sein, daB das von ihm erstrebte Verhalten des An
gestellten unlauter ist, und daB es sich um einen geschaftlichen Be
trieb handelt, fur den der Angestellte tatig ist (RGSt. 23, 374 zu 
§ 333 StGB.). 

Unlauter ist das Verhalten eines Angestellten oder Beauftragten 
stets dann, wenn er durch die Bestechungsmittel beeinfluBt und nicht 
aus rein sachlichen Grunden die Waren oder gewerblichen Leistungen 
des Taters gegenuber denjenigen des Mitbewerbers bevorzugt. 

Bei dem "Annehmen" kommt es auf die Art der Annahme nicht 
an. Auch ein vollig passives Verhalten, ein Nicht-Zuruckweisen der 
gewahrten Schmiergelder ist ausreichend. 

Die Strafe ist fur den Bestochenen die gleiche, wie fur den Be
stechenden. 

Ein AnRpruch auf Herausgabe der empfangenen Schmiergelder 
hat der Geschaftsinhaber gegen den Angestellten nicht. 
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§ 13. 
"In den Fallen der §§ 1, 3 kann der Anspruch auf Unterlassung von 

jedem Gewerbetreibenden, der Waren oder Leistungen gleicher oder ver
wandter Art herstellt oder in den geschaftlichen Verkehr bringt, oder von 
Verbanden zur F6rderung gewerblicher lnteressen gel tend gemacht werden, 
soweit die Verbande als solche in biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten klagen 
k6nnen. Auch k6nnen diese Gewerbetreibenden und Verbande demjenigen, 
welcher den §§ 6, 8, 10, 11, 12 zuwiderhandelt, auf Unterlassung in Anspruch 
nehmen. 

Zum Ersatze des durch die Zuwiderhandlung entstehenden Schadens ist 
verpflichtet: 
1. wer im FaIle des § 3 die Unrichtigkeit der von ihm gemachten Angaben 

kannte oder kennen muEte, Gegen Redakteure, Verleger, Drucker oder 
Verbreiter von periodisehen Drueksehriften kann der Ansprueh auf Seha
densersatz nur .geltend gemaeht werden, wenn sie die Unriehtigkeit der 
Angaben kannten; . 

2. wer gegen die §§ 6, 8, 10, 11, 12 vorsatzlieh oder fahrlassig verstOEt. 
Werden in einem gesehaftliehen Betrieb Handlungen, die naeh §§ 1, 3, 

6, 8, 10, 11, 12 unzulassig sind, von einem Angestellten oder Beauftragten 
vorgenommen, so ist der Unterlassungsanspruch aueh gegen den Inhaber des 
Betriebs begriindet." 

Unter Verbanden zur Forderung gewerblicher Interes
sen, welche in burgerlichen Rechtsstreitigkeitenals solche klagen 
konnen, sind gemaB § 50 ZPO. diejenigen Verbande zu verstehen, die 
aktive Parteifahigkeit besitzen, also rechts£ahig sind. Die Rechts
fa,higkeit wird erlangt, gemaB §§ 21, 22 BGB. Diese lauten: 

§ 21 BGB. "Ein Verein, dessen Zweek nieht auf einem wirtschaftliehen 
Gesehiiftsbetrieb geriehtet ist, erlangt Rechtsfahigkeit dureh Eintragung in 
das Vereinsregister des zustandigen Amtsgeriehts." 

§ 22 BGB. "Ein Verein, dessen Zweck auf einem wirtsehaftlichen Ge
sehaftsbetrieb gerichtet ist, erlangt in Ermangelung besonderer reiehsgesetz
lieher Vorsehriften Rechtsfahigkeit dureh staatliehe Verleihung. Die Ver
leihung steht dem Bundesstaate zu, in dessen Gebiete der Verein seinen 
Sitz hat." 

Gegen aIle den § 1 verletzenden Handlungen ist die Klageberechti
gung der Verbande gegeben. Wenn Verbande im,Sinne des § 13 gegen
einander oder gegen Dritte unlauteren Wettbewerb treiben, so konnen 
sie nach den aIlgemeinen Regeln belangt werden (RG. 79,321). Klage
berechtigt sind die Verbande insoweit, als sie die Sicherung und For
derung derjenigen Zwecke erstreben, deren Erreichung sie sich zur 
verfassungsmaBigen Aufgabe gesetzt haben. 

Fur die Schadensersatzverpflichtung aus § 3 genugt es, gemaB 
§ 13, daB der Handelnde die Unrichtigkeit der von ihm gemachten 
Angaben kannte oder kennen muBte. Die Sorgfalt, die h11tte an
gewendet werden mussen, ist im EinzelfaIle festzustellen. Leichte 
Fahrlassigkeit genugt. N ach zugestelIter Unterlassungsklage wird der 
Beklagte, wenn er die unrichtigen Angaben weiter behauptet oder 
verbreitet, stets fahrlassig handeln, soweit der Wortlaut der Klage 
ihn aufzuklaren geeignet ist. 
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Eine Reihe industrieller Unternehmungen geben regelmaBig Zei
tungen, Druckschriften, Mitteilungen fiber ihre Erzeugnisse an ihre 
Kundschaft. Auch ffir diese Zeitschriften trifft das bezfiglich der un
richtigen und falschen Reklame Gesagte in vollem Umfange zu. Des 
weiteren kommt aber auch noch das Reichs-PreBgesetz in Frage. 
Der § 11 des PreBgesetzes regelt die Verantwortlichkeit bei periodisch 
erscheinenden Druckschriften. 

Als periodische Druckschriften gelten gemaB § 7 des PreB
gesetzes Zeitungen und Zeitschriften, die in monatlichen oder kfirzeren, 
wenn auch unregelmaBigen Fristen, erscheinen. Liegt eine periodische 
Druckschrift hiernach nicht vor, wie z. B. bei Katalogen, dann tritt 
die Haftung nach allgemeinen Grundsatzen ein. 

Als der Redakteur der periodischen Zeitschrift gilt derjenige, 
der fiber das Zustandekommen des Inhalts der Druckschrift zu ver
ffigen hat, also insoweit verantwortlich ist. Verleger ist derjenige, 
dem die Herstellung der Druckschrift vertragsmaBig fiberlassen wor
den ist. Drucker ist derjenige, welcher im Einzelfalle den Druck der 
Ver6ffentlichung besorgt. RegelmaBg kommt der Inhaber der Drucke
rei in Betracht. V er brei ter ist derjenige, welcher die Druckschrift 
einem gr6Beren Kreise von Personen zugangig macht. Die Berichti
gung der Angaben kann gemaB § 11 des PreBgesetzes vom verant
wortlichen Redakteur verlangt werden. Auf jeder periodischen Druck
schrift ist der verantwortliche Redakteur anzugeben. 

Der § 11 lautet: 
§ 11. 

"Der verantwortliche .Redakteur einer periodischen Druckschrift ist 
verpflichtet, eine Berichtigung der in letzterer mitgeteilten Tatsachen auf 
Verlangen einer beteiligten offentlichen Behorde oder Privatperson ohne Ein
schaltungen oder Weglassungen aufzunehmen, sofern die Berichtigung von 
dem Einsender unterzeichnet ist, keinen strafbaren Inhalt hat und sich auf 
tatsiichliche Angaben beschriinkt. 

Der Abdruck muB in der nach Empfang der Einsendung niichstfolgen
den, fUr den Druck nicht bereits abgeschlossenen Nummer, und zwar in dem
selben Teile der Druckschrift und mit derselben Schrift geschehen, wie der 
Abdruck des zu berichtigenden Artikels. 

Die Aufnahme erfolgt kostenfrei, soweit nicht die Entgegnung den Raum 
der zu berichtigenden Mitteilung iiberschreitet; fiir die iiber dieses MaB hin
ausgehenden Zeilen sind die iiblichen Einriickungsgebiihren zu entrichten." 

Die Berichtigung kann auch beziiglich solcher Angaben ver
langt werden, die im Inseratenteil einer Zeitung gestanden haben. 

Der § 19 des PreBgesetzes gibt dann nooh an, daB bestimmte 
Verst6Be gegen das PreBgesetz bis zu 150 Mark oder mit Haft 
bestraft werden. (VgI. S. 379.) 

Aus dem § 13 UWG. geht hervor, daB die Unterlassungsklage 
gegen den Inhaber des Betriebes erfolgen kann, wenn von einem 
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Angestellten oder Beauftragten VerstOBe gegen das UWG. vorge
nommen worden sind. 

Wiederholungsgefahr muB auch hier bestehen. 
Die Kosten hat in solchem Falle trotz der zweifellos vorhan

denen Harte der Inhaber des Betriebes zu tragen auch dann, wenn 
er nach allgemeinen Grundsatzen nicht haftbar fUr das Tun seiner 
Angestellten sein wiirde, und wenn er den Klageanspruch unter 
Behinderung der Moglichkeit weiterer VerstoBe anerkannt. 

§ 14. 
n Wer zu Zwecken des Wettbewerbs liber das Erwerbsgeschaft eines 

andern, liber die Person des Inhabers oder Leiters des Geschiifts, liber die 
Waren oder gewerblichen Leistungen eines andern Tatsachen behauptet oder 
verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Geschiifts oder den Kredit 
des Inhabers zu schiidigen, ist, sofern die Tatsachen nioht erweislich 
wahr sind, dem Verletzten zum Ersatze des entstandenen Schadens ver
pfiichtet. Der Verletzte kann auch den Anspruch geltend machen, daB die 
Behauptung oder Verbreitung der Tatsachen unterbleibe. 

Handelt es sich urn vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende 
oder der Empfiinge,r der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist 
der Anspruch auf Unterlassung nur zulassig, wenn die Tatsachen der Wahr
heit zuwider behauptet oder verbreitet sind. Der Anspruch auf Schadens
ersatz kann nur geltend gemacht werden, wenn der Mitteilende die Unrichtig
keit der Tatsachen kannte oder kennen mu6te. 

Die Vorschrift des § 13 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung." 

Der vorliegende Paragraph bezieht sich auch auf Handlungen, 
denen keiner lei Versch ulden zugrunde liegt, und die sich nicht 
einmal aus irgendwie unlauterer Gesinnung herleitell. Er geht 
also iiber den eigentlichen Rahmen des Wettbewerbgesetzes weit 
hinaus. Mag derjenige, der die betriebsfiihrende Tatsache behauptet 
hat, noch so gutglaubig gewesen sein, mag er mit gutem Grunde 
die Wahrheit der Behauptung als feststehend angesehen haben (RG. 
im Recht 03,557), mag er noch so sehr das bloBe geriichtweise 
Lautwerden der von ihm verbreiteten Tatsache betont haben (RG. 
in UW. 1, 31;' 1,46), mag selbst eine Verwechselung der Person des 
durch die AuBerung getroffenen Gewerbetreibenden vorliegen (RGSt. 
9, 150; 29,45), so beriihrt dies alles die unbeschrankte Haftung in 
keiner Weise (RG. in JW. 01,809). Selbst Wahrung berechtigter 
Interessen schiitzt nicht, es sei denn, daB die behauptete Tatsache 
sich als eine vertrauliche Mitteilung im Sinne des obigen Absatzes 2 
darstellt. 

Auch in einer vertraulichen Mitteilung an einen Einzelnen 
kann eine Verbreitung liegen (OLG. Rspr. 14,422; HGZ. 09, No. 69). 
Es ist hierbei gleichgiiltig, ob dem Emp£anger der Mitteilung die 
Tatsache bereits bekannt war (RG. in Recht 06, No. 31, 74). Weder 
die Form noch die Art der Aufstellung oder Weitergabe der Tat
sache ist von Bedeutung. 
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Die Behauptung einer Patent-, Warenzeichen-, Ge
brauchsmusterverletzung wird als die Behauptung einer Tat
sache angesehen. Voraussetzung ist nur, daB eine objektive N ach
prufung moglich ist (RG. 58,209; JW. 01,658; RG. in UW. 1,30). 

Die Beweislast fUr die Wahrheit der Tatsache liegt dem Be
klagten ob, wahrend der Klager die Behauptung oder Verbreitung 
der Tatsache und die Gefahrdung seines Geschaftsbetriebes beweisen 
und die Unwahrheit der Tatsache behaupten muB (RG. in UW. 1,60; 
RG. 61, 366; 65, 310). 

Die Schadigung des Kredits des Inhabers steht der Scha
digung· des Geschaftsbetriebes gleich. Kredit ist das offentliche 
Vertrauen in die Zahlungsfahigkeit einer Person oder Gesellschaft. 

Fur die Feststellung eines berechtigten Interesses ist die ver
standige Betrachtung des Einzelfalles in all seineD Beziehungen 
zugrunde zu legen. MaBgebend ist die aus den Umstanden des 
Falles sich ergebende Billigkeit (RGSt. 26, 76). Unter Umstanden 
geniigt es, daB die Interessen des Beklagten nur mittelbar beriihrt 
werden (RGSt. 30,41). Auch bei Wahrnehmung fremder Interessen 
kommt die berechtigte Interessenwahrung in Betracht. Fiir wissent
lich falsche Angaben kann kein berechtigtes Interesse geltend ge
macht werden (RG. 50, 109; RG. in JW. 01, 438). Fiir die Schadens
ersatzklage genugt der Einwand des berechtigten Interesses und der 
vertraulichen Mitteilung nicht, wenn der Mitteilende die Unrichtig
keit der Tatsachen kannte oder kennen muBte. 

§ 15. 
"Wer wider besseres Wissen iiber das Erwerbsgeschaft eines 

andern, iiber die Person des Inhabers oder Leiters des Geschafts, iiber die 
Waren oder gewerblichen Leistungen eines andern Tatsachen der Wahr
heit zuwider behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Be
trieb des Geschafts zu schiidigen, wird mit Gefiingnis bis zu einem Jahre und 
mit Geldstrafe bis zu 5000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

Werden die im Abs. 1 bezeichneten Tatsachen iu einem geschiiftlichen 
Betriebe von einem Angestellten oder Beauftragten behauptet oder verbreitet, 
so ist der Inhaber des Betriebs neb en dem Angestellten oder Beauftragten 
strafbar, wenn die Handlung mit seinem Wissen geschah." 

Der Tater muB, um wider besseres Wissen zu handeln, von 
der Unwahrheit seiner Behauptung iiberzeugt sein. Wider besseres 
Wissen handelt schon derjenige, welcher etwas als bestimmt be
hauptet im BewuBtsein, daB er nur unbestimmte Kenntnis davon 
hat (RG. im Recht 05, 44). Der Vorsatz der wider besseres Wissen 
vorgenommenen Behauptung oder Verbreitung muB dem Angeklagten 
zugleich mit der Unwahrheit der Behauptung nachgewiesen werden. 
Tater ist nur derjenige, der selbst die betriebsgefahrdende Behaup
tung aufstellt. Geschieht dies in Gegenwart und im Interesse eines 
andern, ohne daB der Interessierte sofort widerruft, dann macht er 
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sich der Beihilfe schuldig. Der Tater muB sich bewuBt sein, daB 
seine Behauptungen geeignet sind, den Geschaftsbetrieb des Be
troffenen zu gefahrden. Die Behauptung braucht nicht zu Zwecken 
des Wettbewerbs erfolgt zu sein, auch der Grund der Behauptung 
ist ohne Bedeutung (RGSt. 31, 87). Die Behauptung oder Verbrei
tung braucht auch nicht im geschaftlichen Verkehr geschehen zu 
sein (RGSt. 31, 65). DaB eine Schadigung der wirtschaftlichen Exi
stenz des Betroffenen eingetreten oder beabsichtigt ist, bildet keine 
Voraussetzung der Strafbarkeit (RGSt. 31, 64; 44, 160; GewRschutz 
98, 157). Der Eintritt des Schadens wird jedoch auf das StrafmaB 
von EinfluB sein. Der § 15 des UWG. erganzt den § 187 StGB., 
in welchem die Kreditgefiihrdung behandelt wird. Fiillt eine 
Tat unter beide Gesetzesbestimmungen, so kann auf Geld- und Frei
heitsstrafe erkannt werden. Der § 187 StGB. lautet: 

"Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf e~en andern eine un
wahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verachtlich zu 
machen oder in der offentlichen Meinung herabzuwiirdigen oder dessen Kredit 
zu gefahrden geeignet ist, wird wegen verleumderischer Beleidigung mit Ge
fangnis bis zu zwei Jahren und, wenn die Verleumdung offentlich oder durch 
Verbreitung von Schriften, Abbildungen oder Darstellungen begangen ist, mit 
Gefangnis nicht unter einem Monat bestraft. 

Sind mildernde Umstande vorhanden, so kann die Strafe bis auf einen 
Tag Gefangnis erma.Bigt oder auf Geldstrafe bis zu 900 Mark erkannt werden." 

Der Geschiiftsinhaber wird neben dem Angestellten oder Beauf
t.ragten wie ein Mittater bestraft, wenn die strafbare Handlung in 
seinem geschaftlichen Betriebe mit seinem Wissen begangen worden 
ist. Hat der Geschaftsinhaber zwar von der strafbaren Handlung. 
seiner Angestellten oder Beauftragten gewuBt, war es ihm aber un
moglich, sie zu verhindern, so entfallt jede strafrechtliche Verantwort
lichkeit. Dagegen geniigt es, wenn der Geschaftsinhaber, der von 
der Straftat seines Angestellten Kenntnis hat, dieselbe nur aus 
Fahrlassigkeit nicht verhindert. Der Inhaber ist also bereits bei 
Fahrlassigkeit strafbar, wahrend die Strafbarkeit der Angestellten 
oder Beauftragten Vorsatz zur Voraussetzung hat. Die Strafver
folgung tritt nur auf Strafantrag ein. 

Als zivilrechtliche Folgen ergeben sich: Schadensersatz. 
Unterlassungs- und Beseitigu·ngsanspruch. 

§ 16. 
"Wer im geschaftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma oder die 

besondere Bezeichnung eines Erwerbgeschafts, eines gewerblichen 
Unternehmens oder einer Druckschrift in einer Weise benutzt, welche ge
eignet ist, Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der beson
deren Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer befugter Weise be
dient, kann von diesem auf Unterlassung der Benutzung in Anspruch ge
nommen werden .. 
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Der Benutzende ist dem Verletzten zum Ersatze des Schadens ver
pflichtet, wenn er wuBte oder wissen muBte, daB die miBbrauchliche Art der 
Benutzung geeignet war, Verwechslungen hervorzurufen. 

Der besonderen Bezeichnung eines Erwerbsgeschafts stehen solche Ge
schaftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Gaschafts von andern 
Geschaften bestimmte Einrichtungen gleich, welche innerhalb beteiligter Ver
kehrskreise als Kennzeichen des Erwerbsgeschafts gelten. Auf den Schutz 
von Warenzeichen und Ausstattungen (§§ 1, 15 des Gesetzes zum Schutze 
der Warenbezeichnungen yom 12. Mai 1894, RGBl. S. 441) finden diese Vor
schriften keine Anwendung. 

Die Vorschrift des § 13 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung." 

Fiir die Schadensersatzklage geniigt Vorsatz oder Fahrlassig
keit. Die Voraussetzung fUr obigen Paragraphen ist, daB beim Zu
sammenstoB mehrerer Unterscheidungszeichen derjenige Gewerbe
treibende, dessen Interessen spater auftreten, verpflichtet ist, seine 
Unterscheidungszeichen von denen des andern in eine die Verwechse
lungsgefahr ausschlieBende Weise abzugrenzen (RG. 77,29). Die 
Frage der Verwechselungsfahigkeit der Schutzgegenstande ist £iir 
die Anwendung des § 16 entscheidend. Unter Umstanden ist ein 
MindestmaB der Unterscheidung als ausreichend anzusehen, insbe
sondere bei der befugten Benutzung des eigenen Namens. Die 
Feststellung der Verwechselungsfahigkeit muB dahin erfolgen, daB 
die im Einzelfalle vorliegende Art der Benutzung geeignet ist, Ver
wechselungen hervorzurufen. Hierbei ist es belanglos, ob bereits 
Verwechselungen vorgekommen sind. Die Verwechselungsgefahr ist 
regelmaBig yom der Standpunkt der Abnehmer zu beurteilen (RG. in 
JW. 98, 250 No.7). Die raumliche Nahe der beiden Geschiiftsbetriebe 
und die Gleichartigkeit der gefiihrten Waren ist zu beriicksichtigen 
(RG. in MuW. 8,295). Trotz hinreichenderUnterscheidungsmerkmale 
kann sich je nach Sachlage die Verwechselungsfahigkeit aus der 
besonderen Art der Benutzung ergeben (RG. in MuW. 9, 162; RG. 
in JW. 98, 83 No. 53). 

Der § 16 soll besondere Erscheinungsformen des un
lauteren Wettbewerbes treffen; er beriihrt die Bestimmungen 
der iibrigen Gesetze zum Schutze des Namens, der Firma, der 
Warenbezeichnungen und Warenausstattungen nicht. 

Als Benutzung im Sinne des § 16 gilt jede Art des Ge
brauchs, sei es im eigenen, sei es in fremdem Interesse (RG. 55, 
123). Benutzung ist insbesondere die Fiihrung von Bezeichnungen 
in Warenzeichen (RG. 48, 241), die Aufschrift auf Empfehlungs
karten und Preislisten (RG. 29, 61; 36,14), die Benutzung als Tele
grammadresse (RG. in JW. 99, 311 No. 27). 

Die Anspriiche auf Unterlassung, Beseitigung und Schadens
ersatz bestehen selbstandig nebeneinander, sie konnen einzeln er
hoben und auch in derselben Klage verbunden werden; ist eine 
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dieser Klagen erhoben, so steht der Erhebung der andern nicht die 
Einrede der Rechtshangigkeit, ist eine dieser Klagen entschieden, 
so nicht die Einrede der Rechtskraft entgegen (RG. in Bl. 01,259). 
Die Anspriiche auf Bereicherung, Herausgabe des Erlangten und 
Rechnungslegung konnen nur wahlweise verfolgt werden. 

Den Namensschutz gewahrt bereits § 12 BGB. Derselbe 
lautet: 

"Wird daB Recht zum Gebrauche eines Namens dem Berechtigtem von 
einem andern bestritten, oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch 
verletzt, daB ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann 
der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeintriichtigung ver
langen. Sind weitere Beeintrachtigungen zu besorgen, so kann er auf Unter
lassung klagen." 

Das UWG. bringt im § 16 eine Erweiterung des Schutzes des 
N amens, indem er auch eine an sich befugte Benutzung des Na
mens oder der Firma trifft, wenn sie geeignet ist, Verwechselungen 
mit andern Bezeichnungsmitteln hervorzurufen, deren sich ein an
derer befugter Weise bedient. Die mit juristischer Personlichkeit 
ausgestatteten Handelsgesellschaften, die Aktiengesellschaften, die 
Gesellschaften mit beschrankter Haftung, die Kommanditgesell
schaften a.uf Aktien, die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
genieBen nicht den Schutz des § 12 BGB., sondern unterstehen 
dem Firmenrecht. 

MaBgebend, ob eine freie Bezeichnung angenommen werden 
kann, ist die Auffassung des Publikums (RG. in JW. 08, 737). 

Von der Firma ist zu unterscheiden der Etablissements
name. Dieser genieBt keinen Firmenschutz, sondern wird als be
sondere Bezeichnung eines Erwerbsgeschaftes nach § 16 UWG. ge
schiitzt. Die Geschaftsbezeichnung ist an dasjenige Geschaft ge
bunden, dem sie als Kennzeichen dient. 

Fiir die Bezeichnung einer Firma. und den Schutz einer 
solchen Bezeichnung kommt noch § 37 HGB. in Betracht: 

"Wer eine nach den Vorschriften iiber die ,Handelsfirma' ihm nicht zu
stehende Firma gebraucht, ist von dem Registergericht zur Unterlassung des 
Gebrauohs der Firma dnrch Ordnungsstrafen anzuhalten. Die Rohe der 
Strafen bestimmt sioh nach § 14 Satz 2. 

Wer in seinen Rechten dadurch verletzt wird, daB ein anderer eine 
Firma unbefugt gebraucht, kann von diesem die Unterlassung des Gebrauchs 
der Firma verlangen. Ein nach sonetigen Vorsohriften begriindeter Anspruch 
auf Schadensersatz bleibt unberiihrt." 

Auch § 18 Abs. 2 HGB. ist noch heranzuziehen: 
"Der Firma darf kein Zusatz beigefiigt werden, der ein Gesellschafts

verhiiltnis andeutet oder sonst geeignet ist, eine Tiiuschung iiber die Art 
oder den Umfang des Geschii.fts· oder die Verhii.ltnisse des Geschii.ftshabers 
herbeizufiihren. Zusiitze, die zur Unterscheidung der Person oder des Ge
sohii.fts dienen, sind gestattet." 
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Mit der Klage aus § 37 Abs. 2 HGB. kann erwirkt werden: 

1. die Vnterlassung des ferneren Gebrauchs der Firma; 
2. die Loschung der Firma. 

Auch aus dem WZG. ist noch der Firmenschutz herzuleiten. 
Es sei hier auf die §§ 14 und 20 sowie auf den § 13 des WZG. 
verwiesen. Dadurch, daB jemand Bestandteile seiner Firma zur 
Bildung eines Warenzeichens benutzt, horen sie nicht auf, Firma 
zu sein, und es enthalt deshalb der Gebrauch des Warenzeichens 
insoweit zugleich den der Firma (RG. 48, 233; RG. in MuW. Band 
11, 84). Auch beim Gebrauch einer Firma in abgekiirzter Gestalt, 
etwa durch Verwendung eines Schlagwortes geniigt die Heran
ziehung des § 16, wenn darin ein Kennzeichen der Firma im Ver
kehr gefunden wird. (RG. in MuW. 8, 297 und RG. im GewRschutz. 
1911, 176.) 

Das Verhaltnis des § 37 HGB. zu § 16 UWG. ist folgendes: 
Der MiBbrauchende kann nach dem Firmenrecht zum Gebrauch einer 
Firma befugt sein, weil sie den Vorschriften des HGB. entsprechend 
flir ihn eingetragen ist; und doch kann der Gebrauch, weil die 
weitergehenden Voraussetzungen des § 16 UWG. vorliegen, gegen 
die Rechte eines anderen Gewerbetreibenden verstoBen. 

§ 17. 

"Mit Gefiingnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 5000 Mark 
oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer ala Angestellter, Arbeiter 
oder Lehrling eines Geschiiftsbetriebes Geschiifts- oder Betriebsgeheimnisse, 
die ihm vermoge des Dienstverh1iJtnisses anvertraut oder sonst zugiinglich 
geworden sind, wiihrend der Geltungsdauer des Dienstverhiiltnisses unbefugt 
an andere zu Zwecken des Wettbewerbes oder in der Absicht, dem lnhaber 
des Geschaftsbetriebes Schaden zuzufiigen, mitteilt. 

Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher Geschiifts- oder Betriebsgeheim
nisse, deren Kenntnis er durch eine der im Abs. 1 bezeichncten Mitteilungen 
oder durch einc gegen das Gesetz oder die guten Sit ten verstoilene eigene 
Handlung erlangt hat, zu Zwecken des \Vettbewerbes unbefugt verwertet 
oder an andere mitteilt." 

Dem Geheimnisverrat durch Angestellte eines Gewerbe
betriebes betrachtet das Gesetz vornehmlich aus dem Gesichtspunkte 
des Vertrauensbruchs und des unlauteren Eigennutzes. Der Schutz 
gilt der Personlichkeit des Geheimhaltenden in seinem Willen auf 
Wahrung des Geheimnisses. 

Als Tat e r kommen Angestellte, Arbeiter und Lehrlinge eines 
Geschaftsbetriebes in Betracht. Zu den Angestellten gehoren: Hand
Inngs- nnd Gewerbegehilfen (RGSt. 37, 7; RG. 54, 123); Reisende 
(UW. 2, 57, 16); Chemiker einer Fabrik (RGSt. 32, 136); Redakteure 
einer Zeitung, Direktoren einer Aktiengesellschaft, Werkmeister (RG. 
59,76; UW. 2, 15); Geschaftsfiihrer einer G. m. b. H., auch Volontare. 
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Ob das Vertragsverhaltnis ein reiner Dienstvertrag oder ein 
Vertrag anderer Art ist, kommt nicht in Betracht. 

Geheimnisse im Sinne des § 17 sind Tatsachen: 

1. die in einem bestimmten Zusammenhange mit einem Geschafts-
betriebe stehen; 

2. die nicht offenkundig sind; 
3. die der Betriebsinhaber geheimhalten will; 
4. an deren Geheimhaltung er ein verstandiges Interesse hat. 

Angebote, Preisberechnungen, Vorverhandlungen zu einem ein
zelnen GeschaftsabschluB k6nnen sich als Geschafts- oder Betriebs
geheimnisse darstellen (RG. in MuW. 10, 313). 

Offenkundig ist eine Tatsache, die der Kenntnis einer uu
begreuzten Anzahl zugangig oder der zufalligen Kenntnisnahme 
durch beliebige Dritte ausgesetzt ist. (RGSt. 28, 160; 38, 110; 40, 
407). Durch Besprechung in der Fachpresse wird in der Regel 
Offenkundigkeit der betreffenden Tatsache bewirkt (RGSt. 38, 108), 
desgleichen durch die Patenterteilung. 1st die geheime Tatsache 
auch in ·andern Betrieben bekannt, so ist sie damit an sich noch 
nicht offenkundig; es kommt hier darauf an, ob flir die Mitbewerber 
Offenkundigkeit besteht (RG. in UW. 2, 90). Nur wenn das Erlangen 
der Kenntnis auf normalem Wege moglich, und wenn die Kenntnis 
anderer eine sichere und dauernde ist, kann die Kenntnis als all-' 
gemein zuganglich angesehen werden (RGSt. 33, 66). Es bedarf des 
Nachweises des Willens der Geheimhaltung nicht, wenn dieser in
folge der Wichtigkeit zur Geheimhaltung sich von selbst versteht 
(RG. in UW. 2. 30; RGSt. 25, 48; 26, 6; 29, 430). Auch eine Er
findung, die der Angestellte in Erflillung eines Dienstvertrages ge
macht hat, ist als anvertraut zu betrachten (RGSt. 32, 217). 

Ein AusschluBrecht des Geschaftsinhabers ist abgesehen von 
einer dahingehenden vertraglichen Vereinbarung zwischen ihm und 
dem Angestellten (RGSt. 32, 137) anzunehmen, wenn die Erfindung 
in den Rahmen der von dem Angestellten vertraglich zu leistenden 
'l'atigkeit fallt (RG. LZ. 0, 8, 857; JW. 1900, 738), insbesondere, wenn 
diese Tatigkeit sich vertraglich auf Versuche zu Verbesserungen zu 
erstrecken hatte (RGSt. 31, 52; ~2, 216; OLG. Rspr. 6, 2 Hamburg). 
In solchem FaIle ist die Erfindung des AngesteIlten ein Teil von 
dessen vertragsmaBiger Dienstleistung, mithin Erfiillungsleistung 
(RGSt. 32, 258; Bl. 5, 337). 

Die Schweigepflicht erreicht ihr Ende mit der rechtmaBigen 
Beendigung des Vertragsverhaltnisses. Ob die Verwertung des Ge
heimnisses durch einen andern, dem es mitgeteilt wurde, erst nach 
Eeendigung des Dienstverhaltnisses erfolgt ist, bleibt anBer Betracht. 
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Rech tmaB ige Beendigung des Dienstverhaltnisses liegt vor, wenn 
es durch vertrags- oder gesetzmaBige Kiindigung oder auf Grund 
gesetzlicher Bestimmung ohne Einhaltung der Kiindigungsfrist oder 
infolge gegenseitigen nbereinkommens gelOst worden ist. Hat da
gegen der Angestellte zu Unrecht gekiindigt oder vertragswidriger 
Weise den Dienst verlassen, oder hat der Geschaftsinhaber grund
los gekiindigt, oder weigert er die Annahme der Dienste des An
gestellten, dann besteht trotzdem die Schweigepflicht desselben fort 
(RG. in UW. 2, 40). Will der Angestellte im FaIle der vertrags
widrigen Entlassung Befreiung von der Schweigepflicht erlangen, 
dann muB er die Entlassung annehmen. 

Es geht hieraus hervor, daB in der Zeit zwischen der Kiin
digung und dem Vertragsablauf ein Geheimnisverrat strafbar ist. 
nber die Geltungsdauel' des Dienstverhaltnisses hinaus besteht kein 
strafrechtlicher Schutz gegen Geheimnisverrat (RGSt. 33, 65; 39, 83). 
Der Geschiiftsinhaber ist lediglich zivilrechtlich geschiitzt, wenn der 
Angestellte eine ihm iiber den Dienstvertrag hinaus auferlegte 
Schweigepflicht bricht (RG. 65, 333; RG. in JW. 07, 252). 

Unbefugt ist eine Mitteilung, zu der der Mitteilende - nach 
seinen Vertragspflichten gegeniiber dem Geschiiftsinhaber - nicht 
berechtigt ist. 

Zur Vollendung des Vergelrens ist nicht erforderlich, daB der 
Zweck der Mitteilung erreicht wird. Das Vergehen ist in dem 
Zeitpunkt vollendet, in welchem der Mitteilungsempfiinger von dem 
verratenen Geheimnis Kenntnis erhliJt. Erreicht die Mitteilung des 
Taters den von ihm bestimmten Empfanger nicht, gelangt sie aber 
zufiillig an einen andern, dann ist der Tater in gleicher Weise 
strafbar. 

Verwertung ist jede auf vermogensrechtliche Gewinn ab
zielende Benutzung eines Geheimnisses, wobei nicht erforderlich ist, 
daB ein Gewinn tatsachlich erreicht wird (RG. in MuW. Band 10, 
96; RGSt. 39,85; 40,408). 

Die Vollendung des Vergehens liegt vor, wenn die Mit
teilung oder Verwertung erfolgt ist. Die Verjahrung der Straf
verfolgung und Strafvollstreckung richtet sich nach den §§ 66 if. 
StGB. Die Strafverfolgung erfolgt auf Antrag des Verletzten. An
tragsberechtigt ist derjenige, welcher zur Zeit des Geheimnisverrats, 
der unbefugten Verwertung oder Mitteilung das Personlichkeitsrecht 
iiber das Geheimnis ausiibte. 

§ 18. 
"Mit Geiiingnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fiinftau

send Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer die ihm im ge
schiiftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art, 
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insbesondere Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Schnitte, Rezepte zu Zwecken 
des Wettbewerbs unbefugt verwertet oder an andere mitteilt." 

§ 19. 
"Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 17 und 18 verpflichten 

auBerdem zum Ersatze des entstandenen Schadens. Mehrere Verpflichtete 
haften als Gesamtschuldner." 

Der Anspruch auf Schadensersatz ist dem Verletzten unab
hangig von der strafrechtlichen Verfolgung gegeben. 

§ 20. 
"Wer zu Zwecken des Wettbewerbs es unternimmt, einen and ern zu 

einer Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften des § 17 Abs. 1 und § 18 zu 
bestimmen, wird mit Gefangnis bis zu neun Monaten und mit Geldstrafe bis 
zu zweitausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft." 

Unternehmen ist jedes Handeln, das die Absicht kundgibt, 
jemanden zum Verrat oder zur unlauteren. Verwertung im Sinne 
der §§ 17 und 18 zu bestimmen. Der Begriff umfaBt auch die 
in Erscheinung tretenden Vorbereitungshandlungen, und zwar so
wohl diejenigen, die das Vorhaben unmittelbar zur Ausfiihrung 
bringen, als auch diejenigen, durch die die Ausfiihrung nor mittel
bar gefordert wird (RGSt. 39, 321; RG. in JW. 07,416). Durch 
den Riicktritt des Taters vom Unternehmen wird die Strafbarkeit 
seiner Tat nicht wieder aufgehoben. 

§ 21 •. 
"Die in diesem Gesetz bezeichneten Anspriiche auf Unterlassung oder 

Schadensersatz verjahren in sechs Monaten von dem Zeitpunkt an, in welchem 
der Anspruchsberechtigte von der Handlung und von der Person des Ver
pflichteten Kenntnis erlangt, ohne Riicksicht auf diese Kenntnis in drei Jahren 
yon der Begehung der Handlung an. 

Fiir die Anspriiche auf Schadensersatz beginnt der Lauf der Verjahrung 
nicht vor dem Zeitpunkt, in welchem ein Schad en entstanden ist." 

Liegt eine Einheitshandlung vor, so kommt es allein auf deren 
Vollendung an. Bei del' fortgesetzten Handlung liegt Vollendung 
erst mit AbschluB des gesamten Tuns VOl'. Mit jeder Einzelhand
lung entsteht der Unterlassungsanspruch neu, und damit beginnt 
auch eine neue Verjahrung. Ob eine fortgesetzte Handlung anzu
nehmen ist, hangt von den Tatumstanden des Einzel£alles ab. 

Die Verjahrungsfrist betragt nach obigem 6 Monate. Die 
sechsmonatige Frist berechnet sich auf Grund der Vorschriften der 
§§ 186-188 BGB. Erganzend sind die Verjahrungsbestimmungen 
des BGB. heranzuziehen, und zwar die §§ 194/195, 218 u. 852 BGB. 

Die Wirkung der Verjahrung ist in den §§ 222-225 behandelt. 

§ 22. 
"Die Strafverfolgung tritt mit Ausnahme der in den §§ 6, 10, 11 be

zeichneten Faile nur auf Antrag ein. In den Fiillen der §§ 4, 8, 12 hat das 
Recht, den Strafantrag zu stellen, jeder der im § 13 Abs. 1 bezeichneten Ge
werbetreibenden und Verbande. 

Die Zuriicknahme des Antrags ist zulassig. 
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Strafbare Handlungen, deren Verfolgung nur auf Antrag eintritt, konnen 
von dem zum Strafantrage Berechtigten im Wege der Privatklage verfolgt 
werden, ohne daB es einer vorgangigen Anrufung der Staatsanwaltschaft be
darf. Die offentliche Klage wird von der Staatsanwaltschaft nur dann er
hoben, wenn dies im offentliehen Interesse liegt. 

Geschieht die Verfolgung im Wege der Privatklage, so sind die Sehoffen
geriehte zustandig." 

Erganzend sind hierzu die §§ 61 und 64 StGB. heranzuziehen: 
§ 6] StGB. "Eine Handlung, deren Verfolgung nur auf Antrag eintdtt, 

ist nieht zu verfolgen, wenn der zum Antrage Bereehtigte es unterlaBt, den 
Antrag binnen drei Monaten zu stellen. Diese Frist beginnt mit dem Tage, 
Bait welch em der zum Antrage Bereehtigte von der Handlung und von der 
Person des Taters Kenntnis gehabt hat." 

• § 64 StGB. "Die Zuriicknahme des Antrags ist nur in den gesetzlich 
besonders vorgesehenen Fallen und nur bis zur Verkundung eines auf Strafe 
lautenden Urteils zulassig." 

Auch noch im Laufe des schwebenden Verfahrens kann der 
Strafantrag gestellt werden. Antragsberechtigt ist der Verletzte, 
d. h. der Trager des verletzten Rechtsguts, nicht etwa derjenige, 
der im zivilrechtlichen Sinne Schaden erlitten hat. 

Beantragt der Berechtigte bei der Staatsanwaltschaft die Er
hebung der offentlichen Klage und gibt die Staatsanwaltschaft die
sem Antrage nicht statt, dann hat der Berechtigte das Recht der 
Besch werde. 

§ 23. 
"Wird in den Fallen der §§ 4, 6, 8, 12 auf Strafe anerkannt, so kann 

angeordnet werden, daB die Verurteilung auf Kosten des Sehuldigen offent
Hch bekanntzumachen sei. 

Wird in den Fallen des § 15 auf Strafe anerkannt, so ist zugleich dem 
Verletzten die Befugnis zuzusprechen, die Verurteilung innerhalb bestimmter 
Frist auf Kosten des Verurteilten offentlich bekanntzumachen. 

Auf Antrag des freigesprochenen Angeschuldigten kann das Gericht die 
offentliche Bekanntmachung der Freisprechung anordnen: die Staatskasse 
tragt die Kosten, insofern sie nicht dem Anzeigenden oder dem Privatkliiger 
auferlegt worden sind. 

1st auf Grund einer der Vorschriften dieses Gesetzes auf Unterlassung 
Klage erhoben, so kann in dem Urteile der obsiegenden Partei die Befugnis 
zugesprochen werden, den verfiigenden Teil des Urteils innerhalb bestimmter 
Frist auf Kosten der unterliegenden Partei offentlich bekanntzumachen. 

Die Art der Bekanntmachung ist im Urteil zu bestimmen." 

§ 24. 
"Fur Klagen auf Grund dieses Gesetzes ist ausschlieBlich zustandig das 

Gericht, in dessen Bezirk der Beklagte seine gewerbliche Niederlassung, oder 
in Ermangelung einer solchen, seinen Wohnsitz hat. Fur Personen, die im 
Inlande weder eine gewerbliche NiederlasBung noch einen Wohnsitz haben, 
ist ausschlieBlich zustandig das Gericht des inlandischen Aufenthaltsorts, oder 
wenn ein solcher nicht bekannt ist, das Gericht, in dessen Bezirk die Hand
lung begangen ist." 

§ 25. 
"Zur Sicherung der in diesem Gesetze bezeichneten Anspriiche auf Unter

Iassung konnen einstweilige Verfugungen erlassen werden, auch wenn die in 
den §§.935, 940 der ZivilprozeBordnung bezeiehneten Voraussetzungen nieht 
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zutrefien. Zustandig ist auch das Amtsgericht, in dessen Bezirk die den An
spruch begriindende Handlung begangen ist; im iibrigen finden die Vorschriften 
des § 249 der ZivilprozeBordnung Anwendung." 

Ahnlich wie bei dem Patentgesetz ist bei VerstoBen gegen das 
UWG. die einstweilige Verfiigung von groBter Bedeutung; denn 
oft wird nur durch ein schnell~s Eingreifen die Entstehung von 
N achteilen verhindert. 

Die angezogenen §§ 935 und 940 ZPO. lauten: 
§ 935 ZPO. "Einstweilige Verfiigungen in Beziehung auf den Streit

gegenstand sind zulassig, wenn zu besorgen ist, daB durch eine Veranderung 
des bestehenden Zustandes die Verwirklichung des Rechts einer Partei ver
eitelt oder wesentlich erschwert werden konnte." 

§ 940 ZPO. "Einstweilige Verfiigungen sind auch zum Zwecke der Re
gelung eines einstweiligen Zustandes in bezug auf ein streitiges Rechtsver
haltnis zulassig, sofern diese Regelung, insbesondere bei dauernden Rechts
verhiiltnissen zur Abwendung wesentlicher Nachteile oder zur Verhinderung 
drohender Gewalt oder aus andern Griinden notig erscheint." 

1st also gemaB der weiteren Bestimmung der ZPO. ein An
spl11ch auf EriaB einer einstweiligen Verfiigung gegeben und 
ausreichend glaubhaft gemacht, so geniigt es, daB die beantragte 
einstweilige Verfiigung sich nach Sachlage ala ein angemessenes 
Sicherungsmittel darstellt (RG. in JW. 98, 606 No. 31; RG. im Recht 
06, 127). 

Auch in nicht dringlichen Fallen ist nach Absatz 2 die An
rufung des Amtsgerichts im Gegensatz zu § 942 ZPO. gestattet. Ge
nannter Paragraph sieht sonst nur die Anrufung in dringenden 
Fallen vor. Er lautet: 

"In dringenden Fallen kann das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich der 
Streitgegenstand befindet, eine einstweilige Verfiigung erlassen, unter Be
stimmung einer Frist, innerhalb welcher der Gegner zur miindlichen Ver
handlung iiber die RechtmaBigkeit der einstweiligen Verfiigung vor das Ge
richt der Hauptsache zu laden ist. 

Nach fruchtlosem Ablaufe der Frist hat das Amtsgericht auf Antrag 
die erlassene Verfiigung aufzuhehen. 

Die in diesem Paragraph erwahnten Entscheidungen des Amtsgerichts 
konnen ohne vorgangige miindliche Verhandlung erfolgen." 

§ 26. 
"Neben einer nach MaBgabe dieses Gesetzes verhangten Strafe kann auf 

Verlangen des Verletzten auf eine an ihn zu erlegende BuBe bis zum Be
trage von Zehntausend Mark erkannt werden. Fiir diese BuBe haften die 
dazu Verurteilten als Gesamtschuldner. Eine erkannte BuBe schlieBt die 
Geltendmachung eines weiteren Entschadigungsanspruches aus." 

Nur im Strafverfahren kann der Anspruch auf BuBe geItend 
gemacht werden. 1st offentIiche Klage erhoben, dann muB der 
zum BuBeverlangen Berechtigte, urn den Antrag zu stellen, sich 
dem Verfahren als Nebenklager anschIieBen. 1st der Antrag auf 
Bulle abgelehnt oder iibergangen, ~nn steht dem BuBeberechtigten 
die Moglichkeit offen, durch Einlegung von Rechtsmitteln eine ihm 
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giinstige Entscheidung herbeizufiihren, und zwar kann er sich der 
Rechtsmittel auch bedienen, um lediglich seinen Anspruch auf BuBe 
zu verfolgen (RGSt. 8, 384; 44, 295). Die Rohe der BuBe wird 
yom Gel'icht nach freiem Ermessen bestimmt (§ 260 StPO). Einen 
strikten Nachweis der Rohe seines Schadens braucht der BuBe
berechtigte nicht zu erbringen (RGSt. 17, 190; 30,367; 44, 299). 
Vielmehr gelten die Grundsatze des § 287 ZPO.: hat das Gericht die 
'Oberzeugung gewonnen, daB dem Verletzten ein Schaden erwachsen 
ist, dann muB es dem Verlangen stattgeben. Demnach fallen Be
weisantrage, bei denen es sich lediglich um die Frage handelt, ob 
und zu welcher Rohe ein Schaden entstanden ist, nicht unter die 
Vorschrift des § 243 StPO. (RGSt. 44, 299). Das Gericht hat nach 
freiem Ermessen iiber den Betrag des Schadens zu erkennen (RG. 
in MuW. 7,209). Der entgangene Gewinn ist zu beriicksichtigen. 
Zu ersetzen ist auch noch der Kostenaufwand, den der Verletzte 
zur Vorbereitung und Durchfiihrung der Strafverfolgung etwa ge
habt hat, soweit diese Randlung die Bestrafung bewirkt oder mit
bewirkt hat (RGSt. 42, 166; RG. in DJZ. 09, 1500). 

Ein zivilrechtlicher Vergleich iiber die Entschii.digung oder 
ein Verzicht beseitigen das Recht, BuBe zu verlangen (RGSt. 
31, 335). 

Das Verfahren bestimmt sich nach den §§ 443-446 StPO. 
Dieselben lauten: 

§ 443 StPO. "Die Befugnis, sich einer iiffentlichen Klage nach den Be
stimmungen der §§ 435-442 als Nebenklager anzuschlieBen, steht auch dem
jenigen zu, welcher berechtigt ist, die Zuerkennung einer BuBe zu verlangen. 

Wer die Zuerkennung einer BuBe in einem auf der erhobenen offent
lichen Klage anhiingigen Verfahren beantragen will, muB sich zu diesem 
Zwecke der Klage als Nebenkliiger anschlieBen." 

§ 444 StPO. "Der Antrag auf Zuerkennung einer BuBe kann bis zur 
Verkiindung des Urteils erster Instanz gestellt werden. 

Der Antrag kann bis zur Verkiindung des Urteils zuriickgenommen, ein 
zuriickgenommener Antrag nicht erneuert werden. 

Wir der Angeklagte freigesprochen oder das Verfahren eingestellt, obne 
die Sache ohne Urteil erledigt, so gilt auch der Antrag ohne weitere Ent
scheidung fUr erledigt. 

Der Anspruch auf BuBe kann von den Erben des Verletzten nicht er
hoben oder fortgesetzt werden." 

§ 445 StPO. "Der Nebenkliiger hat den Betrag, welcben er ala BuBe 
verlangt, anzugeben. 

Auf einen hiiheren Betrag der BuBe als den beantragten darf nicht er
kannt werden." 

§ 446 StPO. "Die Bestimmungen der §§ 444, 445 linden auf den Fall 
entspJ'echende Auwendung, daB von dem die BuBe Bell.nspruchenden die 
Privatklage erhoben wird." 

Die Zuerkennung der BuBe muB im verfiigenden Teile des 
Urteils erfolgen. Ein nachtraglicher BeschluB, wonach BuBe noch 
zuerkannt wird, ist unzulassig (RGSt. 42, 341). Mehrere Verurteilte 
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haften ala Geaamtachuldner. Vorauaaetzung der Verurteilung zu 
einer GesamtbuBe ist, daB die Angeklagten wegen ein und desselben 
Vergehens verurteilt sind (RGSt. 33, 14). 

Eine im Zivilverfahren oder sonst von irgend einer Seite er
langte Entschadigung ist bei der Zumessung der BuBe zu verrechnen 
(RGSt. 9, 226; 31,364). 

Die Vollstreckung der rechtskraftig zuerkannten BuBe richtet 
sich nach den Regeln der Zwangsvollstreckung im Zivilverfahren 
(§ 495 StPO.; §§ 724, 753 ZPO.). 1st die BuBe von dem Verurteilten 
nicht beizutreiben, dann ist eine Freiheitsstrafe ausgeschlossen. Der 
Berechtigte hat lediglich die Zwangsmittel der ZivilprozeBordnung, 
zur Verfiigung d. h. den Offenbarungseid und bei dessen Verweige
rung Haft. Da die BuBe keine Strafe darstellt, so ist eine Be
gnadigung des Verurteilten ohne EinfluB auf die rechtskraftig zu
erkannte BuBe. Die Verjahrung der Vollstreckung erfolgt 
gernaB § 218 BGB. innerhalb 30 Jahren: 

"Ein rechtskrii.ftig festgestellter Anspruch verjahrt in dreiBig 
J ahren, auch wenn er an sich einer kiirzeren Verjahrung unterliegt." 
Die V erjahrung des Anspruchs auf BuBe folgt der Verjahrung der 
Strafverfolgung (§§ 66 ff. StGB.) und ist von der Verjahrung des 
zivilrechtIichen Anapruches auf Schadensersatz unabhangig (RG. in 
MuW. 10,350; RGSt. 44, 296). 

Die Kosten des N e benklagers, soweit sie nach seinern Bei
tritt entstanden sind, tragt, auch wenn der Anspruch auf BuBe ab
gewiesen worden ist, der verurteilte Angeklagte (RGSt. 6, 237). 
Den N ebenklager treffen auch bei Freispruch des Angeklagten keine 
Kosten, doch k6nnen die §§ 501 und 504 StPO. beziigl. der Kosten 
in Betracht kommen, wenn die Anzeige wider besseres Wissen oder 
durch grobe FahrIassigkeit veranlaBt ist (RGSt. 15, 190). Bei del' 
Privatklage hat del' PrivatkIager die Kosten des Verfahrens zu 
tragen, wenn der Angeklagte freigesprochen wird, gernaB § 503 StPO. 

§ 27. 
"BiirgerIiche Rechtsstreitigkeiten, in welchem durch die Klage ein .An

spruch auf Grund dieses Gesetzes gel tend gemacht wird, gehiiren, sofern in 
erster Instanz die Landgerichte zustandig sind, vor die Kammer fUr Handels
sachen." 

Ais letzte Instanz gilt gemaB § 27 das Reichsgericht. 
§ 28. 

" Wer im Inlande eine HauptniederJassung nicht besitzt, hat auf den 
Schutz dieses Gesetzes nur insoweit .Anspruch, alB in dem Staate, in welchem 
seine Hauptniederlassung sich befindet, nach einer im Reichsgesetzblatt ent
haltenen Bekanntmachung deutsche Gewerbetreibende einen entsprechenden 
Schutz genieJ3en." 

Bekanntrnachungen dieser Art sind bisher vorn Reichskanzler 
nicht erlassen worden. Dagegen ist das Deutsche Reich der Inter-
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nationalen Union zum Schutze des gewerblichen Eigentums yom 
20. Marz 1883 mit Zusatzakte yom 14. Dezember 1905 beigetreten 
(vergl. Abschnitt Unionsvertrag). Durch diesen Unionsvertrag ist 
die Bekanntmachung des § 28 vollkommen ersetzt (RG. 60, 217: 
RG. in JW. 05, 237; RG. in UW. 4,72; Bl. 11, 223). 

Die einstweilige Verfiigung. 

Bei der Wichtigkeit, welche die einstweilige Verfiigung fiir den 
Industriellen bei Angriffen und Verteidigung hat, welche sich auf 
den gewerblichen Rechtsschutz beziehen, ist die Besprechung del' 
gesetzlichen V orschriften derselben not wen dig. Eine einstweilige 
Verfiigung greift unter Umstanden so tief in das Erwerbsleben ein, 
daB jeder, welcher sie erlassen will, oder welcher sich gegen sie zu 
wehren hat, sich auf das eingehendste mit den gesetzlichen Be
stimmungen vertraut machen sollte. Die Gesctzesparagraphen 
nehmen zum Teil auf die Gesetzesvorschriften Bezug, welche iiber 
die Anordnungen von Arresten und iiber das Arrestverfahren er
lassen sind. Aus diesem Grunde sind auch diese Paragraph en mit 
heranzuziehen. Die ZPO. behandelt in den §§ 916 bis 934 den 
Arrest und in den §§ 935 bis 945 die einstweilige Verfiigung. 

§ 935 ZPO. beliltimmt: 

nEinstweilige Verfiigungen in Beziehung auf den Streitgegenstand sind 
znlassig, wenn zu besorgen ist, da13 durch eine Veranderung des bestehenden 
Zustands die Verwirkliohung des Rechts einer Partei vereitelt oder wesent
lich erschwert werden konnte." 

Es muB also stets ein bestimmter Streitgegenstand vorhanden 
sein, an dem sich die einstweilige Verfiigung betatigen kann, und 
es muB begriindete Gefahr vorliegen, daB durch eine bereits er
folgte oder drohende Veranderung des bestehenden Zustandes die 
Verwirklichung des Anspruchs vereitelt oder erschwert werden 
konnte. 

§ 936 ZPO. 

nAnf die Anordnung einstweiliger Verfiigungen und das weitere Ver
fahren gegen die Vorschriften iiber die Anordnungen von Arresten und iiber 
das Arrestverfahren entsprechende Anwendung, soweit nicht die nachfolgen
den Paragraphen abweichende Vorschriften enthalten." 

Das Gesuch muB daB Verlangen nach der einstweiligen Ver
fiigung klar aussprechen (RG. 18, 10, 97). 

§ 937 ZPO. 

"l!'iir die Erlassung der einstweiligen Verfiigung ist das Gericht der 
Hauptsache zustandig. Die Entscheidnng kann in dringenden Fallen ohne 
vorgangige miindliche Verhandlung erfolgen." 
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§ 938 ZPO. 
"Das Gericht bestimmt nach freiem Ermessen, welche Anordnung zur 

Erreichung des Zwecks erforderlich sind. 
Die einstweilige Verfiigung kann auch in einer Sequestration sowie 

darin bestehen, daB dem Gegner eine Handlung geboten oder verboten, ins
besondere die VeriiuBerung, Belastung oder Verpfandung eines Grundstiicks 
untersagt wird." 

§ 939 ZPO. 
nNur unter besonderen Umstiinden kann die Aufhebung einer einst

weiligen Verfiigung gegen Sicherheitsleistung gestattet werden." 

Soweit geiten die allgemeinen Bestimmungen. Viel wichtiger 
fiir den Ingenieur sind die Sonderbestimmungen in bezug auf 
ein streitiges Rechtsverhaltnis. Hierfiir ist § 940 maBgebend, 
Iautend: 

§ 940 ZPO. 
nEinstweilige Verfiigungen sind auch zum Zwecke der Regelung eines 

oinstweiligen Zustandes in bezug auf ein streitiges Rechtsverhiiltnis zuliissig, 
sofern diese Regelung, insbesondere bei dauemden Rechtsverhiiltnissen zur 
Abwendung wesentlicher Nachteile oder zur Verhinderung drohender Gewalt 
oder aus anderen Griinden notig erscheint." 

1m § 942 wird bestimmt, daB das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk sich der Streitgegenstand befindet, eine einstweilige Ver
fiigung erlassen kann unter Bestimmung einer Frist, innerhalb 
welcher der Gegner zur miindlichen Verhandlung iiber die Recht
miiBigkeit der einstweiligen Verfiigung vor das Gericht der Haupt
sache zu laden ist. 

Das Amtsgericht hat hierbei iiber die Dringlichkeit nach freiem 
Ermessen zu entscheiden. Vber das Gesuch kann das Amtsgericht 
ohne miindliche Verhandlung entscheiden. Wird das Gesuch zu
riickgewiesen, so findet einfache Beschwerde statt. 

Hier greifen die Bestimmungen des Arrestes ein, welche ent
sprechend fiir die einstweilige Verfiigung gelten. Danach heiBt es, 
daB gegen den BeschluB, durch welchen ein Arrest angeordnet 
wird, Widerspruch stattfinden kann. Die widersprechende Partei 
hat den Gegner unter Mitteilung der Griinde, welche sie fiir die 
Aufhebung des Arrestes geltend machen will, zur miindlichen Ver
handlung zu laden. Der Widerspruch ist unter Angabe der Griinde 
welche fiir die Aufhebung des Arrestes geltend gemacht werden sollen, 
schriftlich oder zu Protokoll des Gerichtsschreibers beim Amtsgericht 
zu erheben; dasselbe hat Termin zur miindlichen Verhandlung von 
Amts wegen zu bestimmen. Durch Erhebung des Widerspruchs wird 
die Vollziehung des Arrestes nicht gehemmt. 

Wird Widerspruch erhoben, so ist iiber die RechtmaBigkeit 
des Arrestes durch Endurteil zu entscheiden. Das Gericht kann 
den Arrest ganz oder teilweise bestatigen, abandern oder aufheben, 
auch die Bestatigung, Abanderung oder Aufhebung von einer nach 
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freiem Ermessen zu bestimmenden Sicherheitsleistung abhangig 
machen. 1st die Hauptsache nicht anhangig, so hat das Arrest
gericht auf Antrag ohne vorgangige mundliche Verhandlung anzu
ordnen, daB die Partei, welche den Arrestbefehl erwirkt hat, binnen 
einer zu bestimmenden Frist Klage zu erheben habe. Wird dieser 
Anordnung nicht Folge geleistet, so ist auf Antrag die Aufhebung 
des Arrestes durch Endurteil auszusprechen. 

Grundbedingung fUr den ErlaB eines Arrestes oder einer einst
weiligen VerfUgung ist, daB der Anspruch und der Grund glaubhaft 
gemacht werden. Das Gesuch kann vor dem Gerichtsschreiber zu 
Protokoll erklart werden. 

Bezuglich der Glaubhaftmachung bestimmt § 294 ZPO.: 
"Wer eine tatsiichliche Behauptung glaubhaft zu machen hat, kann sich 

aller Beweismittel, mit Ausnahme der Eideszuschiebung bedienen, auch zur 
Versicherung an Eidesstatt zugeJassen werden. Eine Beweisaufnahme, welche 
nicht sofort erfolgen kann, ist unstatthaft." 

Der Richter solI sich zwar nicht mit jedem vorgebrachten 
Beweisgrunde begnugen oder nur nach subjektivem Ermessen ent
scheiden, sondern objektive Grunde verlangen, aus denen er den 
Glauben an die Wahrscheinlichkeit der Behauptung gewinnen kann. 
Der endgultige, auf Prufung aller Griinde fUr und wider beruhenden 
tJberzeugung des Gerichts bedarf es nicht. Die Angabe von Grun
den ist hier nicht vorgeschrieben. Die Glaubhaftmachung kann 
durch Vorlegung schriftlicher Aussagen oder Protokolle geschehen, 
uber deren Echtheit das Gericht frei entscheidet. In beiden Fallen 
kann die Beeidigung unterbleiben und durch die eidesstattliche 
Versicherung der Zeugen oder Sachverstandigen ersetzt werden 
(RG. 50, 360). Wie hoch der Beweiswert der Aussage ist, hat 
der Richter frei zu beurteilen. Die Glaubhaftmachung durch U r
kunden erfordert sofort vorzulegende, nicht erst herbeizuschaffende 
Urkunden. 

Bei der einstweiligen VerfUgung gilt als Gericht der Haupt
sache das Gericht erster Instanz; wenn die Hauptsache in der Be
rufungsinstanz anhangig ist, das Berufungsgericht. 

Fur die gemaB § 939 zwecks Aufhebung der einstweiligen Ver
fUgung erlaubte Sicherheitsleistung ist der § 109 der ZPO. herau
ziehell. Derselbe lautet: 

"Ist die Veranlassung fiir eine Sicherheitsleistung weggefallen, so hat 
auf Antrag das Gericht, welches die Bestellung der Sicherheit angeordnet oder 
zugelassen hat, eine Frist zu bestimmen, binnen welcher ihm die Partei, zu 
deren Gunsten die Sicherheit geleistet ist, die Einwilligung in die Riickgabe 
der Sicherheit zu erkHiren, oder die Erhebung der Klage wegen ihrer An
spriiche nachzuweisen hat. Nach Ablauf der Frist hat das Gericht auf An
trag die Riickgabe der Sicherheit anzuordnen, wenn nicht inzwischen die Er
hebung der Klage nachgewiesen ist. Die Antriige und die Einwilligung in 
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die Riickgabe der Sicherheit konnen vor dem Gerichtsschreiber zu Protokoll 
erklart werden. Die Entscheidungen konnen ohne vorgangige miindliche Ver
handlung erfolgen. 

Gegen den BeschluB, durch welchen der Antrag abgelehnt wird, steht 
dem Antragsteller, gegen die Entscheidung steht beiden Teilen die sofortigc 
Beschwerde zu." 

Bei der einstweiligen Verfiigung fiir diese Bestimmungen ist 
ffir die nach § 109 zu treffenden Anordnungen das Gericht der 
Hauptsache ausschlieBlich zustandig, werin die Hauptsache anhiingig 
ist oder anhangig gewesen ist. In dringenden Fallen kann der Vor
sitzende fiber die auf die einstweilige Verfiigung sich beziehenden 
Gesuche anstatt des Gerichts entscheiden, sofern deren Erledigung 
eine vorgangige mfindliche Verhandlung nicht erfordert. 

Damit die einstweilige Verffigung nicht leichtsinnig angewendet 
wird, sind im § 945 ZPO. diejenigen Bestimmungen angegeben, 
welche den Antragsteller bei ungerechtfertigter Veranlassung treffen. 
Derselbe lautet: 

"Erweist sich die Anordnung eines Arrestes oder einer einstweiligen Ver
fiigung als von Anfang an ungerechtfertigt oder wird die angeordnete MaB
regel deshalb aufgehoben, daB die Partei, welche die einstweilige Verfiigung 
erwirkt hat, binnen der vom Gericht bestimmten Frist die Klage nicht er
hebt, so ist sie verpfiichtet, dem Gegner den Schaden zu ersetzen, der ihm 
aus der Vollziehung der angeordneten MaBregel oder dadurch entsteht, daB 
er Sicherheit leistet, um die Vollziehung abzuwenden oder die Aufhebung der 
MaBregel zu erwirken." 

Die Schadensersatzpflicht tritt zunachst ein, wenn die Anord
nung eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfiigung von Anfang 
an ganz oder zum Teil ungerechtfertigt war (RG. 13. 5. 09), d. h. 
wenn ihre Voraussetzungen zur Zeit ihres Erlasses objektiv nicht 
vorlagen, also bei der einstweiligen Verfiigung der Anspruch oder 
das Rechtsverhaltnis nicht bestand oder die Gefahr zu Unrecht an
genommen wurde. Es ist fiir die Schadensersatzpflicht gleichgiiltig, 
ob die einstweilige Verfiigung durch BeschluB oder Endurteil er
lassen ist, ob gegen oder ohne Sicherheitsleistung, ob sie rechts
kraftig bestatigt oder wieder aufgehoben ist, ob die Wiederauf
hebung auf Widerspruch oder auf Rechtsmittel oder im Rechts
fertigungsverfahren oder wegen veranderter Umstande erfolgt ist 
oder ob es infolge Verzichts iiberhaupt nicht zu einer solchen ge
kommen ist. 

Wird die einstweilige Verfiigung auf Berufung oder Wider
spruch bestatigt, so gelten dieselben Grundsatze, aber mit der 
Einschrankung, daB die Entscheidung nur hinsichtlich der An
ordnung der einstweiligen Verfiigung als solcher bindet, dagegen 
iiber den materiellen Anspruch nicht entscheidet (RG. 58, 242). 

Unabhiingig von der materiellen Berechtigung der einst
weiligen Verfiigung entsteht der Anspruch auf Schadensersatz 
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auch dann, wenn dieselbe wegen Nichterhebung der Klage in 
der Hauptsache oder wegen Vers!i.umung der Ladungsfrist aufge
hoben wird. 

Die Streitgenossenschaft, die Haupt- und Nehen
intervention und die Streitverkiindung. 

1m industriellen Leben ist bei dem groBen Umfang, den die 
Lieferungsvertrage haben, oft ein groBer Kreis von Personen oder 
Firmen durch Mitlieferung oder Unterlieferung beteiligt. Eine 
Firma, welche einen groBen Auf trag iibernommen hat, vergibt Teile 
desselben riickwarts an andere Firmen, haftet jedoch meistens 
einzig und allein dem Besteller fiir das Gelingen des ganzen. Man 
wird sich riickwarts in solchen Fallen durch Untervertrage sichern 
und seine Unterlieferanten verpfiichten, die :gleichen Bedingungen 
anzuerkennen, die der Besteller dem Hauptlieferer gegeben hat. 
Oft ist dies jedoch nicht moglich, oft treten aber auch andererseits 
neben den vereinbarten Bedingungen die gesetzlichen Vorschriften 
in Kraft. So kann sich ein Unfall ereignen langst, nach dem die 
Garantiezeit abgelaufen ist, der Hauptlieferer wird verklagt, 
obgleich er schuldlos ist, und muB in solchem Falle sich riick
warts an seine Unterlieferer halten. Er muB ihnen, wie man 
dies juristisch ausdriickt, in solch einem FaIle "den Streit ver
kiinden". 

Vielfach hat der Industrielle auch ein Interesse an den Aus
gang eines Prozesses, z. B. bei Patentstreitigkeiten, wenn der Aus
gang des Prozesses gegen einen Dritten auch den Vertrieb seiner 
Erzeugnisse beeinftussen konnte, dann kann er in einem solchen 
Prozesse als "Nebenintervenient" beitreten. 

Zur Klarstellung dieser und ahnlicher fiir die Industrie so 
wichtigen Fragen seien in Nachstehendem die Vorschriften aus der 
ZPO. iiber die Streitgenossenschaft und die Beteiligung Dritter am 
Rechtsstreite besprochen. Die Hauptintervention, die Nebeninter
vention und die Streitverkiindung. 

Streitgenossenschaft. 

Man spricht von einer Streitgenossenschaft, wenn mehrere 
Klager gegen einen Beklagten oder ein Klager gegen mehrere Be
klagte oder mehrere Klager gegen mehrere Beklagte Klage erheben. 
Die Streitgenossenschaft kann auch dadurch entstehen, daB im Laufe 
des Prozesses eine zweite Person im Wege der Klageanderung neben 
die Partei als Klager oder Beklagter tritt. 

Blum, Rechtskunde. 49 
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Die Vorschriften iiber die Streitgenossenschaft sind in der ZPO. 
in den §§ 59 bis 63 enthalten. 

§ 59. 
"Mehrere Personen konnen als Streitgenossen gemeinschaftlich klagen 

oder verklagt werden, wenn sie in Ansehung des Streitgegenstandes in Rechts
gemeinschaft stehen, oder wenn sie aus demselben tatsachIichen oder recht
lichen Grund berechtigt oder verpflichtet sind." 

Rechtsgemeinschaft in Ansehung des Streitgegenstandes heiBt: 
Gemeinschaft des Rechtes bei ungeteiltem Gegenstand. Hierher 
gehort das ungeteilte Miteigentum, das Miterbrecht und ferner 
Rechte, welche mehreren Miteigentiimern an einer andern Sache 
zustehen, oder welche gegen mehrere Miteigentiimer verfolgt werden. 

§ 60. 
"Mehrere Personen konnen auch daIm als Streitgenossen gemeinschaft

lieh klagen oder verklagt werden, wenn gleiehartige und auf einem im 
wesentIiehen gleiehartigen tatsaehlichen und reehtIichen Grunde beruhende 
Anspriiehe und Verpfiichtungen den Gegenstand des Reehtsstreits bilden." 

Die Streitgenossenschaft setzt voraus, daB die Anspriiche oder 
VerpHichtungen ihrer Natur nach gleichartige sind, und daB sie 
auf einem im wesentlichen gleichartigen tatsachlichen oder recht
lichen Grunde beruhen. 

§ 61. 
"Streitgenossen stehen, soweit nicht aus den Vorschriften deB biirger

lichen Reehts oder dieses Gesetzes sich ein anderes ergibt, dem Gegner der
gestalt als Einzelne gegeniiber, daB die Handlungen des einen Streitgenossen 
dem andern weder zum Vorteile noeh zum Nachteile gereiehen." 

Es geht daraus hervor, daB die Handlungen und Unterlassungen 
des einen Streitgenossen den andern nicht beriihren. Die Streit
genossen haben keine PHieht zur Bestellung eines gemeinsamen 
Vertreters. J eder Streitgenosse kann Angriffs- und Verteidigungs
mittel geltend machen, selbst wenn sie denen des andern in tat
sachlicher oder rechtlicher Beziehung widersprechen. Er kann iiber 
iiber seinen ProzeB durch Klageanderung oder KlagezurUcknahme 
und iiber den Gegenstand des Prozesses durch Anerkenntnis, Ver
zicht oder Vergleich vollkommen unabhangig von den Streitgenossen 
verfiigen. DemgemaB konnen auch gegen die Streitgenossen wider
sprechende Urteile ergehen. 

Die Fristen laufen fiir jeden Streitgenossen besonders. 
Fiir die rechtlichen Beziehungen der Streitgenossen zueinander 

ist die Streitgenossenschaft ohne Bedeutung. 
§ 62. 

"Kann daB streitige Rechtsverhaltnis allen StreitgenoBsen gegeniiber nur 
einheitIieh festgestellt werden, oder iBt die StreitgenosBenBchaft aua einem 
sonstigen Grunde eine notwendige, so werden, wenn ein Termin oder eine 
Frist nur von einzelnen Streitgenossen versaumt wird, die saumigen Streit
genoBsen alB dureh .die nicht Baumigen vertreten angeaehen. 
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Die saumigen Streitgenossen sind auch in dem spateren Verfahren zu
mziehen." 

§ 63. 
"Das Recht zur Betreibung des Prozesses steht jedem Streitgenossen 

zu; er muB, wenn er den Gegner zu einem Termin ladet, auch die iibrigen 
Streitgenossen laden." 

Die PHicht zur Ladung der anderen Streitgenossen besteht 
auch dann, wenn diese fruher saumig waren, nicht aber, wenn sie 
durch T.eilurteil aus der Instanz ausgeschieden sind, oder das Ver
fahren ihnen gegenub"er unterbrochen oder ausgesetzt ist. Erfolgt 
die Ladung des Gegners von Amts wegen, so hat der Gerichts
schreiber die ubrigen Streitgenossen zu laden, wenn der Termin 
auf Antrag eines Streitgenossen oder infolge einer von ihm aus
gehenden ProzeBhandlung angesetzt ist. 

Die Hauptintervention. 

§ 64 ZPO. bestimmt: 
"Wer die Sache oder das Recht, woriiber zwischen anderen Personen 

ein Rechtsstreit anhangig geworden ist, ganz oder teilweise fUr sich in An
spruch nimmt, ist bis zur rechtskraftigen Entscheidung dieses Rechtsstreits 
berechtigt, seinen Anspruch durch eine gegen beide Parteien gerichtete Klage 
bei demjenigen Gerichte geltend zu machen, vor welchem der Rechtsstreit in 
erster Instanz anhangig wurde." 

Durch diese Bestimmung wird fur die Klage ein selbstandiger 
Gerichtsstand geschaffen und die Frage der ZuUissigkeit der Streit
genossenschaft ausgeschaltet. Widersprechende Urteile k6nnen hier
durch vermieden werden und fii.r den gleichen Gegenstand ein ein
heitliches Urteil erzielt werden. Der Rechtsstreit darf jedoch noch 
nicht rechtskraftig durch unbedingtes Endurteil entschieden sein. 
Die Hauptintervention ist auch zuliissig, wenn der HauptprozeB 
in der h6heren Instanz sich befindet. 

§ 65. 
"Der HauptprozeB kann auf Antrag einer Partei bis zur rechtskraftigen 

Entscheidung iiber die Hauptintervention ausgesetzt werden." 

Das Gericht kann, urn widersprechende Entscheidungen tun
lichst zu vermeiden, den HauptprozeB, solange das Urteil noch 
nicht rechtskraftig ist, auf den Antrag einer der Parteien im Haupt
prozesse oder des Hauptintervenienten aussetzen. Das Gericht ent
scheidet uber den Antrag nach freiem Ermessen unter Berucksich
tigung der Interessen aller Beteiligten. 

Die Nebenintervention. 
§ 66. 

"Wer ein rechtliches Interesse daran hat, daB in einem zwischen anderen 
Personen anhangigen Rechststreite die eine Partei obsiege, kann dieser Partei 
zum Zwecke ihrer Unterstiitzung beitreten. 

49* 
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Die N ebenintervention kann in jeder Lage des Rechtsstreits bis zur 
rechtskraftigen Entscheidung desselben, auch in Verbindung mit der Ein
legung eines Rechtsmittels erfolgen." 

Nebenintervention ist die Teilnahme eines Dritten an 
einem anhangigen ProzeB behufs Unterstiitzu:ag derjenigen Partei, 
an deren Siege der Dritte ein rechtliches Interesse hat. 1m Gegen
satze zum Hauptintervenienten macht sonach der Nebenintervenient 
keinen Anspruch und keinen Rechtsschutzanspruch fiir sich geltend; 
er handelt nur zugunsten des fremden Sieges (RG. 10, 398; 20, 
393). Die Nebenintervention ist das Recht des Dritten. Sie steht 
ihm unter Umstanden wahlweise neben anderen Wegen zur Geltend
machung seines Interesses zu. 

Tritt der Dritte als N ebenintervenient bei, sei es auf Grund 
einer Streitverkiindung (vergl. Streitverkiindung § 72 ZPO. Seite 774), 
sei es ohnesolche, so hat das unter den Parteien ergehende Urteil 
fUr und gegen ihn die Rechtskraftwirkung gemaB § 68. 

Voraussetzuug fUr die N ebenintervention ist: 

1. der Rechtsstreit muB bereits anhangig sein; 
2. der Rechtsstreit muB unter anderen Personen anhiingig sein. 

Innerhalb der Anhangigkeit kann der Nebenintervenient den 
Zeitpunkt seines Beitritts frei wahlen. 

Hort der Nebenintervenient auf "Dritter" zu sein, so wird 
dadurch die Zulassigkeit der Nebenintervention beendet. 

Der Nebenintervenient muB ein Interesse an dem Obsiegen 
einer Partei haben, d. h. der Ausgang des Prozesses muB fUr die 
Rechte oder die Rechtslage des N ebenintervenienten in dem Sinne 
von Bedeutung sein, daB das Obsiegen dar von ihm unterstiitzten 
Partei eine Gefahr fUr ihn abwendet, die ihm aus ihrem Unter
liegen erwachsen wiirde (RG. 23, 343; 14, 436:; 36, 367). Ob ein 
solches Interesse vorhanden ist, entscheidet das ProzeBrecht. 

Das Interventions-Interesse liegt stets vor, wenn das 
Urteil iiber die Parteien hinaus auch fiir oder gegen den Dritten 
Rechtskraft haben wiirde, wenn also iiber sein Recht oder seine 
PHicht eine bindende Feststellung im Urteile erfolgt, oder wenn 
das Urteil auch ohne Rechtskraft gegen das Vermogen des Dritten 
Vollstreckbarkeit erlangen wird. 

Die praktisch wichtigsten und zahlreichsten Falle sind diejenigen, 
bei denen das Urteil nicht die Rechtsverhaltnisse des Dritten selbst 
zum Gegenstande hat, sondern die unter den Parteien zu ent
scheidende Rechtsfolge einen Teil des Tatbestandes bildet, durch 
den das Recht oder die PHicht des Dritten begriindet wird. 
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§ 67. 
"Der Nebenintervenient mull den Rechtsstreit in der Lage annehmen, 

in welcher sich dieser zur Zeit seines Beitritts befindet; er iet berechtigt, An
griffs- und Verteidigungsmittel geltend zu machen und aIle Prozellhandlungen 
wirksam vorzunehmen, insoweit nicht seine ErkHirungen und Handlungen mit 
Erkliirungen und Handlungen der Hauptpartei in Widerspruch stehen." 

Der N ebenintervenient wird durch seinen Beitritt nicht Partei. 
Er hat nur das Recht, zur Wahrung seines eigenen Interesses am 
Ausgange des Rechtsstreites die Partei zu unterstiitzen; Hand
lungen zum N achteile der Partei sind ihm verschlossen. Er ist 
Gehilfe der Partei kraft eigenen Rechts. Er darf weder die Klage 
noch ein von der Partei eingelegtes Rechtsmittel zuriicknehmen 
noch auf ein Rechtsmittel verzichten. Er darf nur solche Hand
lungen vomehmen, welche die unterstiitzte Partei vomehmen konnte. 
Er darf sich auch nicht durch seine Handlungen in Widerspruch 
mit der Partei setzen. Jedoch ist die Untatigkeit der Partei kein 
Hindemis fiir die Tatigkeit des Nebenintervenienten. 

§ 68. 
"Der Nebenintervenient wird im Verhiiltnisse zu der Hauptpartei mit 

der Behauptung nicht gehort, daB der Rechtsstreit, wie derselbe dem Richter 
vorgelegen habe, unrichtig entschieden sei; er wird mit der Behauptung, daB 
die Hauptpartei den Rechtsstreit mangelhaft gefiihrt habe, nur insoweit ga
hort, ala er durch die Lage des Rechtsstreite zur Zeit seines Beitritts oder 
durch Erkliirungen und Handlungen der Hauptpartei verhindert worden iBt, 
Angriffs- oder Verteidigungsmittel geltend zu machen, oder als Angriffs
oder Verteidigungsmittel, welche ihm unbekannt waren, von der Haupt
partei absichtlich oder durch grobes Verschulden nicht geltend gemacht 
worden sind." 

Der Intervenient kann die mangelhafte ProzeBfiihrung in der 
Zeit vor seinem Beitritt, bei Streitverkiindung vor seinem mog
lichen Beitritt gel tend machen, soweit ProzeBhandlungen spater 
nicht mehr vorgenommen werden konnten. Soweit er dagegen 
imstande war, die Unterlassungen der Hauptpartei durch eigene 
Handlungen unschadlich zu machen, steht ihm die Berufung darauf 
nicht zu. 

§ 69. 
"Insofern nach den Vorschriften des biirgerlichen Rechts die Rechts

kraft in der in dem Hauptprozesse erlassenen Entscheidung auf das Rechts
verhiiltnis des Nebenintervenienten zu dem Gegner von Wirksamkeit ist, 
gilt der Nebenintervenient im Sinne des § 61 a.ls Streitgenosse der Haupt
partei. " 

Der selbstandige Nebenintervenient "ist" nicht Streitgenosse, 
sondern "gilt" nur als Streitgenosse, d. h. er hat sein Recht zur 
ProzeBfiihrung in dem fremden Prozesse zur Unterstiitzung der 
Hauptpartei nicht als abgeleitetes, sondem als ein von der Partei 
unabhangiges selbstandiges Recht. Seine ProzeBhandlungen sind 
von denen der Parlei unabhangig und daher auch beim Widerspruche 
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der Partei wirksam. AIle Entscheidungen, auch die Urteile, miissen 
ihm zugestellt werden. 

§ 70. 

"Der Beitritt des Nebenintervenienten erfolgt durch Zustellung eines 
Schriftsatzes. Derselbe muB enthalten: 
1. die Bezeichnung der Parteien und des Rechtsstreits; 
2. die bestimmte Angabe des Interesses, welches der Nebenintervenient hat; 
3. die Erklarung des Beitritts. 

AuBerdem linden die allgemeinen Bestimmungen iiber die vorbereitenden 
Schriftsatze Anwendung." 

1m amtsgerichtlichen Verfahren kann die N ebenintervention 
zu Protokoll des Gerichtsschreibers erklart werden. In jedem Fall 
ist der Schriftsatz oder das Protokoll beiden Parteien zuzustellen. 
Die Angabe des Interesses bedeutet die Angabe der Tatsachen, aus 
denen das Interesse abgeleitet wird. 

Vber den Beitritt findet eine Verhandlung und Entscheidung 
nur dann statt, wenn eine der beiden Parteien den Antrag auf 
Zuriickweisung stellt. Die Erklarung des Beitritts kann zuriick
genommen werden. 

§ 71. 

"V'ber den Antrag auf Zuriickweillung einer Nebenintervention wird nach 
vorgangiger miindlicher Verhandlung unter den Parteien und dem Neben
intervenienten entschieden. Der Nebenintervenient ist zugelassen, wenn er 
sein Interesse glaubhaft macht. 

Gegen das Zwischenurteil findet sofortige Beschwerde statt. 
Solange nicht die Unzulassigkeit der Intervention rechtskraftig ausge

sprochen ist, wird der Intervenient im Hauptverfahren zugezogen." 

Widerspricht keine Partei dem Beitritt des Intervenienten, so 
erhalt dieser die Stellung des Nebenintervenienten. Das Gericht 
ist nicht berechtigt oder verpflichtet, in diesem Falle eine Priifung 
der Voraussetzungen der Intervention vorzunehmen. 

Beide Parteien haben das Recht des Widerspruchs (RG. 42, 
401). Der Antrag auf Zuriickweisung der Nebenilltervelltioll ist 
miindlich zu stellen. Die Entscheidung erfolgt durch ein Zwischen
urteil. Dasselbe lautet auf Zulassung oder Zuriickweisung der 
N ebenintervention. Gegen das Zwischenurteil findet nur die so
fortige Beschwerde statt (RG. 15, 413). Sie steht im FaIle der 
Abweisung der Intervention nur dem Intervenienten, im FaIle der 
Zulassung dagegen beiden Hauptparteien zu. 

Die Streitverkiindung. 

Streitverkiindung ist die von einer Partei ausgehende Benach
richtigung eines Dritten von dem Schweben eines Prozesses zu dem 
Zwecke, dem Dritten die Moglichkeit einer Beteiligung an dem 
Prozesse zu eroffnen. Es bleibt dem Dritten iiberlassen. ob er sich 
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beteiligen will oder nicht. Die Streitverkiindung dient einer Partei 
dazu, ihre SteHung zu dem Dritten zu verbessern. ZPO. bestimmt 
in § 72: 

nEine Partei, welche fiir den Fall des ihr ungiinstigen Ausganges des 
Rechtsstreits einen Anspruch auf Gewiihrleistung oder Schadloshaltung gegen 
einen Dritten erheben zu konnen glaubt oder den Anspruch eines Dritten 
besorgt, kann bis zur rechtskriiftigen Entscheidung des Rechtsstreits dem 
Dritten gerichtlich den Streit verkiinden." 

Voraussetzung der Streitverkiindung ist: 

1. es muB ein Rechtstreit anhii.ngig geworden und noch nicht end
giiltig erledigt sein (die Streitverkiindung kann daher friihestens 
gleichzeitig mit der Erhebung der Klage erfolgen); 

2. die Partei muB im Falle ihres Unterliegens einen Anspruch auf 
Gewahrleistung oder Schadloshaltung gegen den Dritten erheben 
konnen, oder es muB ihr der Anspruch des Dritten fiir diesell 
Fall drohell. 
a) Die Allspriiche auf Gewahrleistullg setzell voraus, daB der 

Dritte kraft Gesetzes oder Vertrages die Partei £iir Mangel 
eines ihr verschafften Rechtes oder einer ihr verschafften 
Sache haftet. 

Ein Anspruch auf Schadloshaltung ist vor aHem der 
RegreBanspruch, vermoge dessen der Dritte denjenigen Schaden 
zu ersetzen hat, der der Partei daraus erwachst, daB sie den 
im Prozesse befangenen Anspruch erfiillen muB oder seine 
Erfiillung nicht erreichen kann. 

b) Den Anspruch eines Dritten hat die Partei zu besorgen, 
wenn sie ihm fiir den Ausgang des Prozesses haftbar ist. 
Das sind Falle, in denen die Partei den ProzeB iiber fremdes 
Recht fiihrt, sei es £iir eigene Rechnung, sei es fiir Rech
Dung eines Dritten, z. B. als Fracht£iihrer, Spediteur, Lager
halter usw. 

Dem Dritten, welchem der Streit verkiindet ist, steht das Recht 
zur weiteren Streitverkiindung zu, auch wenn er selbst dem ProzeB 
nicht beigetreten ist. 

§ 73. 

nDie Streitverkiindung erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes, in 
welchem der Grund der Streitverkiindung und die Lage des Rechtsstreits 
anzugeben ist. 

Abschrift des Schriftsatzes iet dem Gegner mitzuteilen." 

Der Schriftsatz hat die Erklarung zu enthalten: 
1. daB der Streit verkiindet wird; 
2. die Angabe des Grundes der Streitverkiindung, d. h. des Rechts

verhaltnisses, aus welchem der RegreBanspruch gegen den Dritten 
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oder der Anspruch des Dritten gegen den Streitverkiinder her
vorgehen solI; 

3. die Mitteilung iiber die Lage des Rechtsstreites, d. h. die Be
zeichnung des Rechtsstreites nach Parteien und Streitgegenstand 
und die Angabe, in welchem Stadium sich der ProzeB befindet, 
z. B., daB Termin auf einen bestimmten Tag angesetzt ist, daB 
ein BeweisbeschluS erlassen ist, daB ein Urteil zugestellt ist usw. 

Die Kosten der Streitverkiindung, welche der Partei erwachsen 
sind, hat der Streitverkiindende zu tragen. Er kann sie jedoch in 
dem spateren Prozesse gegen den Dritten als Nebenforderung gel
tend machen. 

§ 74. 

"Wenn der Dritte dem Streitverkiinder beitritt, so bestimmt sich sein 
VerhiUtnis zu den Parteien nach den Grundsiitzen iiber die Nebeninter
vention. 

Lehnt der Dritte den Beitritt ab, oder erkliirt er sich nicht, so wird 
der Rechtsstreit ohne Riicksicht auf ihn fortgesetzt. 

§ 75. 

"Wird von dem verklagten Schuldner einem Dritten, welcher die geltend 
gemachte Forderung fiir sich in Anspruch nimmt, der Streit verkiindet, und 
tritt der Dritte in den Streit ein, so ist der Beklagte, wenn er den Betrag 
der Forderung zugunsten der Btreitenden Gliiubiger unter Verzicht auf daB 
Recht zur Riicknahme hinterlegt, auf seinem Antrag aus dem RechtBstreit 
unter Verurteilung in die durch seinen unbegriindeten Widerspruch veran
laBten Kosten zu entlassen und der Rechtsstreit iiber die Berechtigung an 
der Forderung zwischen den streitenden Gliiubigern allein fortzusetzen. Dem 
Obsiegenden ist der hinterlegte Betrag zuzusprechen und der Unterliegende 
auch zur Erstattung der dem Beklagten entstandenen, nicht durch dessen 
unbegriindcten Widerspruch veranlaBten Kosten, einschlieBlich der Kosten 
der Hinterlegung, zu verurteilen." 

Voraussetzung ist: 
Es muS ein Schuldner wegen einer Forderung verklagt sein, 

welcher die Leistung solcher Sachen znm Gegenstand hat, die hinter
legt werden konnen. 

Die Forderung muS durch Klage oder Widerklage auf Ver-
urteilung geltend gemacht sein. 

Ein Dritter muS die Forderung "fUr sich in Anspruch nehmen". 
Der Beklagte muS dem Dritten den Streit verkiinden. 
Der Dritte muB auf die Streitverkiindung hin in den ProzeB 

eintreten. 
Der Beklagte muS den Betrag seiner Schuld samt allen Neben

leistungen zugunsten der streitenden Glaubiger bei der zustandigen 
Stelle hinterlegen. 

Sind aIle diese Voraussetzungen gegeben, so ist der Schuldner 
auf seinen Antrag aus dem Rechtsstreit zu entlassen. Der Beklagte 
ist bei der Entlassung zu verurteilen, dem Klager diejenigen Kosten 
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zu erstatten, die durch seinen unbegriindeten Widerspruch verur
sacht sind. 

An die Entlassung kniipfen sich folgende Wirkungen: 
Der Rechtsstreit wird zwischen den streitenden Glaubigern 

allein fortgesetzt. 
In dem Endurteil ist dem Obsiegenden der hinterlegte Betrag 

zuzusprechen. 
In dem Endurteil ist iiber samtliche Kosten des bisherigen 

Verlahrens zu entscheiden. 
Die §§ 76 und 77 der ZPO., welche auch iiber die Streitver

kiindung handeln, konnen von unseren Betrachtungen ausgeschlossen 
werden. 

Die Schiedsgerichte. 
§§ 1025-1045 zpo. 

Das Schiedsgerichtsverlahren bedeutet in gewissen Grenzen eine 
Durchbrechung des staatlichen Monopols des Privatrechtschutzes. 
Es beruht auf einer auBerstaatlichen Gerichtsbarkeit auf Grund des 
Willens der Beteiligten. Jedoch mussen, wenn das "Schiedsgericht
liche Verlahren" rechtskraftig sein soIl, die gesetzlichen Bestimmungen 
uber dasselbe voll und ganz beobachtet werden. 

Aus juristischen Kreisen wird dem im industriellen Leben immer 
roehr um sich greifenden schiedsgerichtlichen Verlahren vorgeworlen, 
daB es die Einheitlichkeit in der Rechtsprechung vermissen laBt. 
Wahrend bei den Gerichten durch rechtskundige Richter nach den 
Grundsatzen der Rechtsprechung, nach den Entscheidungen der Ober
landesgerichte oder des Reichsgerichtes im allgemeinen eine einheit
liche Rechtsprechung erfolgt und gegen erstinstallzliche Entscheidun
gen bei Rechtsirrtumern eine Berufungsinstanz diesen Rechtsirrtum 
beseitigen oder die Rechtsauffassung abandern kann, wird durch das 
schiedsrichterliche Verfahren der Rechtsstreit endgiiltig erledigt. Oft 
werden Schiedsrichter zugezogen, welche die Sachlage mit Recht mehr 
nach dem sachlichen als nach dem juristischen Standpunkte beurteilen. 
Die Industrie verlangt es, daB bei schiedsgerichtlichen Verlahren min
destens die sachlichen und technischen Vorgange ihrem Urteile ebenso 
zugrunde gelegt werden wie die Innehaltung der Rechtsvorschriften. Das 
Urteil wird von Fall zu Fall, je nach Lage der Umsilinde, gefallt 
werden mussen, und daher ist es richtig, daB das schiedsrichterliche 
Verlahren nicht einheitlich gehandhabt werden kann. Wenn dies als 
N achteil aus juristischen Kreisen bezeichnet wird, so steht dem gegen
uber, daB die strikte Anwendung der Gesetze oft dem Volksempfinden 
ins Gesicht schlagt. Vor aHem kann das Gesetz nicht vermitteilld 
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eingreifen; es kann nul' entscheiden, weI' recht, weI unrecht hat. 
Ein Zwischending gibt es da nicht. Abel' im praktischen Leben 
liegen die FaIle oft so, daB ein Teil Recht und ein Teil Unrecht auf 
beiden Seiten liegt. Dann kann im Gegensatz zum Gesetz das Urteil 
vermittelnd sein; del' Schiedsrichter kann einer Partei z. B. 2/5, der 
anderen 3/5 des entstandenen Schadens auferlegen; das verbietet das 
Gesetz dem Richter. So zieht es die Industrie in einer Dberzahl von 
Fallen VOl', unter Ausschaltung des ordentlichen Rechtsweges bei 
entstehenden Streitigkeiten ein Schiedsgericht vorzusehen. Die meisten 
Vertrage del' Industrien sehen Schiedsgerichtsverfahren VOl'. Del' In
genieur wird als Schiedsrichter namentlich bei schwierigen tech
nischen Fallen vielfach zugezogen werden. Es ist daher seine Pflicht, 
sich mit den Vorschriften des schiedsrichterlichen Verfahrens genau 
vertraut zu machen, um ihm die rechtliche Geltung zu verschaffen. 

Ais weiterer Vorzug des schiedsrichterlichen Verfahrens sei noch 
del' im allgemeinen raschere Gang bei del' Erledigung gewerblicher 
Rechtsstreitigkeiten erwahnt. Der Richter muB sich namentlich bei 
schwierigen Fragen meist auf das Ul'teil der Sachverstandigen ver
lassen, wahrend beim schiedsgerichtlichen Verfahren del' Rechtsstreit 
auf Grund eigener Sachkenntnis und eigener industl'ieller Erfahrung 
entschieden werden kann. Bei den Schiedsgerichten besteht keinerlei 
Anwaltszwang. Die Parteien k6nnen ihre Sache selbst fuhren und 
sich dadurch die oft nicht unerheblichen Kosten der ProzeJ3fiihrung 
durch Rechtsanwalte ersparen. 

:Fiir das schiedsrichterliche Verfahren ist del' § 220 BGB. von be
sondefer Bedeutung. Derselbe lautet: 

"1st der Anspruch vor einem Schiedsgericht oder einem besonderen Ge
richte geltend zu machen, so £lnden die Vorschriften del' §§ 209 bis 213, 215, 
216, 218, 219 entsprechende Anwendung. Sind in dem Schiedsvertrage die 
Schiedsrichter nicht ernannt odeI' ist die Ernennung eines Schiedsrichtel's aua 
einem anderen Grunde erforderlich oder kann das Schiedsgericht erst nach 
Erfiillung einer sonstigen Voraussetzung erst angerufen werden, so wird die 
Verjiihrung schon dadurch unterbrochen, daB del' Berechtigte das zur Er
Jedigung del' Sache seinerseits Erforderliche vornimmt." 

Auch gerichtliche Schritte zur Einleitung des schiedsl'ichterlichen 
Verfahrens unterbrechen die Verjahrung. 

Das schiedsrichterliche Verfahren ist eine auf einem Rechts
geschaft bel'uhende Anordnung der schiedsrichterlichen Entschei
dungen. Es mull sich auf eine burgerliche Rechtsstreitigkeit beziehen, 
d. h. auf ein Rechtsverhaltnis fur den Rechtsweg VOl' den ordent
lichen Gerichten zulassig ist und muB auf die Entscheidung einel' 
Rechtsstreitigkeit gerichtet sein. Die Entscheidung mull durch Dritte 
erfolgen. Das Verfahren muB an die Stelle desjenigen der ol'dent
lichen Gel'ichte treten. 
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§ 1025. 
"Die Vereinbarung, daB die Entscheidung einer Rechtsstreitigkeit durch 

einen oder mehrere Schiedsrichter erfolgen solIe, hat insoweit rechtliche Wir
kung, als die Parteien berechtigt sind, iiber den Gegenstand des Streites 
einen Vergleich zu schlieBen." 

Der Gegenstand muE also ein solcher sein, daB die Parteien be
rechtigt sind, damber durch Vergleich zu verfugen. Beide Teile haben 
die Pflicht, alles zu tun, was notig ist, um den Schiedsspruch herbei
zufuhrEm. Der Schiedsvertrag bindet die Parteien, welche ihn ab
geschlossen haben und diejenigen, gegen welche ihr Vergleich wirken 
wlirde. Die Frage der Gultigkeit und des Bestandes des Schieds
verfahrens kann ausschlieBlich von den staat lichen Gerichten ent
I'chieden werden. 

1st in dem Sehiedsvertrag eine Bestimmung uber die Ernennung 
der Schiedsrichter nieht enthalten, so wird von jeder Partei ein Schieds
richter ernannt. Steht beiden Parteien die Ernennung von Sehieds
riehtern zu, so hat die betreibende Partei dem Gegner den Schieds
richter schrntlich mit der Aufforderung zu bezeiehnen, binnen einer 
einwochigen Frist seinerseits ein Gleiehes zu tun. Nach fruehtlosem 
Ablaufe der Frist wird auf Antrag der betreibenden Partei der Schieds
richter von dem zustandigen Gericht ernannt. Die Parteien konnen 
die Zahl und die Art der Ernennung der Sehiedsrichter im Vertrage 
selbst oder nachtraglich vereinbaren oder einem Dritten uberlassen. 
Sie konnen aueh die Ernennung von Schiedsrichtern den standigen 
Sehiedsgerichten z. B. bei kaufmannischen Korporationen uberlassen. 
Meistens wird vereinbart werden, daB die beiden Sehiedsrichter einen 
Dritten als Obmann wahlen. Einigen sie sich auf den Obmann nicht, 
so kann vorgesehen werden, daB Dritte einen solchen ernennen. 1st 
eine Einigung uber den Obmann trotz ernstlich gemeinter Vorschlage 
nicht zu erreichen, so tritt § 1045 ZPO. (s. unten) in Kraft. 

Eine Partei ist an die durch sie erfolgte Ernennung eines Schieds
richters dem Gegner gegenuber gebunden, sobald derselbe die An
zeige von der Ernennung erhalten hat. Der Widerruf ist nur wirk
sam, wenn er vor oder gleichzeitig mit der Anzeige bei dem Gegner 
eintri£ft. 

Stirbt ein nicht in dem Schiedsvertrag ernannter Schiedsrichter 
oder faUt er aus einem andern Grunde weg odeI' verweigert er die 
Vbernahme oder die Ausfuhrung des Schiedsrichteramts, so hat die 
Partei, welche ihn ernannt hat, auf Aufforderung des Gegners binnen 
einer einwochigen Frist einen andern Schiedsrichter zu bestellen. 
N ach fruchtlosem Ablau£e der Frist wird auf Antrag der betreibenden 
Partei der Schiedsrichter von dem zustandigen Gericht ernannt. 

Ein Schiedsrichter kann aus denselben Griinden und unter den
selben Voraussetzungen abgelehnt werden, welche zur Ablehnung 
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eines Richters berechtigen (vgl. S. 196). Die Ablehnung kann auBer
dem erfolgen, wenn ein nicht in dem Schiedsvertrag ernannter Schieds
richter die Erffillung seiner Pflichten ungebfihrlich verzogert. Frauen, 
Minderjahrige und Personen, welchen die bfirgerlichen Ehrenrechte 
aberkannt sind, konnen abgelehnt werden. Sowohl die Parteien als 
das Gericht haben im allgemeinen volle Freiheit in del' Auswahl del' 
Personen. Die Ablehnung kann schon VOl' Beginn des Verfahrens ohne 
besondere Form dem Gegner odeI' dem Schiedsrichter gegenfiber 
erkHirt werden. 

Der Schiedsvertrag tritt auBer Kraft, sofern mcht fur den be· 
treffenden :Fall durch eine Vereinbarung der Parteien Vorsorge ge
troffen ist: 

1. Wenn bestimmte Personen in dem Vertrage zu Schiedsrichtern 
ernannt sind und ein Schiedsrichter stirbt oder aus einem andern 
Grunde wegfallt oder die Dbernahme des Schiedsrichteramts ver
weigert odeI' von dem mit ihm geschlossenen Vertrage zurficktritt 
oder die Erffillung seiner Pflichten ungebi.i.hrlich verzogert. 

2. Wenn die Schiedsrichter den Parteien anzeigen, daB unter ihnen 
Stimmengleichheit sich ergeben habe. 

AuBerordentlich wichtig sind die Bestimmungen des § 1034; der
selbe lautet: 

§ 1034. 
"Die Schiedsrichter haben vor Erlassung des Schiedsspruchs die 

Parteien zu horen und das dem Streite zugrunde liegende Sachverhii.ltnis zu 
ermitteln, soweit sie die Ermittelung fiir erforderlich erachten. 

In Ermangelung einer Vereinbarung der Parteien iiber das Verfahren 
wird dasselbe von den Schiedsrichtern nach freiem Ermessen bestim mt." 

DIe Schiedsrichter sind also in Beziehung auf das Verfahren wie 
auf die Entscheidung grundsatzlich weder an die Normen des ma
teriellen Rechts noch an die Vorschriften des ProzeBrechts gebunden 
(RG. 10. VI. 97). Sie konnen auch fiber die Antrage der Parteien 
hinaus nach Billigkeit und freier Dberzeugung entscheiden und das 
Verfahren nach ihrem Ermessen regeIn, ohne daB sie vorher den Par
teien Mitteilung fiber das beabsichtigte Verfahren oder fiber dessen 
einzelne Schritte zu machen brauchen (RG. 47, 424). Dies gilt ins
besondere von der Konstituierung des Schiedsgericht.es, del' Wahl des 
Obmanns, sofern diese im Schiedsvertrag vorgesehen war, del' Erlassung 
Ton Teilurteilen oder von Vorabentscheidungen oder fUr Abweichun
gen von dem anfangs eingeschlagenen Verfahren (RG.29, 387; RG. 
68, 56; RG.35, 422). 

Selbstverstandlich sind die Parteien befugt, im Wege der Verein
barung den Schiedsrichtern bindende Vorschriften fiber das anzu
wendende materielle Recht und fiber das Verfahren zu geben. Unter-
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werfen sich die Parteien einem bestehenden standigen Schiedsgericht, 
so gilt die Verfahrensordnung dieses Gerichtes kraft del' Unterwerfung 
als vereinbart. Durch Vereinbarung kann namentlich festgesetzt wer
den, daB den Parteien ein Rechtsmittel an eine hOhere schiedsrichter
liche Instanz zustehen solIe, wie und in welcher Frist die Rechtsmittel 
einzulegen sind. 

Ein Schiedsspruch kann niemals durch die Rechtsmittel 
del' ZPO. oder durch Wiederaufnahmeklage vor den staat
lichen Gerichten ange£ochten werden (RG.l3, 430; RG.l7, 434). 

Es ist den Schiedsrichtern uberlassen, ob sie Rechtsanwalte als Ver
treter zulassen wollen. Es genugt, daB der Richter jeder Partei schrift
lich oder mundlich, einzeln oder gleichzeitig Gelegenheit gegeben hat, 
ihre Behauptungen oder Bestl'eitungen vorzutl'agen; Zuziehung zur 
Beweisaufnahme ist nicht erforderlich. Beschafft der Schiedsrichter 
ohne Vorwissen der Parteien neues Material, z. B. durch Einziehung 
von Gutachten, so mussen die Parteien auch daruber gehart werden 
(RG. 23,435). Dagegen ist nach der AnhOrUng des Gegners oder nach 
del' Aufnahme von Beweisen ein wiederholtes Gehar nicht erforderlich. 

Das Schiedsgericht kann die Ermittelungen einem del' Schieds
richter ubertragen und nach der Art der Beweissicherung Ermitte
lungen vor Beginn des Verfahrens vornehmen, so bald es angerufen 
wird. Es ist dabei unerheblich, ob die zu entscheidenden Fragen in 
das Gebiet der besonderen Sachkunde der Schiedsrichter fallen. }iit 
Ausnahme des Parteieides und der eidlichen Vernehmung stehen 
ihnen aUe Beweismittel zu Gebote. Verletzung des Verfahrens bei den 
Ermittelungen und selbst die ga,nzliche Unterlassung soleher Ermitte
lungen begrundet nicht die Aufhebung des Sehiedsspruches. 

Dureh Anrufung des Schiedsgerichtes wird die Verjahrung unter
brochen. 

Die Sehiedsriehter kannen Zeugen und Sach verstandige 
vernehmen, welche freiwillig vor ihnen erseheinen. Die Anspriiehe auf 
Entschadigung del' Zeugen und auf Honorare fur die Gutachten be
stimmen sich nach dem BGB. und richten sich gegen die Parteien alB 
Gesamtschuldner (RG.74, 324). 

Bei Parteieiden hat das Schiedsgericht die Person und die Norm 
zu bestimmen, im ubrigen abel' die Erledigung dem zustandigen Ge
riehte auf Antrag einer Partei zu liberlassen. Aueh uber die Ver
nehmung eines Zeugen oder Saehvel'standigen beRtimmt § 1036 fol
gendes: 

§ 1036. 
"Eine von den Schiedsrichtern fiir erforderlich erachtete richterliche 

Handlung, zu deren Vornahme dieselben nicht befugt sind, ist auf Antrag 
einer Partei, Bofern der Antrag fiir zulassig erachtet wird, von dem zustan
digen Gerichte vorzunehmen, 
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Dem Gerichte, welches die Vernehmung oder die Beeidigung eines Zeugen 
oder eines Sachverstandigen angeordnet hat, stehen auch die Entscheidungen 
zu, welche im FaIle der Verweigerung des Zeugnisses oder des Gutachtens 
erforderlich waren." 

Die Handlung muB eine richterliche sein, d. h. nach der ZPO. 
vom Richter vorzunehmen sein und auBerhalb der Befugnisse der 
Schiedsrichter liegen. Das Gericht priift, ob die Voraussetzungen vor
liegen und ob die richterliche Handlung als solche zulassig ist. Er
achtet das Gericht den Antrag fur zulassig, so ordnet es die Ladung 
der Auskunftsperson oder die Ladung des Parteieides unter Verkun
dung des Termins oder Zustellung des Beschlusses an. Die Parteien 
sind berechtigt, der Beweisaufnahme beizuwohnen und deshalb zu 
benachrichtigen. Die Protokolle verbleiben beim Gericht. Die Par
teien konnen sich Abschriften erteilen lassen und dem Schiedsrichtel' 
vorlegen. 

§ 1037. 

"Die Schiedsrichter kiinnen das Verfahren fortsetzen und den Schieds
spruch erlassen, auch wenn die Unzulassigkeit des schiedsrichterlichen Ver
fahrens behauptet, insbesondere, wenn geltend gemacht wird, daB ein rechts
giiltiger Schiedsvertrag nicht bestehe, daB der Schiedsvertrag sich auf den 
zu entscheidenden Streit nicht beziehe, oder daB ein Schiedsrichter zu den 
schiedsrichterlichen Verrechtungen nicht befugt sei." 

Es ist also dem Schiedsgericht uberlassen, ob es sein Verfahren 
aussetzen oder trotz des Streites beginnen oder fortsetzen und den 
Schiedsspruch erlassen will. 

§ 1038 bestimmt: 

"1st der Schiedsspruch von mehreren Schiedsrichtern zu erlassen, so ist 
die absolute Mehrheit der Stimmen entscheidend, sofern der Schiedsvertrag 
nicht ein anderes bestimmt." 

Die Art und Weise der Beratung und Abstimmung bei einer 
Mehrheit von Schiedsrichtern bestimmen diese selbst. Mangel der 
Abstimmung als solche begriinden die Aufhebung eines sonst form
gerechten Spruches nicht. 

Der Schiedsspruch ist laut § lO39 unter Angabe des Tages der 
Abfassung von den Schiedsrichtern zu unterschreiben, den Parteien 
in einer von den Schiedsrichtern unterschriebenen Ausfertigung zu
zustellen und unter Beifugung der Beurkundung der Zustellung auf 
der Gerichtsschreiberei des zustandigen Gerichts nieder
zulegen. Ein gultiger Schiedsspruch liegt erst vor, wenn diese samt
lichen Erfordernisse, deren jedes einzelne wesentlieh ist, genugt wor
den ist. Diese Erfordernisse werden von Amts wegen gepruft und 
konnen nicht durch Schiedsvertrag beseitigt oder geandert werden 
(RG. 5,401; 37, 412; 49, 409; 51, 406). Dies gilt auch von der Zu
standigkeit fur die Niederlegung. Ihre Einhaltung bildet die Voraus-
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setzung fiir die Erledigung des Schiedsvertrages, fiir die Einrede der 
Rechtskraft bei inlandischen Schiedsspriichen, fliT die Erlassung des 
Vollstreckungsurteils und fiir die Klage auf Aufhebung des Schieds
spruchs. 

Solange nicht alIe Erfordernisse des § 1039 erfiiHt sind, ist allEl 

Schiedsverfahren nicht zu Ende. Die Verhandlung kann bis dahin 
wieder eroffnet und der nbch nicht endgiHtige Schiedsspruch geand!ht 
werden (RG.38, 393; 77, 315). 

Eine miindliche Verkundung des Schiedssprucbs kann die 
schriftliche Abfassung und Unterzeichnung nicht ersetzen, sie kann 
lediglich zur Erlauterung des Schiedssplucbs benutzt werden. rer 
Tod eines Schiedsrichters oder dessen Unfahigkeit cder Weigerung zur 
Unterzeichnung und Niederlegung hindert das Zustandekonnr.€l1 fles 
Schiedsspruchs. 

Beziiglich der Ausfertigung sei bemerkt, daB eine zw~ite Lr
schrift geniigt; eine beglaubigte Abschrift ist nicht notig (EG. 5, 397: 
13, 431; 51, 406). 

Es geniigt, wenn die Niederlegung auf der GerichtsschTeiberei 
durch einen der Schiedsrichter mit ausdriicklicher oder stillschwei
gender Zustimmung der andern oder im Auftrage alIer Schiedsrichtflr 
dutch einen Dritten erfolgt. Unter mebreren zustandigen Gerichten 
steht den Schiedsrichtern die Wahl zu. 

§ 1040. 
"Der Schiedsspruch hat unter den Parteien die Wirkungen eines 

rechtskraftigen gerichtlichen U rteils." 

Gegen den Schiedsspruch sind Rechtsmittel bei dem staatlichen 
Gerichte nicht gegeben, und solche innerhalb des schiedsgerichtlichen. 
Verfahrens nur bei Vereinbarung. Hat das Schiedsgericht einen An 
spruch iibergangen, so konnen die Parteien einen Wiederzusammen
tritt des Schiedsgerichtes zum Zwecke der Erganzung des Schieds
spruches herbeifiihren. 

§ 1041. 
"Die Aufhebung des Schiedsspruches kann beantragt werden: 

1. wenn das Verfahren unzulassig war; 
2. wenn der Schiedsspruch eine Partei zu einer Handlung verurteilt, deren 

Vornahme verboten ist; 
3. wenn die Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift der Gesetze ver

treten war, sofern sie nicht die ProzeBfiihrung ausdriicklich oder still
schweigend genehmigt hat; 

4. wenn der Partei in dem Verfahren das rechtliche Gehor nicht gewiihrt war; 
5. wenn der Schiedsspruch nicht mit Griinden versehen ist; 
6. wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter welchen in den Fallen 1 bis 6 

des § 580 die Klage auf Wiederaufnahme des Verfahrens stattfindet (vgl. 
Seite 221). 

Die Aufhebung des Sohiedsspruohs findet aus den unter 4 und 5 er
wahnten Griinden nicht statt, wenn die Parteien ein anderes vereinbart 
haben." 
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Die Aufhebungsklage hat riickwirkende Kraft. Der aufgehobene 
Schiedsspruch gilt von Anfang an als unwirksam. Zur Begriindung 
der Klage sind die Tatsachen anzugeben, aus denen sich einer der 
Aufhebungsgrunde ergeben solI. Die Klage kann jedoch nur zur Auf
hebung, nicht zur Abanderung des Schiedsspruchs fiihren. Wird je
doch von dem Aufhebungsgrunde nur ein Teil des Spruches getroffen, 
welcher sich zur Erlassung eines Teilurteils eignet, so kann auch 
eine teilweise Aufhebung erfolgen; andernfalls ist der gauze Spruch 
aufzuheben. Mit der Klage auf Aufhebung kann mangels anderer 
ausdriicklicher Vereinbarung die Klage in der Sache selbst bei dem 
ordentlichen Gerichte verbunden werden. 

Eine Unzulassigkeit des schiedsrichterlichen Verfahrens liegt nur 
vor (insofern sie nicht durch Einlassung geheilt werden kann): 
1. wenn der Schiedsvertrag ungiiltig war; 
2. wenn er durch Vereinbarung oder aus andern Grunden auBer Kraft 

getreten war; 
3. wenn der Schiedsvertrag sich auf den durch den Schiedsspruch 

entschiedenen Streit nicht bezieht, oder wenn der Schiedsspruch 
sich auf Streitpunkte erstreckt, welche dem Schiedsgerichte nicht 
zur Entscheidung unterstellt worden sind; 

4. wenn die gesetzlichen oder vereinbarten Vorschriften iiber die Be
setzung des Schiedsgerichtes nicht beachtet sind. 

§ 1042. 

"Aus dem Sohiedsvertrag findet die Zwangsvollstreokung nur statt, wenn 
ihre Zulassigkeit duroh ein Vollstreokungsurteil ausgesproohen ist. Das Voll
streokungsurteil ist nioht zu erlassen, wenn ein Grund vorliegt, aus welohem 
die Aufhebung des Sohiedsspruohs beantragt werden kann." 

Der Anspruch auf die Zwangsvollstreckung erwachst nur aus 
staatlichen Rechtsspruchen. Der Schiedsspruch bedarf zu diesem 
Zwecke der Verleihung der Vollstreckbarkeit durch das Vollstreckungs
urteil eines staatlichen Gerichts. 

Ober die Kosten des schiedsrichterlichen Verfahrens entscheidet 
in erster Linie der Schiedsvertrag. Enthalt er keine Bestimmung, 
so darf man als die Parteiabsicht unterstellen, daB die Schiedsrichter 
dariiber befinden. 

Hat das Schiedsgericht die Kosten ihrem Betrage nach zu be
messen, so kann auch zu diesem Teile des Schiedsspruchs das Voll
streckungsurteil erlassen werden, und die Kosten k6nnen auf 
Grund des Vollstreckungsurteils beigetrieben werden. 

N ach Erlassung des Vollstreckungsurteils kann die Aufhebung 
des Schiedsspruchs nur aus den im § lO41 Nr. 6 bezeichneten Grunden 
und nur dann beantragt werden, wenn glaubhaft gemacht wird, daB 
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die Partei ohne ihr Verschulden auBerstande gewesen sei, den Auf
hebungsgrund in dem fruheren Verfahren geltend zu machen. 

Durch das Vollstreckungsurteil gehen die Aufhebungsgrftnde des 
§ lO41 fur den Beklagten verloren, soweit sie nicht in dem Verfahren 
des § lO42 rechtzeitig, d. h. spatestens bis zum Schlusse der mund
lichen Verhandlung der Berufsinstanz vorgebracht sind. 

GemaB § lO44 iet die Klage auf Aufhebung des Schieds
spruchs im FaIle des vorstehenden Paragraphen binnen der Notfrist 
eines Monats zu erheben. 

Die Frist beginnt mit dem Tage, an welchem die Partei Kenntnis 
von dem Aufhebungsgrunde erhalten hat, jedoch nicht vor eingetre
tener Rechtskraft des Vollstreckungsurteils. Nach Ablauf von 10 Jah
ren, von dem Tage der Rechtskraft des Urteils an g~rechnet, ist die 
Klage unstatthaft. 

vVird der Schiedsspruch aufgehoben, so ist zugleich die Aufhebung 
des Vollstreckungsurteils auszusprechen. 

§ 1045. 

"Fiir die geriohtliohen Entsoheidungen iiber die Ernennung oder die 
Ablehnung eines Sohiedsriohters oder iiber das Erliischen eines Sohieds
vertrags oder iiber die Anordnung der von den Sohiedsriohtem fUr erforder
Hoh eraohteten riohterliohen Handlungen ist das Amtsgerioht oder das Land
gerioht zustandig, welohes in einem sohriftliohen Sohiedsvertrag als solohes 
bezeiohnet ist und in Ermangelung einer derartigen Bezeiohnung das Amts
gerioht oder das Landgerioht, welohes fiir die geriohtliohe Geltendmaohung 
des Anspruohs zustandig sein wiirde. 

Die Entsoheidung kann ohne vorgangige miindliohe Verhandlung er
folgen. Vor der Entsoheidung ist der Gegner zu horen. 

Gegen die Entscheidung findet sofortige Beschwerde statt." 

Die Zustandigkeit, und zwar sowohl die ortliche als die sach
liche, bestimmt sich in erster Linie nach der Festsetzung im Schieds
vertrage. In Ermangelung einer Festsetzung ist dasjenige Gericht 
zustandig, das fur die gerichtliche Geltendmachung des Anspruchs 
nach den allgemeinen Regeln des GVG. und der ZPO. zustandig 
sein wftrde. 

Das im § lO45 Abs. 1 bezeichnete Gericht ist auch fur die Klagen 
zustandig, welche die Unzuli;i,ssigkeit des schiedsrichterlichen Ver
fahrens, die Aufhebung eines Schiedsspruchs oder die Erlassung des 
Vollstrockungsurteils zum Gegenstande haben. 

Unter mehreren zustandigen Gerichten ist und bleibt dasjenige 
Gericht zustandig, an welches sich zuerst eine Partei oder das Schieds
gericht gewendet hat. 

§ 1048. 

"Auf Schiedsgerichte, welohe in gesetzlioh statthafter Weise durch letzt
willige oder andere nicht auf Vereinbarung beruhende VerfUgungen angeordnet 
werden, finden die Bestimmungen dieses Buches entsprechende Anwendung." 

B I u m. Rechtskuude. 50 
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In dem ausgezeichneten Buche: "Die Schiedsgerichte in Industrie, 
Gewerbe und Handel" (Professor Dr. phil. et jur. Julius Kollmann 
von der technischen Hochschule Darmstadt; Verlag von R. Olden
bourg, Munchen-Berlin 1914) ist das schiedsgerichtliche Verfahren 
ausfuhrlich und im Zusammenhang behandelt. Eine Reihe prak
tischer Schiedsgerichtsvertrage, sowie der Entwurf von Professor 
Kollmann uber eine Schiedsgerichtsordnung nebts Gebuhrenordnung, 
machen das Buch fur den Ingenieur besonders wertvoll. Fur die
jenigen, welche oft mit Schiedsgerichten zu tun haben, glaubt der Ver
fasser besonders darauf verweisen zu sollen. 

Der Sachverstandige. 
Die Gerichte sind vielfach genotigt, namentlich in schwierigen 

Prozessen, bei denen es einer besonderen Sachkunde auf bestimmten 
Gebieten bedarf, Sachverstandige heranzuziehen. Von dem Urteile und 
dem Gutachten der Sachverstandigen hangt in vielen Fallen der Aus
gang des Prozesses abo Pflichten und Rechte des Sachverstandigen 
sind in den §§ 402bis 414 der ZPO. geregelt. Bei der Wichtigkeit der 
Frage fur den Ingenieur, welcher haufig in die Lage kommt, ein Sach
verstandigengutachten abzugeben, bedarf es einer genauen Kenntnis 
der fur den Sachverstandigen erlassenen gesetzlichen Vorschriften. 

Sachverstandige sind Personen, die auf Grund ihrer besonderen 
Sachkunde dem Richter die ihm fehlende Kenntnis vermitteln sollen. 
Sie stehen vermoge ihrer Aufgabe, ein unparteiisches Gutachten abzu
geben, auBerhalb der Parteien, ihrer gesetzlichen und sonstigen Ver
treter. Die Zuziehung der Sachverstandigen steht durchaus im Er
messen des Richters. Es ist dem Gericht uberlassen, Sachverstandige 
von Amts wegen heranzuziehen, es ist aber auch berechtigt, die An
trage der Parteien auf Zuziehung von Sachverstandigen dann abzu
lehnen, wenn es sich nach pflichtgemaBem Ermessen eine als {)ber
zeugung genugende eigene Sachkunde beimiBt. 

Die Sachverstandigenpflicht ist wie die Zeugnispflicht eine of£ent
lichrechtliche. Sie umfa.Bt auBer dem Erscheinen, dem Gutachten 
und dem Eide auch die Pflicht der sachgemaBen Vorbereitung des 
Gutachtens. 

Die einzelnen Paragraphen bestimmen nun folgendes: 

§ 402 ZPO. 
"Auf den Beweie durch Sachverstandige finden die Vorschriften liber 

den Beweis durch Zeugen entspreohende Anwendung, insoweit nicht in den 
naohfolgenden Pa.ragraphen abweiohende Bestimmungen enthalten sind." 

§ 403 ZPO. 
"Die Antretung des Beweises erfolgt duroh die Bezeiohnung der zu be

gutachtenden Punkte." 
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Der Parteiantrag stellt in Wirklichkeit nichts anderes als eine 
Anregung fur die richterliche Amtspflicht dar. Das Gericht kann uber 
die von den Parteien angegebenen zu begutachtenden Punkte hinaus 
auch andere Punkte in dem Beweisbeschlu.13 au£nehmen. 

§ 404 ZPO. 
" Die. Auswahl der zuzuziehenden Sachverstandigen und die 

Bestimmung ihrer Anzahl erfolgt durch das ProzeBgericht. Dasselbe kann 
sich auf die Ernennung eines einzigen Sachverstiindigen beschriinken. Es 
kann an Stelle der zuerst ernannten Sachverstandigen andere ernennen. 

Sind fur gewisse Arten von Gutachten Sachverstiindige offentIich be
steUt, so soUen andere Personen nur dann gewiihlt werden, wenn besondere 
Umstiinde es erfordern. 

Das Gericht kann die Parteien auffordern, Personen zu bezeichnen, 
welche geeignet sind, als Sachverstiindige vernommen zu werden. 

Einigen sich die Parteien uber bestimmte Personen als Sachverstiindige, 
so hat das Gericht dieser Einigung Folge zu geben; das Gericht kann jedoch 
die Wahl der Parteien auf eine bestimmte Anzahl beschriinken." 

Die Ernennung der Sachverstandigen etfolgt im Beweisbeschlu.13. 
Der Richter ist in erster Linie an die offentlich b€stellten Sachver
standigen verwiesen, um dadurch den Sachverstandigenzwang zu er
leichtern; Abweichungen davon sind nach freiem Ermessen gestattet. 
Die Aufforderung zur Bezeichnung geeigneter Personen ist in das 
Belieben des Gerichts gestellt. Die Vorschlage der Partei, zu denen 
eine Pflicht nicht besteht, sind nicht bindend. 

Einigen sich die Parteien uber Personen und Zahl der Sach
verstandigen, so bindet diese Vereinbarung das Pl'oze.13gericht, sofern 
dies ihm vor dem Beweisbeschlu.13 in der mundlichen Verhandlung an
gezeigt wird. Das Gericht kann die Wahl der Parteien im voraus 
oder nachtraglich auf eine bestimmte Anzahl beschranken; wird dem 
nicht Folge geleistet, so tritt das freie Wahlrecht des Gerichtes wieder 
ein. 

Dagegen darf das Gericht weder die Zahl der zu wahlenden Sach
verstandigen erhohen, noch gleichzeitig von sich aus weitere Sach
verstandige ernennen. 

§ 405 ZPO. 
"Das ProzeBgericht kann den mit der Beweisaufnahme betrauten Richter 

zur Ernennung der Sachverstiindigen ermiichtigen. Derselbe hat in diesem 
FaIle die in dem vorstehenden Paragraphen dem Prozef3gericht beigelegten 
Befugnisse auszuuben." 

§ 406 ZPO. 
"Ein Sachverstiindiger kann aus denselben Grunden, welche zur 

Ablehnung eines Richters berechtigen, abgelehnt werden. Ein Ablehnungs
grund kann jedoch nicht daraus entnommen werden, daB der Sachverstiindige 
als Zeuge vernommen worden ist. 

Das Ablehnungsgesuch ist bei demjenigen Gericht oder Richter, von 
welchem die Ernennung der Sachverstandigen erfolgt ist, vor der Verneh
mung desselben, bei schriftlicher Begutachtung vor erfolgter Einreichung des 
Gutachtens anzubringen. Nach diesem Zeitpunkt ist die Ablehnung nur zu
lassig, wenn glaubhaft gemacht wird, daB der Ablehnungsgrund vorher nicht 

50* 



788 Der Vertrieb. 

geltend gemacht werden konnte. Das Ablehnungsgesuch kann vor dem Ge
richtsschreiber zu Protokoll erklii.rt werden. 

Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; zur Versicherung an 
Eidesstatt darf die Partei nicht zugelassen werden. 

Die Entscheidung erfolgt von dem im zweiten Absatze bezeichneten Ge
richt oder Richter; eine vorgii.ngige mundliche Verhandlung der Beteiligten 
ist nicht erforderlich. 

Gegen den- BeschluB,. durch welchen die Ablehnung fur begriindet er
klii.rt wird, findet kein Rechtsmittel, gegen den BeschluB, durch welchen die
selbe fur unbegriindet erklart wird, findet sofortige Beschwerde statt." 

Die Ablehnungsgriinde konnen AusschlieBungsgriinde gemaS § 41 
der ZPO. sein, sie konnen aber auch auf der Besorgnis der Befangen
heit gemaB § 42 ZPO. beruhen (vgl. S. 196). Ausgenommen ist im 
Gegensatz hierzu lediglich der Ablehnungsgrund, welcher sonst da
durch gegeben ist, daB der Sachverstandige als Zeuge vernommen 
worden 1st. 1m iibrigen entscheidet das richterliche Ermessen fiber 
Ablehnung oder Nichtablehnung. Die Ablehnung kann erst nach del' 
Ernennung des Sachverstandigen stattfinden; die Parteien konnen 
aber auch schon vorher Einwande gegen die etwa vorgeschlagenen 
Sachverstandigen erheben. Die Ablehnung muS gemaS obiger Be
stimmung vor Beginn der Vernehmung oder vor Einreichung des 
schriftlichen Gutachtens angebracht werden. Die Beeidigung oder 
Berufung auf den geleisteten Eid gehOrt noch nicht zur Vernehmung. 

AnschlieBend an die Bestimmung iiber die nachtragliche Ab
Iehnung der Sachverstandigen sei erwahnt, daB die Sachverstandigen, 
welche auf Grund einer Einigung der Parteien ernannt worden sind, 
nur abgelehnt werden konnen, wenn der Ablehnungsgrund erst nach 
der Einigung entstanden oder der Partei bekannt geworden ist (RG. 
26. 9. 03). 

Das Ablehnungsgesuch ist beim ProzeBgericht vorzubringen; nur 
bei der Ernennung durch den beauftragten oder ersuchten Richter 
geht es an diesen. Es kann in der miindlichen Verhandlung oder 
schriftlich oder zu Protokoll des Gerichtsschreiberlil erklart werden. 
Del' Ablehnungsgrund ist glaubha£t zu machen. 

Das Verfahren £olgt, wenn das Gesuch nicht in der miindlichen 
Verhandlung angebracht oder erledigt wird, der im ZivilprozeB iib
lichen miindlichen Verhandlung. Das Gericht hat das Recht aber 
nicht die Pflicht, den Gegner und den Sachverstandigen zu horen. 
- Die Entscheidung hat in jedem FaIle durch einen besonderen 
BeschluB des ProzeBgerichtes odeI' im FaIle des § 405 durch beson
deren BeschiuB des beauftragten oder ersuchten Richters zu erfoigen. 

Der obige § 406 bestimnt, daB gegen den BeschiuB, del' die Ab
lehnung fiir begriindet erklart, kein Rechtsmittel, gegen den BeschIuB, 
der die Ablehnung fiir unbegriindet erkiart, die sofortige Beschwerde 
stattfindet. Sie steht aber nul' del' ablehnenden Partei, nicht dem 
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Sachverstandigen zu. Wird auf die BeRchwerde die Ablehnung fiir 
begriindet erklart, so findet dagegen eine weitere Beschwerde des 
Gegners nicht statt. 

§ 407 ZPO. 

"Der zum Saohverstandigen Ernannte hat der Ernennung Folge zu 
leisten, wenn er :;Iur Er~tattung von Gutaohten der erforderten Art offentlioh 
bestellt ist, oder wenn er die Wissensohaft, die Kunst oder das Gewerbe, 
deren Kenntnis Voraussetzung der Begutaohtung ist, offentlioh zum Erwerbe 
ausiibt, oder wenn er zur Ausiibung derselben offentlioh bestellt oder er
machtigt ist. 

Zur Erstattung des Gutaohtens ist auch derjenige verpflichtet, welcher 
sich zu derselben vor Gericht bereit erklart hat." 

Die 6ffentliche Bestellung zur Erstattung von Gutachten muB 
durch eine landesgesetzlich hierzu ermachtigte BehOrde erfolgt sein. 
Offentlich ausgeiibt wird eine Wissenschaft, eine Kunst oder ein 
Gewerbe, wenn die Ausiibung dem Publikum gegeniiber erfolgt (RG. 
50, 391), und zwar muB dies zum Erwerbe geschehen. Hierbei ist es 
gleichgiiltig, ob die Ausiibung fiir eigene Rechnung oder gegen Ent
gelt in fremdem GeschaItsbetriebe erfolgt. Zur Ausiibung einer Wissen
schaft, einer Kunst oder eines Gewerbes 6ffentlich bestellt oder er
machtigt sind z. B. angestellte Lehrer, Privatdozenten, Professoren usw. 

Andere Personen haben die Sachverstandigenpflicht nur dann, 
wenn sie sich dazu vor Gericht bereit erklart haben, sei es allgemein 
zur Abgabe von Gutachten einer gewissen Art oder im einzelnen Falle. 
Es geniigt hierbei, daB der Sachverstandige auf die Ladung erscheint 
und ohne Widerspruch die Angaben entgegennimmt. Unter Gericht 
wird hier auch der beauftragte oder ersuchte Richter verstanden. 

§ 408 ZPO. 

"Dieselben Griinde, welche einen Zeugen berechtigen, das Zeugnis zu 
verweigern, berechtigen einen Sachverstandigen zur Verweigerung des Gut
achtens. Das Gericht kann auch aus andern Griinden einen Sachverstandigen 
von der Verpflichtung zur Erstattung des Gutachtens entbinden. 

Die Vernehmung eines offentliohen Beamten findet nioht statt, wenn 
die vorgesetzte Behorde des Beamten erklart, daB die Vernehmung den 
dienstliohen Interessen Naohteile bereiten wiirde. 

Wer bei einer richterlichen Entsoheidung mitgewirkt hat, soIl iiber 
Fragen, die den Gegenstand der Entsoheidung gebildet haben, nicht als Saoh
verstandiger vernommen werden." 

Beziiglich der Griinde, welche einen Zeugen und daher auch 
einen Sachverstandigen berechtigen, das Zeugnis zu verweigern, vgl. 
S.209. Das Gericht kann den Sachversta.ndigen auch aus anderen 
Griinden von der Verpflichtung entbinden, um Harten des Sach
verstandigenzwanges oder Konflikten mit Berufspflichtigen abzu
helfen, aber auch um ihn Zll beseitigen, wenn ihm die erforderlichen 
Fachkenntnisse fehlen oder er die Abgabe des schriftlichen Gut
achtens verz6gert, oder wenn er nicht vereidigt werden konnte. 
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§ 409 ZPO. 
"1m Falle des Nichterscheinens oder der Weigerung eines zur Erstat

tung des Gutachtens verpflichteten Sachverstandigen wird dieser zum Ersatze 
der Kosten und zu einer Geldstrafe bis zu 300 Mark verurteilt. 1m Falle 
wiederholten Ungehorsams kann noch einmal auf eine Geldstrafe bis zu 
600 Mark erkannt werden. 

Gegen den BeschluB findet Beschwerde statt. 
Die Festsetzung und die Vollstreckung der Strafe gegen eine dem ak

tiven Heere oder der aktiven Marine angehOrenden Militarperson erfolgt auf 
Ersuchen durch das Militargericht." 

Aus diesen Bestimmungen geht hervor, daB im Falle des Un
vermogens, d. h. wenn der Sachverstandige die Geldstrafe nicht zahlen 
kann, keine Haft eintritt. Mit der zweiten Strafe von 600 Mark ist 
das Verfahren gegen den Sachverstandigen im Falle des Ausbleibens 
wie in dem Falle der Weigerung beendet. Die Bestrafung wegen 
Weigerung tritt ein, wenn der Sachverstandige ohlle Angabe eines 
Weigerullgsgrundes oder nach rechtskraftiger Verwer£ung des ange
gebenen Weigerungsgrundes die Abgabe des Gutachtens unterlaBt. 
Verschleppt der Sachverstandige die Abgabe eines schriftlichen Gut
achtens, so hat das Gericht nach den Umstanden des Falles zu ent
scheiden, ob eine Verweigerung vorliegt oder nicht. Die Verurteilung 
kann auch der mit der Beweisaufnahme betraute Richter aussprechen. 

Wiederholter Ungehorsam bedeutet das wiederholte Nichterschei
nen und die wiederholte Weigerung, aber auch die Weigerung nach 
Nichterscheinen und umgekehrt. Sie setzt voraus, daB der BeschiuB 
fiber die erste Bestrafung durch Verkfindung oder Zustellung erlassen 
ist, ohne daB derselbe bereits vollzogen sein muB. 

§ 410 ZPO. 
"Die Beeidigung des Sachverstandigen erfolgt vor oder naoh Er

stattung des Gutachtens. Die Eidesnorm geht dahin, daB der Sachverstan
dige das von ihm erforderte Gutaohten unparteiisch und nach bestem Wissen 
und Gewissen erstatten werde oder erstattet habe. 

1st der Sachverstandige fiir die Erstattung von Gutaohten der betreffen
den Art im allgemeinen beeidigt, so geniigt die Berufung auf den geleisteten 
Eid." 

Was die allgemeine Beeidigu~ anbetrifft, so muB sie durch die 
hierzu landesgesetzlich berufene BehOrde er£olgt sein. Das Landes
recht bestimmt auch, ob die Beeidigung nur ffir einen bestimmten 
Bezirk oder ffir den ganzen Bundesstaat wirkt, und ffir welche Zeit
dauer sie er£oIgt. Ffir PreuGen wird die Beschrankung auf den Ge
richtsbezirk angenommen (RGSt. 37, 364). Die Berufung auf den 
geleisteten Eid muG ebenso wie die Eidesleistung mfindlich vor dem 
ProzeBgericht oder dem beauftragten oder ersuchten Richter erklart 
werden. Das gleiche gilt im Falle nochmaliger Vernehmung. 

VerstoBe gegen die Vorschriften fiber die Beeidigung begriinden 
die Berufung und Revision. 
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§ 411 ZPO. 

"Wird Bchriftliche Begutachtung angeordnet, so hat der Sachverstandige 
daB von ihm unterBchriebene Gutachten auf der Gerichtsschreiberei nieder
zUlegen. Das Gericht kann das Erscheinen des Sachverstandigen anordnen, 
damit er das schriftliche Gutachten erlautere." 

Die Parteien konnen schriftliche Gutachten uberreichen, und das 
Gericht kann vorhandene schriftliche Gutachten benutzen. Das Ge
richt darf die schriftliche Begutachtung durch den Sachverstandigen 
ohne Vernehmung nicht anordnen, jedoch steht es im freien Ermessen 
des Gerichts vor oder nach der Vernehmung und Beeidigung anzu
ordnen, daB der Sachverstandige sein Gutachten schriftlich statt 
miindlich im Termine erstattet. 

Baben die Parteien ein Interesse daran, dem Sachverstandigen 
eine Reihe von I!'ragen vorzulegen, die ihnen durch die schriftliche 
Begutachtung abgeschnitten sind, so mussen die Parteien das Er
scheinen des Sachverstandigen beantragen. 

§ 412 ZPO. 

"Das Gericht kann eine neue Begutachtung durch diesel ben oder durch 
andere Sachverstandige anordnen, wenn eB daB Gutachten fiir ungeniigend 
erachtet. 

Das Gericht kann die Begutachtung durch einen anderen Sachverstii.n
digen anordnen, .wenn ein Sachverstandiger nach Erstattung des Gutachtens 
mit Erfolg abgelehnt ist." 

Das Gutachten der Sachverstandigen unterliegt der freien Wur
digung des Geriohts, auch wenn die Sachverstandigen durch Verein
barung der Parteien bestellt sind. Das Gericht ist auoh an ein uber
einstimmendes Gutachten einer Mehrheit von Sachverstandigen nicht 
gebunden; es kann bei einem Widerstreit der Meinungen die Ansicht 
der Minderheit seinem Urteil zugrunde legen und ein Gutachten auch 
dann berlicksichtigen, wenn es keine Grlinde enthaIt (RG.4, 7, 96). 
Dies gilt auch bei ScM tzungen. 

Halt das Gericht das Gutachten fur ungeniigend; oder besteht 
Widerspruch unter den Sachverstandigen oder wird der Sachverstan
dige nachtraglioh mit Erfolg abgelehnt, so kann das Gerioht eine neue 
Begutachtung durch dieselben oder andere Saohverstandige anordnen. 

§ 413 ZPO. 

"Der Sachverstandige hat nach MaBgabe der Gebuhrenordnung auf Ent
schadigung fur Zeitversaumnis, auf Erstattung der ihm verurBachten Kosten 
und auBerdem auf angemesBene Vergutung seiner Muhewaltung Anspruch." 

Der Saohverstandige kann auoh fur die durch Vorbereitung des 
Gutaohtens verursachten Kosten (RG. 3. 3. 87) und daneben eine 
angemessene Vergiitung fur seine Muhewaltung, d. h. fur seine geistige 
Arbeit beanspruohen. 
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§ 414 ZPO. 
"Insoweit zum Beweise vergangener Tatsachen oder Zustande, zu deren 

Wahmehmung eine besondere Sachkunde erforderlich war, sachkundige Per
sonen zu vernehmen sind, kommen die Vorschriften iiber den Zeugenbeweis 
zur Anwendung." 

Bezuglich des Zeugenbeweises vgl. S. 209. 
Da es oft schwierig ist, die Aufwendung an geistigel' Al'beit, 

wie es § 413 verlangt, nachzuweisen, und da oft fur die Erstattung 
eines Gutachtens in schwieriger Angelegenheit besondere Vorkennt
nisse notwendig sind, so daB man vielfach nur Manner in hervor
ragender Stellung der Industrie fur solche Gutachten heranziehen 
kann, so geben die Bestimmungen des § 413 nicht den genugenden 
Anhalt fur die Bewertung und Geltendmachung deraufgewendeten 
Muhen und der erforderlichen Kenntnisse. Die Praxis lehrt, daB in 
den meisten Fallen die verlangten Gebuhren beanstandet werden. 
Wie ein Operateur von Huf und Namen eine Operation sich anders 
bewerten laBt, als wenn diese in einem offentlichen Krankenhause 
oder von sonst ebenfalls tuchtigen .A.rzten ausgefuhrt werden kann, 
welche jedoch nicht die Erfahrungen wie der Erstgenannte besitzen, 
so sind Gutachten von hervorragenden ManneI'll del' Industrie auch 
anders zu bewerten als von landlaufigen Gutachtern. Hierbei darf 
nicht del' Zeitaufwand maBgebend sein, sondeI'll die Vorbildung und 
die langjahrige Sachkenntnis. 

Es empfiehlt sich daher, VOl' Abgabe del' Gutachten und sogar 
bereits VOl' del' Einwilligung zur Abgabe del' Gutachten bei schwierigen 
Failen ein bestimmtes HonoraI' zu verlangen und die Parteien unter 
Angabe del' verlangten Su'mme durch das Gericht anfragen zu lassen, 
ob sie bereit sind, die Kosten des Gutachtens anteilig zu tragen. 
Vielfach wird man gut tun, wenn die Vermogenslage odeI' die Zah
lungsfahigkeit del' einen odeI' andel'll Partei nicht vollkommen be
kannt oder geklart ist, zu verlangen, daB der Betrag bei Gericht 
hinterlegt wird, und auszubedingen, daB derselbe mit del' Abgabe 
des Gutachtens fMlig ist. 

Durch Selbsteinschatzung seines Konnens in diese:t; Weise wird 
del' Ingenieur im Einzelfaile bei den Behorden und den Parteien 
zur Hebung des Ingenieurstandes das seinige beitragen. 

Werkvertrag und Werklieferungsvertrag. 
Vgl. S. 180-184. 

FUr die Lieferung von Maschinen und industriellen Arilagen 
kommt del' Werkvertrag und del' Werklieferungsvertrag in Anwen
dung. Beide sind in dem Abschnitt: "Burgerliches Gesetzbuch", 8.127 
und S.128 grundsatzlich besprochen. Danach ist der Werkvertrag 
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ein gegenseitiger Vertrag, nach welchem der Unternehmer zur Her
steHung des versprochenen Werkes und der Besteller zur Entrichtung 
der vereinbarten Ve;gfitung verpflichtet ist. Ein Werkliefemllgs
vertrag liegt hingegen vor, wenn sich der Unternehmer verpflichtet, 
das Werk aus einem von ihm zu beschaffenden Stoffe herzustellen. 
Rei der Lieferung von Maschinen handelt es sieh um nicht vertretbare 
Sachen, welche im Verkehr nieht nach Stuckzahl, MaB oder Gewicht 
bezeichnet werden. Fur die nach den Angaben des Bestellers her
gestellten Maschinen gelten die gesetzlichen Bestimmungen uber den 
Werkvertrag. Wird eine Maschine aus dem Lager eines Handlers 
gekauft, so kommen nicht die Bestimmungen uber den Werkvertrag, 
sondern die Bestimmungen des HGB. in Betracht. Gibt del' Besteller 
die Erklarung, daB er die Maschine ubernommen und der Verein
barung entsprechend gefunden habe, so ist die Abnahme der ~la
schine damit erfolgt; es ist ihm jedoch uberlassen, hinzuzufugen, daB 
er sich seine Rechte fur etwaige Mangel an der Maschine innerhalb 
der Zeit der Gewahrleistung vorbehalte. Mangels anderer Verein
barung ist die Vergutung bei der Abnahme des Werks zu entrichten. 
Bis zur Abnahme del' Maschine hat der Lieferer nachzuweisen, daB 
behauptete Mangel nicht vorhanden sind, nach der Abnahme der 
Maschine liegt diese Beweispflicht dem Besteller ob. Gewohnlich 
werden zwischen Besteller und Lieferer hieruber genaue Vertrage 
geschlossen. Dber die Folgen fur Mangel, welche auf Vorsatz und 
Fahrlassigkeit beruhen, uber Schadensersatz, uber die Stellung einer 
angemessenen Frist zur Beseitigung der Mangel, uber Wandelung 
und Minderung usw. sei auf S. 601 ff. verwiesen. 

1m Zusammenhang mit dem Werkvertrag und Werklieferungs
vertrag ist es wichtig, den Begriff des Bauwerks zu klaren. 

Bernhard gibt in seinem Aufsatz: "Was ist ein Bauwerk1" in 
Technik und Wirtschaft, 1911, folgende Erklarung: "Ein Bauwerk ist 
ein in Verbindung mit dem Erdboden errichtetes Gebilde widerstands
fahiger Korper, welches in seinen einzelnen Teilen sowohl als auch im 
Ganzen den Angriffen der Gebrauchs- und N aturkrafte gewachsen ist 
und als Ganzes nicht beweglich ist. Ein Bauwerk dient als Aufenthalt 
und Weg fur ruhende und bewegliche Lasten." Der dritte Zivilsenat des 
Reichsgerichts hat in seinem Urteil vom 19. November 1912 folgendes 
ausgefuhrt: Der Begriff des Bauwerks ist sowohl auf Hoch- als auf 
Tiefbauten auszudehnen. Gl'undbedingung ist, daB das Bauwerk mit 
einem Grundstuck fest verbunden ist und mit ihm ein einheitliehes 
Ganzes bildct. 

Nach § 638 BGB. verjahrt der Anspruch des Bestellers auf Be
seitigung von Mangeln und der Anspruch auf Wandelung, Minderung 
oder Schadenersatz bei Bauwerken in 5 Jahren, bei einem gewtihn-
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lichen Werke dagegen mangels anderer Vereinbarungen in 6 Monaten. 
Infolgedessen ist es fur den Industriellen von groBter Wichtigkeit, 
den Begriff des Bauwerks genau festzustellen~ Zur Klarung diesel' 
Frage erscheint es zweckmaBig, das erwahnte Urteil des Dritten 
Zivilsenats des RO. und den vorliegenden Tatbestand wortlich anzu
fiihren: 

"Die Beklagte hatte im Jahre 1906 fur die Klagerin eine Kohlen
verladeanlage mit einer fahrbaren Briicke, vollstandiger Laufkatze, 
Greifer und selbsttatiger Wage fur den Preis von 57000 Mark er
richtet. Die Gleisanlage, auf del' sich die Briicke bewegt, war nicht 
von del' Beklagten, sondern von del' Klagerin selbst hergestellt. Die 
Klagerin behauptet, daB die Eisenkonstruktionen del' Briicke zu 
schwach und mangelhaft seien, und daB infolgedessen Briiche bei ihr 
eingetreten seien. Eine Frist, die sie del' Beklagten zur Beseitigung 
diesel' Mangel gesetzt habe, habe diese verstreichen lassen. Sie, die 
Klagerin, habe darauf die Brucke durch eine andere Firma in ordnungs
maBigen Zustand versetzen lassen, wodurch ihr Kosten in Hohe von 
rund 17000 Mark entstanden seien. Ihre auf Erstattung diesel' Kosten 
gerichtete Klage wurde vom Landgericht wegen Verjahrung des Klage
anspruchs gemaB § 638 des BGB. abgewiesen; die Berufung wurde 
vom Oberlandesgericht zuruckgewiesen. Die Klagerin hat dann beim 
Reichsgericht die Revision eingelegt mit dem Antrage, unter Auf
hebung des Berufungsurteils nach ihrem in del' Berufungsinstanz ge
stellten Antrage zu erkennen. Die Beklagte hat die Zuruckweisung 
del' Revision beantragt. Das Reichsgericht hat die Revision zuruck
gewiesen. " 

In den Entscheidungsgrunden wird ausgefuhrt: 
"Das Berufungsgericht hat in Dbereinstimmung mit dem Land

gericht angenommen, daB del' Klageanspruch, del' als ein Schaden
ersatzanspruch von del' Klagerin bezeichnet und als solcher auch von 
den Gerichten behandelt worden ist, del' sechsmonatigen Verjahrung 
des § 638 des BGB. unterliege, da del' Vertrag del' Herstellung einer 
nicht vertretbaren, beweglichen Sache aus dem vom Unternehmer zu 
heschaffenden Stoffe zum Gegenstand habe, nicht, wie die Klagerin 
behauptet, die Herstellung eines Bauwerkes. 

:\IIit Recht hat das Berufungsgericht die Anwendbarkeit del' sechs
monatigen Verjabrung auf den Klageanspruch angenommen. Seine 
Annahme, daB das von del' Klagerin bestellte Werk als eine beweg
liche Sache, nicht als ein Bauwerk im Sinne des § 638 des BGB. zu 
erachten sei, beruht auf del' in den Entscheidungen des Reichsgerichts 
Bd. 56, S. 41 u. f. ausgesprochenen und in standiger Rechtssprechung 
festgehaltenen Auffassung, daB als Bauwerk im Sinne del' angefuhrten 
Bestimmung nul' eine unbewegliche, durch Verwendung von Arbeit 
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und Material in Verbindung mit dem Erdboden hergestellte Sache zu 
verstehen sei. An dieser Auffassung ist auch gegenuber den Aus
fuhrungen des Gutachtens von Bernhard und seines Aufsatzes in 
der "Deutschen Juristenzeitung, 1911, Sp. 795" festzuhalten. flier 
ist die Verbindung des Bauwerkes mit dem Baugrundstuck begrifflich 
und ausdriicklich vorausgesetzt, so daB es vollig ausgeschlossen ist, 
beispielsweise auch ein fest verankertes Schiff zu den Bauwerken im 
Sinne des Gesetzes zu rechnen, wie Bernhard dies will. Vom 
Standpunkt dieser Auffassung aber ist es nicht zu beanstanden, daB 
das Berufungsgericht die auf Schienen bewegliche, an verschiedenen 
Stellen benutzbare Verladebriicke nicht als ein Bauwerk angesehen 
h-at. DaB die Schienenanlage in fester Verbindung mit dem Erdboden 
steht, wiirde hieran auch dann nichts andern, wenn die Beklagte sie 
hergestellt batte, denn die Behauptung der Revision, daB die Ver
ladebriicke von den Schienen nicht trennbar ware, geht offenbar fehI." 

Von Interesse ist in diesem Zusammenhange noch die Erklarung, 
die Professor Oertmann, Erlangen, am SchiuB eines langeren Gut
achtens uber "Bauwerk und Bauwerkvertrag" gibt. 

Er bestimmt den Begriff dahin: 
"Bauwerk ist ein Werk, das mit einem Grundstuck oder Gebaude 

verbunden und nach seiner typischen Zweckbestimmung unbeweglich 
ist, das ferner nicht in einer bloBen Umgestaltung des Bodens selbst 
bestehen darf. 

Ein Bauwerksvertrag ist ein Werkvertrag, der die Herstellung 
eines Bauwerkes oder Bauwerkteiles zum wesentlichen Vertrags
inhalt hat." 

Eine namentlich fur Zivilingenieure und beratende Ingenieure 
wichtige Entscheidung hat das Reichsgericht im November 1915 
(JW. 1915, S.239) getroffen. Danach hat es entschieden, daB der 
Vertrag zwischen dem Bauherrn und dem Architekten 
kein Werkvertrag, sondern ein Dienstvertrag ist. Dies ist fur etwaige 
Schadenersatzanspriiche seitens des Auftraggebers von besonderer Be
deutung. • Der Tatbestand war folgender: 

"Der Architekt hatte einen Umbau entworfen, die baupolizeiliche 
Genehmigung erwirkt und die Bauleitung gefuhrt. Dafur war ihm 
eine Entschadigung in Prozenten der Bausumme versprochen. Er sah 
sich genotigt, das Honorar einzuklagen. Der Bauherr ist in erster 
und zweiter Instanz verurteilt worden, weil die Vorrichter der An
sicht waren, daB es sich um einen Werkvertrag handelte. Das Reichs
gericht hingegen hat das Urteil, soweit die Verjahrungseinrede des 
Bauherrn reichte, aufgehoben, weil es sich um einen Dienstvertrag 
handelte. " 
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~ ach dieser Entscheidung ist die Leistung eines Ingenieurs, 
welcher lediglich fur einen Teil des Bauvorhabens einen Sonderentwurf 
fiir eine in sich abgeschlossene Aufgabe liefert, die Ausfuhrung aber 
einem andel'll uberla£t, als eine Leistung anzusehen, welche unter 
die Wirkung des Werkvertrages £alIt, wa,hrend nur die Bauleitung im 
Auftrage des Bauherl'll als Dienstvertrag anzusehen ist. (Vgl. Bern
h a r d, Werkvertrag und Dienstvertrag in Technik und vVirtschaft, 
Januar 1916.) 

Der Eigentumsvorbehalt an Maschinen *). 

Die Frage des Eigentumsvorbehalts an Maschinen ist bis heute 
noch nicht zur Zufriedenheit der Industrie entschieden. Die Frage 
ist jedoch von so groBer Wichtigkeit, daB ein besonderer Abschnitt als 
geschlossenes Ganze unter Anfiihrung del' wichtigsten gesetzlichen 
Bestimmungen und der letzten Reichsgerichtsentscheidungen zweck
dienlich erscheint. Zunachst sind in diesem Zusammenhang die ein-
zelnen Paragraphen des BGB. aufzufuhren: . 

§ 455 BGB. 
"Hat sich der Verkaufer einer beweglichen Sache das Eigentum bis zur 

Zahlung des Kaufpreises vorbehalten, so ist im Zweifel anzunehmen, daB die 
Dbertragung des Eigentums unter der aufschiebcnden Bedingung vollstan
diger Zahlung des Kaufpreises erfolgt und daB der Verkaufer zum Riicktritt 
berechtigt iEt, wenn der Kaufer mit der Zahlung in Verzug kommt." 

§ 93 BGB. 
"Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden konnen, 

ohne daB der eine oder der andere zerstort oder in seinem Wesen verandert 
wird (wesentliche Bestandteile), konnen nicht Gegenstand besonderer Rechte 
sein." 

§ 94 BGB. 
"Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstiicks gehoren die mit 

dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebaude, so
wie die Erzeugnisse des Grundstiicks, so lange sie mit dem Boden zusammen
hangen. Samen wird mit dem Aussaen, eine Pflanze wird mit dem Ein
pflanzen wesentlicher Bestandteil des Grundstiicks. Zu den wesentlichen Be
standteilen eines Gebaudes gehoren die zur Herstellung des Gebaudes einge
fiigten Sachen." 

§ 95 BGB. 
"Zu den Bestandteilen eines Grundstiicks gehoren solche Sac hen nicht, 

die nur zu einem voriibergehenden Zweck mit dem Grund und Boden ver
bunden sind. Das gleiche gilt von einem Gebaude oder anderem Werke, das 
in Ausiibung eines Rechtes an einem fremden Grundstiicke von dem Berech
tigten verbunden worden ist. 

Sachen, die nur zu einem voriibergehenden Zwecke in ein Gebaude ein
gefiigt sind, gehoren nicht zu den Bestandteilen des Gebaudes." 

§ 97 BGB. 
"Zubehor sind bewegliche Sachen, die, ohne Bestandteile der Sache zu 

sein, dem wirtschaftlichen Zwecke del' Hauptsache zu dienen bestimmt sind 

*) Vgl. auch S. 618ff. 
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und zu ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden raumlichen Verhalt
nisse stehen. Eine Sache ist nicht Zubehor, wenn sie im Verkehre nicht a13 
Zubehor angesehen wird. 

Die voriibergehende Benutzung einer Sache fiir den wirtschaftlichen 
Zweck einer anderen begriindet nicht die Zubehoreigenschaft. Die voriiber
gehende Trennung eines ZubehOrstiicks von der Hauptsache hebt die Zu
behoreigenschaft nicht auf." 

§ 98 BGB. 

"Dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache sind zu dienen bestimmt: 
1. bei einem Gebaude, das fUr einen gewerblichen Betrieb dauernd einge

richtet ist, insbesondere bei einer Miihle, einer Schmiede, einem Brauhaus, 
einer Fabrik, die zu dem Betriebe bestimmten Maschinen und sonstigen 
Geratschaften; 

2. bei einem Landgute das zum Wirtschaftsbetriebe bestimmte Gerat und 
Vieh, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, soweit sie zur Fortfiihrung der 
Wirtschaft bis zu der Zeit erforderlich sind, zu welcher gleiche oder ahn
liche Erzeugnisse voraussichtlich gewonnen werden, sowie der vorhandene, 
auf dem Gute gewonnene Diinger." 

§ 946 BGB. 

"Wird eine bewegliche Sache mit einem Grundstiick dergestalt ver
bunden, daB sie wesentlicher Bestandteil des Grundstiicks wird, so erstreckt 
sich das Eigentum an dem Grundst.iick auf diese Sache." 

§ 1120 BGB. 

"Die Hypothek erstreckt sich auf die von dem Grundstiicke getrennten 
Erzeugnisse und sonstigen Bestandteile, sowelt sie nicht mit der Trennung 
nach den §§ 954 bis 957 in das Eigentum eines anderen als des Eigentiimers 
oder des Eigenbesitzers des Grundstiicks gelangt sind, sowie auf das Zubehor 

odes Grundstiicks mit Ausnahme der Zubehorstiicke, welche nicht in das Eigen
tum des Eigentiimers des Grundstiicks gelangt sind." 

Durch Reichsgerichtsentscheidung des 5. Zivilsenats vom 2. No
vember 1907 wird ausgespl'ochen: 

"DaB Maschinen nur dann als Bestandteile eines gewerblichen Gebaudes 
insbesondere einer Fabrik erachtet werden konnen, wenn das Ganze nach 
der Verkehrsauffassung als eine Sache gilt." 

Durch die Entscheidung des 7. Zivilsenats des RG. vom 29. Mai 
1908 wird festgelegt, was das Reichsgericht als "Verkehrsauffas
sung" ansieht: 

"Es ist hervorzuheben, daB von der Verkehrsauffassung nur soweit 
die Rede sein kann, als bei den an den betreffenden Zweigen des Verkehrs
lebens beteiligten Kreisen sich einheitliche Anschauungen herausgebildet haben. 
1£s kann dabei nicht einseitig den Anschauungen der Maschinenfabrikanten 
und der in den Bahnen dieser Ansichten sich bewegenden Sachverstandigen 
maBgebliche Bedeutung beigemessen werden, sondern es erscheint ebenso 
wesentlich, welche Auffassungen hinsichtlich dieser Frage bei den Eigen
tiimern der Fabriken und den Realberechtigten bestehen, da deren Ansichten 
bei der Feststellung, welche Anschauung der "Verkehr" hegt, genau der 
gleiche Anspruch auf Berechtigung zusteht, wie den Ansichten der Maschinen
fabrikanten. Erweist sich, daB die Auffassung in den verschiedenen betei
ligten Kreisen nicht iibereinstimmt, so entfallt damit das Vorhandensein 
einer Verkehrsanschauung, der der Richter zu folgen hat." 
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In einem Aufsatz "Eigentumsvorbehalt an Maschinen von Ing. 
Fr. Frolich, Dusseldorf, in Technik und Wirtschaft, 1909" hebt er 
mit Recht hervor: 

"Bei der Erorterung der rechtlichen Seite des EigentumBvorbehaltes, 
werden zwei wichtige Punkte vollig iibersehen: 
1. weil die Bestandteilseigenschaft der Maschinen von auBeren Verhaltnissen 

abhangig ist, ist der Lieferer dem Kaufer viillig in die Hand gegeben. 
Ohne das Zutun des Lieferers kiinnen mit den gelieferten Maschinen MaE
nahmen vorgenommen werden, die sie zu einem wesentlichen Bestandteile 
des Gebaudes oder Grundstiickes machen und damit wird der Eigentums
vorbehalt unwirksam; 

2. wird eine Maschine, sei es mit oder ohne Zutun oder Wissen des Lieferers, 
wesentlicher Bestandteil eines Gebaudes oder Grundstiickes, so tritt eine 
Bereicherung oder wenigstens eine griiEere Sicherheit fUr diejenigen Hypo
thekenglaubiger ein, die vor dem Einbringen der Maschine das Grund
stiick beliehen haben. Eine solche Bereicherung aber auf Kosten des 
Maschinenlieferers herbeizufiihren, der dadurch um sein Eigentum gebracht 
wird, kann unmoglich in der Absicht des Gesetzgebers gelegen haben." 

Fur die Frage, ob ein Eigentumsvorbehalt an einer Maschine zu 
Recht besteht oder nicht, ist zu untersuchen, ob die Maschine wesent
licher Bestandteil des Grundstuckes ist oder nicht. 

In einem Aufsatz des Rechtsanwalts Dr. jur. Th. Franz, "Eigen
tumsvorbehalt und wesentlicher Bestandteil mit Rucksicht auf die 
Maschinenindustrie", :Thl[annheim 1907, wird eine nicht unzweckmaBige 
Scheidung zwischen Kraftanlage und Arbeitsmaschinen zum Zwecke 
der Klarung obiger Fragen in Vorschlag gebracht. Die Kraftanlage. 
maschinen muBten als wesentlicher Bestandteil derFabrik angesehen 
werden, sie seien die Seele des Fabrikanwesens, die erst die Fabrik 
zur Fabrik macht; sie haften also dem HypothekengUiubiger mit dem 
Fabrikgebaude. Die Arbeitsmaschinen seien als Zubehor zu be
trachten, konnten somit unter Eigentumsvorbehalt verkauft und ge
kauft werden und wurden dem Hypothekarglaubiger nicht haften. 
Der H'ypothekenglaubiger sei durchaus gesichert, wenn die Kraft
anlagemaschinen als der wesentliche und wertvolle Teil der Maschinen 
seiner Hypothek kraft Gesetzes mitverhaftet seien. Die Hypothek, 
welche auf eine Fabrik gegeben wird, deren Kraftanlagemaschinen 
als wesentliche Bestandteile mitverpfandet gewesen sind, wird immer 
groBer sein als eine solche, die nur auf Gebaude oder Gelande einer 
Fabrik gegeben werden kann. 

Diese Auffassung durfte auch nicht richtig sein. Sie mag fur 
mittlere und kleinere Fabriken zutreffen. Je groBer aber eine Fabrik 
ist, je umfassender der Maschinenpark, je groBer, schwerer die neu
zeitigen Werkzeugmaschinen, Druckwasser- und Druckluftanlagen u. 
dgl. sind, um so mehr verschiebt sich das Verhaltnis der Kraftanlagen 
zu den Arbeitsmaschinen zu ungunsten d~s Hypothekenglaubigers. 



Der Eigentumsvorbehalt an Maschinen. 799 

Durch eine Umfrage, die das Reichsjustizamt im Jabre 1908 bei 
50 verschiedenen wirtschaftlichen Verbanden und Randelskammern 
Deutschlands in dieser Angelegenheit gebalten bat, bat sich die uber
wiegende Mehrheit dafur entschieden, die Gultigkeit des Eigentums
vorbehalts an Maschinen durch AndeIung der jetzigen Rechtf:'sprechung 
des Reichsgerichts oder durch AndeJung der gfEetzlicben Bestimmung 
auszusprechen. 

Staudinger weist darauf hin, daB die Grundlage fur eine Ande
rung im Interesse der GIa u biger eine Z wan g s pub liz ita t sei. 

Belgien hat zweifellos den besten Schutz des Eigentumsvorbehalts 
an Maschinen. Bei Maschinenlieferungen nach und in Belgien, kann 
sich der Lieferer ein auf 2 Jahre geltendes Vorzugsrecht sichern, 
indem er innerhalb der ersten 15 Tage nach der Lieferung eine A b -
schrift seiner Rechnung bei der Gerichtsschreiberei des Handels
gerichts desjenigen Bezirks hinterlegt, in welchem die gelieferte Ma
schine aufgestellt wurde. Wird dann der Kaufer gepfandet oder in 
Konkurs erklart, so hat der Lieferer der Maschine bis zur Rohe des 
ihm geschuldeten Betrages ausschlieBliches Anrecht an die durch den 
Verakuf der Maschine erbrachte Summe. Der Verkaufer von Ma
schinen, fur deren Zahlung keine Frist bedungen ist, dad sogar im 
FaIle des KonkUTses oder der Pfandung seines Schuldners die nicht 
bezahlten Maschinen wieder zurucknehmen, wenn nicht seit der 
Leiferung mehr als 8 Tage verstrichen und die Maschinen im Besitz 
des Kaufers geblieben sind. . 

Urn das Einschreiben zu bewirken, wird die Rechnung vorgelegt 
und der Inhaber kurz eingetragen. 

Stocker schlagt in Technik und Wirtschaft, 1908, VOl', den 
Eigenturnsvorbehalt an Maschinen so zu regeln, daB die Eintragung 
der Rechnung in das Eigenturnsvorbehalts-Register bei der Gerichts
schreiberei des zustandigen Landgerichts oder bei der Kammer fUr 
Handelssachen dadurch geschieht, daB ein Vorzugsrecht auf den noch 
geschuldeten Betrag auf die Dauer von 2 J ahren nach Ablieferung 
der Maschine gesichert wird. 

Damit ware die von Staudinger geforderte Publizitat gewahrt 
und die Eintragung wurde fur und gegen jeden Dritten wirken. 

Vorschlage, bis zur Bezahlung einer Maschine sei der Kaufer eine 
Art von Mieter, oder auf dem Grundstiicke des Kaufers sich von 
diesem eine beschrankte personliche Dienstbarkeit einraumen zu 
lassen, oder sich im Erbbaurecht ein Ersatzmittel des Eigentums
vorbehalts bei der Lieferung der Maschinen zu suchen, haben mit 
Recht in juristischen Kreisen, nicht rninder wie in technischen Kreisen 
weitgehendste Widerlegung erfahren. 
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Frantz schlagt infolge der Unsicherheit, die uber den Eigen
tumsvorbehalt bei Maschinen herrsoht, vor, entweder erhalt § 454 den 
Zusatz ala Absatz 2: "Bei dem Kauf von Masohinen oder sonstigen 
Geratsohaften zu einem gewerblichen oder Fabrikbetrieb ist der 
Eigentumsvorbehalt nioht zulassig." Dann weiB der Maschinenfabri
kant, daB er andere Mittel und Wege aufsuohen muB, um sioh zu 
siohern, wenn es ihm nioht moglich ist, eine Hypothek zu erlangen; 
oder § 98 erhalt einen Abs. 2: "Maschinen und sonstige Geratsohaften 
zu einem gewerbliohen oder Fabrikbetriebe sind ZubehOr." 

In Verfolg der weiter oben von ihm vorgesohlagenen versohiedenen 
Behandlung der Kraftanlagemasohinen und der Arbeitsmasohinen 
sohlagt er mit Ruoksicht auf die gegen seine obigen VorschIage sioh 
ergebenden Bedenken eine Gesetzesanderung des § 94 und § 98 des 
BGB. dahin vor; -daB man zum Abs. 2 § 94 hinzu£ugt: "Sowie die 
Kraftanlagemasohinen eines gewerbliohen und Fabrikbetriebes." Und 
zu § 98 zu Ziffer 1, hinter Geratsohaften: "Insbesondere die Arbeits
masohinen. " 

Der Verein deutsoher Masohinenbauanstalten hat sioh dahin ge
auBert, daB der zwisohen Lieferung und Kaufer von Masohinen ver
einbarte Eigentumsvorbehalt unter allen Umstanden rechtsgultig sein 
mnB, oder daB dafur ein vollgUltiger Ersatz gefunden sein muB, wenn 
nicht weite Schiohten der Abnehmer, vor allem der gewerbliche Mittel
stand, das Kleingewerbe nnd die Landwirtschaft in empfindliohster 
Weise getroffen werden sollen. 

Frohlioh schlieBt seinen Aufsatz mit den Worten: "Wie das 
geschehen kann, das zu uberlegen, ist Sache der Justizverwaltung, die, 
wenn sie will, sioher einen gangbaren Weg finden wird." Bei dem 
Interesse, das der Ingenieurstand an der Regelung dieser Frage hat, 
durfte jedoch die Mitarbeit desselben duroh Unterbreiten zweckent
spreohender VorschIage geboten sein. Die Vorschlage von F ran t z 
erscheinen zur Losung dieser Frage reoht beaohtenswert. 

Unternehmerverbande. 
Unternehmer konnen sioh zusammensohlieBen, wenn sie An

bieter oder wenn sie A bnehmer sind. Der Zweok der Verbande 
ist (naoh Liefmann): 
1. die Erlangung moglichst hoher Preise; 
2. die Ermoglichung einer zweckma6igen Angebotspolitik oder vom 

Standpunkt der Abnehmer einer zweckma6igen N achfragepolitik; 
3. die Schaffung eines Monopols fur jeden Beteiligten oder doch fur 

jede Gruppe von Beteiligten. 



Unternehmerverbande. 

Man unterscheidet 3 Grundformen von Verbanden: 

l. die Verbiinde zum Zwecke gemeinsamer Preispolitik; 
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2. die Verbandp zmll Zwecke gemeinsamer Angebotspolitik oder 
N achfragepolitik; 

3. die Verbande zum Zwecke gemeinsamer Monopolisierungs
politik. 

Je nach der Art der Verbiinde wird also ein "Kollektivmono
pol" oder ein "Einzelmonopol" geschaffen. 

Mit den Worten "Kartelle" werden im allgemeinen nul' die 
Verbande der unternehmer als Anbieter verstanden. Die Kartelle 
kannen ihre Zwecke in der Weise erreichen, daB sie bei den Verein
barungen von dem einzelnen Mitgliede ausgehen und dessen wirtschaft
liehe Handlungsfreiheit in irgend einem Punkte, z. B. in der Pre1s
festsetzung beschranken, selbstverstandlich fur aIle in del' gleichen 
vVeise, oder dadurch, daB sie von del' Gesamtheit der Kartellbetei
ligten ausgehen, daruber Bestimmungen treffen, und dann das Ver
haltnis des einzelnen zur Gesamtheit festsetzen, z. B. die gesamte 
Absatzmenge feststellen, die Beteiligungsziffer regeln u. dgl. Bei den 
lutzteren wird einheitlich das Gesamtangebot, die Gesamtnachfrage 
pregelt und del' Gesamtgewinn unter die Mitglieder verteilt. 

Die Eillteilullg, zu del' Lie f man n kommt, ist folgende: 

I. Verbande der Unternehmer als Abnehmel'. 

1. Gegell die Arbeiter zum Zwecke gemeinsamer Preis- und Nach
fragepolitik; 

2. gegell die Rohstoffproduzenten usw. zum Zwecke gemeinsamer 
Preis- und Nachfragepoliitk. 

II. Verbande del' Ul1terl1ehmer als Anbieter, Kartelle. 

A. niederer Ordllung, beschrankende KarteIle: 

1. zum Zweek gemeinsamer Angebot,spolitik: 
Angebots- oder Produktionskartelle; 

2. zum Zweck gemeinsamer Monopolisierullgspolitik: 
GebietskartelIe; 

3. zum Zweck gemeinsamer Preispolitik: 
Preiskartelle. 

B. KurteJle haherer Ordll ung, verteilende Kartelle, Kontingell
tierungen: 

1. zum Zweck gemeinsamer Allgebotspolitik: 
Angebotskolltingentierungen; 

B) u m, Rechtskunde. 51 
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2. zum Zweck gemeinsamer Monopolisierungspolitik: 
N achfragekontingentierungen; 

3. zum Zweck gemeinsamer Preispolitik: 
Gewinnkontingentierungen. 

Die Verbande sind heute im Gegensatze zu fruher immer mehr 
vorsorgend, nicht abwehrend, d. h. sie bezwecken die Verhutung 
schadlicher Wettbewerbskampfe und die Vermeidung von Krisen. Die 
Verkaufspreise sollen durch die Kartelle auf eine gesunde Grundlage 
gestellt werden. Dieser Zweck tritt besonders in dem engen Zusam
menschluB von Verkaufssyndikaten hervor. Auch das Steigen der 
Rohstoffpreise hat vielfach zur Bildung von KarteHen gefuhrt. 

DaB einzelne Gebiete auch maBgebend und bestimmend fur die 
Bildung von Syndikaten werden konnen, hat das Kohlensyndikat be
wiesen. Sie schalten damit auswartigen Wettbewerb aus. Der Haupt
wirkungskreis der Kartelle ist jedoch auf dem Gebiete der Rohstoff
erzeugung und des Transportwesens zu suchen. Die Entstehung der 
KarteHe ist durch die Schutzzolle auBerordentlich begunstigt. Das 
beste Mittel fur das Bestehen eines Unternehmerverbandes ist das 
allgemeine BewuBtsein von seiner Notwendigkeit, vor aHem die Furcht 
vor einem nutzlosen Wettbewerbskampf, vor Preisschleuderei, Ver
geudung unnutzer Arbeitskraft usw. 

Bei den Verbanden oder Kartellen konnen die Unternehmer uber
einkommend sich verpflichten: 

1. nicht mehr als einen gewissen Ho c h s t pre i s beim Einkauf zu be-
zahlen; 

2. die benotigten S to ff e gemeinsam zu beziehen; 
3. den Bezug uberhaupt einzustellen; 
4. die Rohstoffe gemeinsam selbst zu erzeugen. 

1m 1. Falle handelt es sich um eine gemeinsame Preispolitik, 
im 2. und 3. um eine gemeinsame Nachfragepolitik, bei dem 4. kann 
man vom eigentlichen Zweck des Verb andes kaum mehr sprechen. 

Die Verabredung gemeinsamer Hochstpreise soIl bewirken, daB 
die erzeugenden Werke mit ihren' Preisen heruntergehen, wenn sie 
bemerken, daB ihre Abnehmer nicht gewillt sind, die hohen Preise zu 
bezahlen. Der gemeinsame Bezug der benotigten Rohstoffe bezweckt, 
den Erzeugern der Rohstoffe gegenuber eine Erhohung der Erzeu
gungskosten infolge Steigens der Rohstoffpreise zu verhindern. Die 
3. Form, die Einstellung des Bezuges, gleicht einem Boykott. Zu 
dem letzten Mittel, der gemeinsamen eigenen Herstellung, wird nur 
gegriffen werden konnen, wenn tatsachlich dadurch eine Unabhangig
keit von den Erzeugungsstatten der Rohstoffe erreicht wird. 
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Die Kartelle Mnnen den einzelnen Mitgliedern die Verpflichtung 
au£erlegen, von VergroBerungen des Betriebes innerhalb bestimmter 
Zeit abzusehen. Sie Mnnen aber auch bestimmen, daB je nach der 
Marktlage ein Teil des Betriebes oder bei mehreren Werken in einer 
Hand ein ganzer Betrieb still gelegt wird, oder die Betriebseinstellung 
kann eine allgemeine werden. Auch kann festgesetzt werden, daB 
jedes Werk seine Erzeugung in einem befltimmten, fur aIle gleichen 
Prozentsatze einzuschra,nken bat. 

Wahrend bei freiem Wettbewerb jeder Unternehmer sich seine 
Kunden, seine Abnehmer, suchen kann, wo es ihm beliebt, werden 
Kartelle im Gegensatz dazu fur den Absatz in bestimmten Gebieten 
geschaffen. Das bedeutet also ein Verzicht auf die freie Lieferung 
iiberallhin. Man kennt nationale und internationale Gebiets
kartelle. Die bekanntesten deutschen Gebietskartelle sind die Walz
werks-, EisengieBerei-, Feinblech-, Zement-Kartelle und andere mehr. 
Von den internationalen Gebietskartellen ist das bekannteste das 
zwischen Deutschland, England, Belgien und Osterreich abgeschlossene 
Schienenkartell. In diesem gewahrleisteten sich die Vertragsparteien 
die alleinige Versorgung des eigenen Landes und regeIten den Absatz 
nach den meisten andern europaischen Staaten. Das groBte aller 
internationalen Gebietskartelle ist wohl der Dynamittrust. 

Die haufigstenKartelle sind die Preiskartelle. Sie bezwecken, 
einmal das Unterbieten zu verhindern und zweitens die Preise zu er
hohen. Fast aHe PreiskarteHe enthalten Festsetzungen gemeinsamer 
Verkaufspreise und Nebenbestimmungen uber die Rohe des Rabatts, 
del' Kreditgewa,hrung u. dgl. Die Preisvereinbarungen gelten ent
weder filr aHe von den Mitgliedern verkauften Waren oder nur fur 
diejenigen, welche innerhalb des Verbandsgebietes verkauft werden. 
1m letzteren ,Falle ist es den Verbandsmitgliedern im allgemeinen 
erlaubt, auBerhalb des Verbandsgebietes billiger zu verkaufen. Auf 
diese Weise kommt zum erfolgreichen Wettbewerb im Welthandel die 
Ausfuhrpramie zustande. 

Die Kartelle zum Zwecke gemeinsa.mer Monopolisierungspolitik 
sind am meisten bei of£entlichen Ausschreibungen (Sub
missionen) zur Geltung gekommen und finden sich in den Beteili
gungszi£fern ausgedrnckt. Bei den Submissionen p£legen sich die Unter
nehmer am erbittertsten zu bekampfen. Zur Vermeidung unnutzer 
Preisschleuderei wird eine Einigung uber den Anteil an den Auftragen 
bei den Verbandswerken angestrebt. Entweder geben die Unter
nehmer ihre Angebote gemeinsam ab und verteilen sie nach Erhalt 
des Auftrages in einem bestimmten VerhaItnis, namlich dem Ver
haltnis del' Beteiligungsziffer; oder die Unternehmer setzen bei jeder 
Ausschreibung fest, wer die Ausfuhrung ubernehmen solI; das ge-

51* 
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schieht dadurch, daB das betreffende Werk das niedrigste Gebot ab
gibt. Trotz des niedrigen Preises bleibt dem Abnehmer schlieBlich 
die Wahl, welches Angebot er annehmen will. Anders liegt es bei der 
sogenanntenA u f t rag s k 0 n tin g e n tie run g. Sie ist diejenige Kartell
form, durch welche das Recht der Abnehmer am meisten beschrankt 
wird. Die Abnehmer mussen ihre Auftrage an ein vom Verb and dazu 
bestimmtes Werk geben. Werden die Auftrage einem andern Ver
bandsmitgliede gegeben, so mussen diese den Auf trag dem vom 
Kartell bestimmten Werk uberweisen. Die Ausfiihrung dieser so 
gesammelten Auftrage wird dann unter die Mitglieder pro rata ihrer 
Beteiligungsziffer am Absatz verteilt. 

Das Organ, welches in den Verbanden die Sammlung und Ver
teilung der Auftrage ubernimmt, heiBt Verkaufsstelle oder Ver
kaufssyndikat. Syndikat bezeichnet also das Organ des Verbandes. 
So ist das Rheinisch-westfalische Kohlensyndikat Aktiengesellschaft 
dasjenige Organ, welches gemaB der Beteiligungsziffer die Verteilung 
im Kartell ubernimmt. 

Die Verteilung der Auftrage kann auch hier an aIle Beteiligten 
gemaB der Beteiligungsziffer erfolgen, oder jeder Auftra.g wird an 
ein oder wenige Mitglieder vergeben und zwar an diejenigen, welche 
von der Erreichung der ihnen zugebilligten Absatzziffer noch am 
weitesten entfernt sind. 

MaBgebend fur die Zuweisung der Auftrage sind 4 Grlinde: 
1. der Abstand des einzelnen von der Endsumme seiner Beteiligungs

ziffer; 
2. Rucksicht auf Frachtersparnis, d. h. dasjenige Werk kann den 

Auf trag unter Umstanden erhalten, welches dem Wohnsitze des 
Auftraggebers am nachsten liegt; 

3. Berlicksichtigung der vorhandenen Bestande auf den einzelnen 
Werken; 

4. Berlicksichtigung besonderer Wunsche einzelner Mitglieder in be
sonderen Fallen. 

1st die Oberweisung von Auftragen durch die Verkaufsstelle er
folgt, so ergeben sich folgende Rechtsfalle: 

1. Die V er kaufsstelle ist n ur V ermi ttler, und die Verpflichtung 
geht an den Unternehmer uber, dem der Auf trag von der Verkaufs
stelle uberwiesen ist. Die Verkaufsstelle schlieBt das Geschaft dem 
Abnehmer gegenuber dann mit dem Vorbehalt ab, dasselbe einem 
Verbandsmitgliede zur Ausfuhrung zu ubertragen. Dieses stellt 
selbst die Rechnung aus und zieht den vereinbarten Betrag ein. 
Selbstverstandlich gibt die Verkaufsstelle dem Abnehmer davon 
Kenntnis, welchem Werk der Auf trag ubertragen ist. Da die Ver-
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kaufsstelle nicht die Zahlungsftihigkeit des betreffenden Abnehmers 
priift, so haben Kartelle zu ihrem eigenen Schutze sehr scharfe 
Zahlungsbedingungen vorgesehen. 

2. Die Verkaufsstelle ist Stellvertreter mit derMaBgabe, daB 
dadurch entweder der Verband verpflichtet wird, oder die Ver
kaufsstelle selbst. Dann tragt der Verband oder die Verkaufsstelle 
das Delkredere. 

3. Die Verkaufsstelle ist Kommissionar und wird dadurch ver
pflichtet. 

Aus der Dberweisung cines Auftrages kann der Unternehmer ent
wedel' das Recht del' eigenen Rechnungslegung behalten oder dasselbe 
an die Verkaufsstelle abtreten. 

Die Organisation der Verkaufsstelle bestimmt sich durch die Ver
schiedenheit ihrer rechtlichen SteHung (siehe unten), ihrer Befugnisse 
bei der Zuweisung wie bei der Ausfiihrung der Auftrage, durch die 
Ausdehnung des Verbandes, durch die Art der Verbandserzeugnisse 
u. a. m. 

Die Organisation der Verkaufsstelle kann auf 4 Arten er
folgen: 

1. ein Verbandsmitglied ist Verkaufsstelle; 
2. ein Geschafts- oder Bankhaus ist Vel'kaufsstelle; 
3. ein Bureau ist Vel'kaufsRtelle; 
4. die Verkaufsstelle ist Vel'bandsgesellschaft. 

Je nach der Organisation del' Verkaufsstelle sind die Recht8-
vel'haltnisse zwischen Unternehmern und Kunden verschieden. Von 
besonderer Tragweite kannen diese Rechtsverhaltnisse bei del' Auf
lasung eines Verbandes werden. 

Ais Kartell hachster Ordnung sind die Kartelle mit G e win H

Kontingentierungen anzusehen. Ais Grundsatz hierfur gilt es, 
den Gewinn eines jeden Mitgliedes durch den Verb and an dassel be im 
Verhaltnis seiner Beteiligungsziffer zu verteilen. Hierdurch sollen 
etwaige Unterschiede zwischen der zugebilligten Absatzmenge und del' 
tatsachlichen Absatzmaglichkeit ausgeglichen werden. Diese Kontin
gentierungen nach dem Gewinn zerfallen in zwei Arten, je nachdem 
die Unternehmer den Selbstverkauf ihrer Erzeugnisse an die Ab
nehmer behalten odeI' das Syndikat ihnen ihre Erzeugnismenge ab
kauft und dieselbe dann we iter verauBert. 1m el'sten Fall haben die 
lWitglieder ihren Gewinn in eine gemeinsame Kasse einzuzahlen. An 
diesel' ist jeder mit einem bestimmten Anteil beteiligt. Meistens wird 
ein Mindestpreis festgesetzt, unter welchem die Mitglieder nicht 
verkaufen durfen. Fur jede abgesetzte Menge hat jedes Mitglied einen 
bestimmten Betrag an die Syndikatskasse zu zahlen. Dieser Betrag 
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besteht in dem Unterschied zwischen dem Mindestpreis und einem 
angenommenen Grundpreis. Da der Grundpreis niedriger sein muB 
als der Mindestverkaufspreis, so ergibt sich je nach der Hohe del' 
Erzeugungskosten der Unternehmer ein kleinerer oder groBerer Ge
winn und eine kleinere oder groBere Verteilungssumme aus dem Syn
dikat. Vielfach wird bestimmt, daB der Grundpreis moglichst den 
Herstellungskosten entsprechen und dariiber hinaus weder Zinsen fur 
das Anlagekapital noch einen nennenswerten Gewinn enthalten darf, 
so daB der ganze Gewinn aus dem Syndikat verteilt wird. Was der 
Unternehmer uber dem Mindestverkaufspreis an dem Gewinn erzielt, 
wird nicht an die Syndikatskasse ausgezahlt. 

Oft wird auch noch die Bestimmung eingefugt, daB fur jede Ein
heit, welche uber die Beteiligungsziffer hinaus von einem Unternehmer 
erzielt wird, ein besonderer Betrag an die Syndikatskasse abgefuhrt 
wil'd, und daB jeder der Unternehmer, welcher unter seiner Beteili
gungsziffer bleibt, fur die Einheit den gleichenBetrag aus der Syndikats
kasse erhalt. Die Verteilung der Syndikatskasse geschieht meistens 
nach einem ganz bestimmten, vorher festgesetzten Verhaltnis. Durch 
das BewuBtsein, daB trotz erhohter Absatzziffern sein Gewinn doch 
nicht vergroBert wil'd, wird der einzelne Unternehmer von dem Wett
bewerb zuruckgehalten. Alle Antriebe, die ubrigen Unternehmer in 
den P!:eisen zu unterbieten, im Angebot zu uberbieten, fallen fort. 
Die Bolitik diesel' Kartelle sorgt viel eher fur eine Einschrankung 
del' Erzeugung. 

Daneben besteht noeh als besondere Kartell£orm, die Gewinn
kontingentierung mitEinzahlung. Es wird bestimmt, wieviel 
auf die Preise gleiehmaBig aufgesehlagen werden solI. Jede Fabrik 
muB dann den bestimmten Preis fordern. Diejenige Fabrik, welche die 
Lieferung erhalt, muB den Dberpreis in eine gemeinschaftliche Kasse 
zahlen, die Beitrage werden im Verhaltnis del' dureh besondel'en Ver
trag festgestellten Beteiligungsziffern unter samtliehe Fabriken verteilt. 
Del' Vorzug dieser Kartell£orm ist, daB die Unternehmer mit ihren 
Abnehmern in unmittelbarem Verkehr bleiben und daB die Abnehmer 
volle Freiheit in del' Wahl ihres Lie£erers haben. Die Organisation 
des Vel'bandes ist wesentlieh verein£acht. Die Sammlung und Zu
weisung der Au£trage, die Einziehung und Verreehnung del' Betrage, 
welche einen groBen Apparat erfordern, kommen in Fortfall. Die 
Verbande diesel' Form treten naeh auBen kaum in Erseheinung. 

Eine zweite Art del' Gewinnkontingentierung besteht darin. daB 
das Syndikat den Unternehmern ihre Erzeugnisse abkauft. 
Sie nimmt den Unternehmern einen Teil ihrer Wirtschaftstatigkeit; 
lediglieh in der Erzeugung selbst bleiben sie selbstandig. 

Aus obigem geht hervor, daB die Unternehmerverbande Hnd die 
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Kartelle eine mehr oder weniger sichere Grundlage bilden als die 
Interessengemeinschaften, Fusionen oder Trusts; denn bei den Kar
tellen hangt die Dauer oder die Wiedererneuerung oder die Verlange
rung mehr oder weniger von dem Willen der einzelnen Mitglieder abo 

Was die zwingende und rechtliche Seite der verschiedenen Arten 
der Kartelle anbetrifft, so laBt sich dies wie folgt zusammenfassen: 
Das Wesen der Kartelle besteht in vertraglicher Unterwerfung unter 
einheitliche Zahlungs- oder Lieferungsbedingungen, in Vereinbarung 
uber Rabattgewahrung, Zuteilung von Umsatz- oder Absatzziffern, 
Festsetzung von Umsatzpramien u. dgl. Die Mitglieder des Kartells 
sind zur Einhaltung der Bedingungen meist gegen hohe Vertrags
strafen verp£lichtet. Die Kartellbestrebungen mussen ausschlieBlich 
dazu dienen, der Entwertung bestimmter Erzeugnisse und ungerecht
fertigter Preisunterbietung einzelner entgegenzutreten. Wird jedoch 
dadurch ein Monopol zum Zweck wucherischer Ausbeu
tung der Abnehmer geschaffen, oder wird die Erwerbs
freihei t des einzelnen vollig aufgeho ben, so sind die Kar
telle unzulassg, weil sie gegen die guten Sitten ver
s t 0 Ben. Werden die Grenzen eingehalten, so kann gegen die Kartelle 
nichts eingewendet werden. 

Die For m des K art e 11 s ist dem Belie ben der V ertragsschlieBen
den anheim gegeben. Das einzelne Mitglied hat den andern gegen
ti.ber einen vertraglichen Anspruch auf Erfullung der Kartellbedin
gungen. Durch den Kartellzweck entsteht unter den Mitgliedern ein 
gesellscha£tsahnliches V er hal tnis; daher gelten die Grundsatze 
des Gesellschaftsrechts auf Ein- und Austritt und AusschluB eines Mit
glieds, auf die Auflosung des KarteHs und auf das Recht auf Einhal
tung der Beteiligungsziffer. 

Fordern die Mitglieder unter Preisgabe ihrer Erzeugungs- oder 
Absatzfreiheit den Kartellzweck mittels Einrichtung einer Organi
sation, so stellt das KarteH eine Gesellschaft burger lichen 
Rechts dar. Das KarteH muB in diesem FaHe das gemeinschaftliche 
Ziel fur Rechnung seiner Mitglieder verfolgen. Als Beitrag des ein
zelnen erscheint seine Verpflichtung, entweder die ganze Produktion 
an eine, den Absatz besorgende und den Gewinn verteilende Zentrale 
abzuliefern oder sich dUrch eine Zentrale ein Absatzgebiet uberweisen 
zu lassen oder alle Auftrage an eine Zentrale zu uberweisen. Diese 
Zentrale verfolgt gewohnlich durch einen Geschaftsfuhrer das ge
meinschaftliche Ziel fur Rechnung der Gesellschafter. Gewohnlich 
wird die Zentrale mit der Dberwachung der Mitglieder und mit der 
Geltendmachung der Anspruche gegen die Gesellschafter auf Er
fullung der Kartellpflichten und auf Schadensersatz wegen Nicht
erfullung beauftragt. Der Geschaftsfuhrer klagt als Bevollmachtigter 
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aller Gesellschafter in deren N amen. Der Eintritt neuer Mitglieder 
geschieht durch Vertrag mit allen Gesellschaftern. 1st die Gesellschaft 
auf unbestimmte Zeit eingegangen, so kann die Kundigung jederzeit, 
ist sie aber auf bestimmte Zeit eingegangen, oder ist fur die Kundi
gung eine Frist bestimmt, so kann die Kundigung vorzeitig nur aus 
wichtigen Grunden erfolgen. Das Kundigungsrecht darf nicht dureh 
Androhung von N achteilen erschwert werden. Als wichtiger Grund 
ist u. a. grob£ahrlassige Verletzung wesentlicher Kartellpflichten an
zusehen. 

Beruht die Vereinigung ihrem We sen nach auf wechselndem Mit
gliederstand, wird sie durch Mehrheitsbeschlusse gelcitet und nach 
auBen durch einen Gesamtnamen vertreten, so steUt das Kartell einen 
nich t rech tsfa higen Verein dar. 

Ausschreibungen (Submissionen). 

Bei Ausschreibungen (Submissionen) ist nichts dagegen zu 
sagen, daB mehrere Bewerber sich liber ihre Preisstellung verstandigen 
oder unter sich vereinbaren, wie die LiefeTUngen unter ihnen verteilt 
werden sollen, wenn einem von ihnen auf seine Bewerbung der Zn
schlag erteilt wird; sie machen dann ein Gebot auf gemeinschaftliche 
Rechnung. 

Eine Vereinbarung ist nicht unsittlich, nach del' del' eine Bewerbcr 
seine Preise hoher greift, um den andern den Zuschlag zu verschaffen, 
wenn damit unreelles Unterbieten gegenliber den ublichen Ausschrei
bungen verhindert werden solI, daB das Mindestgebot den Zuschlag 
erhalt. J edoch ist die Vercinbarung unsittlich, wenn sie bezweckt, 
unter Ausschaltung des Wettbewerbs dem ubermaBig hohej1 
Mindestgebot den Zuschlag zu verschaffen nnd den Gewinn zu teilen. 
Desgleichen ist es unsittlich, wenn eine Vereinbarung in del' Weise 
getro£fen wird, daB nicht ein Schutz gegen sachlich ungerechtfertigtcs 
Unterbieten, sondern unangemesscner Gewinn erzieltwerden soIl, 
odeI' wenn nul' einer bietet, urn dem Ausschreibenden gegenuber den 
irrigen Glauben zu erwecken, es sei kein Mitbewerb vorhanden und 
del' gestellte Preis angemessen. Das Charakteristische ist hier die un
reelle Erzielung ungebuhrlichen Gewinnes. In solchen Fallen findet 
§ 270 PrStGB. Anwendung, wonach das Abhalten yom Bieten bei 
Ausschreibungen geahndet wird. 

Von groBer Wichtigkeit ist eine neue Reichsgerichtsentscheidung 
III 2l. 9 15 fUr die Industrie. N ach diesem Urteil sind "Abmachungen 
nichtig, wenn sie darauf hinzielen, daB bei Ausschreibungen eine Reihe 
von Firmen sich derart verstandigen, in ihr Preisangebot als Unkosten
entschadigung eme bestimmte Summe odeI' einen bestimmten Prozent-
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satz fur clie al1sfallrndrn rilwen ('im~UJ(d;n0n, welche von der bd 
dem Wettbe\verb obsiE'[?puden J(ifD'ii, rm"zllzah len iet. 1m yorliegendell 
Fall walEn }\! iecicst('c\JOte in dem i\ bkoilimen llleht vmgesehr](:,ben, 
In dem GLbot \\ al' v(,n den }\ nbietcrn in (Lom fHI,ch 1ich angemc~,senelt 
1'reise ein ibdsr-bbg von iI) v. H. cingel'cctmeL cier lintel' die bei dE-l' 

Rewerbuug Imrl'Tlieg('l'(len Veltragstcill1fhmn als\1.'ntschi,digung £iiI' 
die Lnkcilen iliter \, ()nltbci!fj~ obncl~i.h·kt;icht auf ihle Hohe gleicl
miil3ig wrteilt y\cnh'Tl ,;,·]liL DilSCIl [mho abo nicht lknRechtsschui:z 
vC:Idienendcn L~>,\ fC'k. (Lie ft,/ E'rtT~1gt4tC'ilH("hnlP1' Vt:;' til"T' ( fnhr unsolid( f 
l~nterbit:tun;~: ;',C; bc\,d:Tcn. vidnici,l' ~.(di'J (~nnh lbs ,'-b';omn;cll dlr 
13esic-ller go,\\ Dn[E'H W':i cllll, tine' dtl,r:i;d,·, DUIIlII',)}U ,\n;onell Z'.l 

zahlen, deucn grgnfiil)( r er hine Hfl,j,I,,};(]i.Lt 7t' irgoHhdd1(']' lnl -
hmg liaUe, Fs lhl: 1;cdcutlmgs1os, dan ,] ic~() Z,;,hJllng ;;n:2f,h: ich fi r 
den Emphllger einc Fntsehli(lig:ung fiit Ld:fg(jwancite {hd;usten SCill 

f-nllte. SoJch(' Entseh;~digllng ist uhliG 1,t>,O);\kl'c Vt'll"inb"!l!llg im Gp< 
sehaftsverkehr beim Vv'ctrhClwrh nieht HLiiGh. ~\'gl'lm: L:ig i:-;t d, :.' 
Bestellel nh:ht gencigt, eillP dcncrtigc Entl'lck.die;Ull,':'; neht'll ltl' 

Surnme, die er clem iill vVettbewel b Ob~,i('genclcn ,'t~s ,E; :,:;;1 z del' UJ
kosten und Untcmcbmergewinn zn ,mhkn hat, zu t'niAicLt811. D::3 

bitten sich die Pal'teiell ofienbar gumgt und (hhu' krdt gemeillsan
Lindc-nder V ('rein banmg daR ~littel gmyi; 111t, ib1' bi'Ollnf',,;ll ':c[' del) 
Hestel1el' geheim Zll halten. Dadurch k,uschLell silo ibm VOl', ctaf3 sir; 

in ihren Geboten nichts wei tel' als die von Ihnen WI' allp;n'cs~,e ,1 Cl

aehteten Preise lorderten. Das }bkommen del' Pal'tei('n verclient lb

nach tlowohl wegcn seines j:wecks, als ~,uoh wcgen "cines Inhalts ulld 
wegcn des gcw[,hltell ~littels keillC'Il Rechtsschulz. l{s jflt als gegen 
die guten Sitten verstoHend niehtig." 

Als :Folge hicrnm ergibt sich, daB AufLl'hge ouer VCl'triige an
fechtbar, werm !licht ungulLig, sind, \vclehe auf Grnncl eim'l dcrartigen 
Vereinbarung an einen Unternehmel' gegeben odeI' mit ihm getLitigt 
sind. Denn diesel' Vertrag ist nur unter Ti1uschung des Bestellers 
zustande gekommen. Del' Besteller mu13te armehmcn, dati es sieh bei 
den eingereiehten Angeboten um wirkliehe, in'l Wege del' ubliohen 
kaufmannischen Kostenbereohnung zustande gekommenen PreiRvor
sehlage handehe. Infolgedessen ist del' abgegebelle Preis als unrieh
tiges ErgebniR der Verdingung anzusehen. 

Ein ahnlicher Fall ist vom OLG, Kie1 behandclt uud das Urteil 
am 24. Marz 1908 gefl111t worden. "Die Kaiserliche Werft in Kicl hatte 
Baggerarbeiten zum Wettbewerb ausgeschrieben. DIe beiden anbieten· 
den Parteien vereinbarten die Abgabe von Angeboten zu 2 Mark fur den 
Kubikmeter und die obsiegende Firma soUte an die ausfallende 10 Pig. 
fur den K ubikmeter zahlen. Diese Vereinbaruug bezweckte offenbar, 
duroh eine hohere Preisfordcrung des Klagers, del' Beklagten zur Er-
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langung der ausgeschriebenen Arbeiten behilflich zu sein. Die Par
teien konnten dariiber nicht im Zweifel sein und sie sind auch davon 
ausgegangen, daB die Werft das Angebot der Beklagten im Vergleich 
zu dem des KHigers fur besonders gunstig halten und darauf den 
Zuschlag erteilen soHte. Die Werftverwaltung war zwar in del' Lage 
und auch verpflichtet, die abgegebenen Angebote auf ihl'e Ange
messenheit hin nachzuprufen) allein andererseits ist die Beharde sehr 
erheblich darauf angewiesen, diese Prufung an Hand gemachter All
gebote vorzunehmen, bezuglich derer sie anzunehmen ha tte, daB sie 
auf Grund vorgenommener Berechnungen abgegeben und ernstlich 
gemeint seien. 

Wenn abel' von einem Teil del' Bewerber auf Grund unter sieh 
gep£Iogener Abmachungen Scheinangebote abgegeben werden, so ist 
es Rehr leicht maglich, daB die BehOrde bei der sachlichen Schatzung 
hierdurch beeinfluBt wird. DaB die Parteien dies erkannten und mit 
ihrer Vereinbarung eine Tliuschung del' Verwaltung beabsichtigten, 
kann nicht zweifelhaft sein. Wenn ausgefii.hrt wird, die getroffene 
Vereinbarung sei ein Akt del' wirtschaHlichen Notwehr gegenuber dem 
wirtschaftlich Starkeren, so £ehlt es an dem Tatbestandsmerkmal del' 
Rechtswidrigkeit des Vorgehens del' die Ausschreibung vornehmenden 
Beharde. Es muB verneint werden, daB Vertragsabreden ZUl' Herhei·· 
fuhrung einer solchen Tausehung noeh innerhalb der guten Sitton 
liegen. Del' Umstand, daB die Konkurrenz bei einer offentliehen Aus
sehreibung die Abrede veranlaBte, kann dies nicht andern. Zielt, wie 
anzunehmen ist, die ganze Abmachung del' Parteien auf die '1\i,uschllng 
del' Werftverwaltung hin, so widerspricht sie zweifellos del' gesnnden 
Volksanschauung. " 

Interessengemeinschaften. 

1m neuzeitlichen \Yirtschaftsleben kommt es bei einzelnen Fa
kriken und Unternehmungen haufig zur Interessengemeinsehaft odeI' 
zur Fusion. Wahrend die Fusion eine vallige Verschmelzung der 
personlichen, wirtschaftliehen und geldliehen Interessen bedeutet, sind 
die Grundlagen del' Interessengemeinschaften je narh dem 
Zweck verschieden. In dem vorzuglichen "verk von Dr. Marquardt 
(Verlag von Julius Springer, Berlin 1910), gibt derselbe eine Dbersieht 
uber die Interessengemeinschaften, wie sie in den ersten 10 Jahren des 
20. Jahrhunderts entstanden sind und zum Teil sich wieder aufgelOst 
haben. Uns interessiert die Interessengemeinscha£t nul' insoweit, als 
sie sich auf Masehinenfabriken odeI' sonstige teehnische Unterneh
mung en bezieht, wahrend die Interessengemeinsehaften auBer acht 
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gelassen werden, die sie im Lauf der letzten 15 Jahre von unsern 
GroBbanken eingegangen sind. 

Marquardt gibt fur die 1nteressengemeinschaft folgende Er
klarung: 

"Eine 1nteressengemeinschaft ist eine unter Wahrung der 
Selbstandigkeit freiwillig eingegangene dUTch Vertrag oder Aktien
austausch entstandene Vereinigung von gewohnlich 2 bis 3 Unterneh
mungen, meistens GroBunternehmungen, mit gleichen oder gleich
artigen 1nteressen in der Art, daB zwecks Erreichung aHer Vorteile, 
welche die monopolistischen Organisationsformen, jedoch nur unter 
Aufgabe der Selbstandigkeit ihrer Mitglieder bieten, die J ahresgewinne 
zusammengeworfen und nach einem bestimmten Schlussel unterein
ander in Verteilung gebracht werden. Der Zweck ist die Konsoli
dierung der wirtschaftlichen Lage, VergroBerung del' Leistungsfahig
keit und Erreichung des hochstmoglichen Gewinnes." 

Die Grunde, aus denen heraus sich bedeutende Fabriken ein und 
desselben oder eines verwandten Fabrikationszweiges zu einer 1n
teressengemeinschaft vereinigen, sind Vereinfachung der Betriebe, 
Rerabminderung der Unkosten namentlich im Vertrieb, Austausch del' 
gegenseitigen Erfahrungen und der besten Konstruktionen, Vermei
dung unnotigen Wettbewerbs, Vermeidung unvorteilhaften Unter
bietens, Vermeidung von Prozessen und dadurch als positives Er
gebnis ErhOhung der Gewinne, Vereinfachung der Arbeit. Letztere 
machen sich hauptsachlich zu Zeiten der ruckgangigen oder schlechten 
Marktlage und zu Zeiten einer Obererzeugung fUhlbar. Raben die 
Fabriken groBe Ausfuhr nach einzelnen Landern, so werden sie sieh 
dureh die Interessengemeinsehaft in die Ausfuhr zweekmaBig teilen, 
Ersparnisse dureh Verminderung auswartiger Bureaus erzielen u. dgl. 

Zur Abgrenzung des Begriffes der Interessengemeinsehaft sind 
z u unterscheiden: 

1. Die Corner oder Sehwanze. Von diesen spricht man, wenn 
sieh mehrere Unternehmer nur zwecks einmaliger Spekulation ver
einigen, um durch Aufkauf aHer Vorrate des Marktes eine kunst
liche Preissteigerung herbeizufuhren. 

2. Der Ring. Vereinigen sich mehrere Unternehmer nur auf kurze 
Zeit aus rein spekulativen Grunden ohne jede Absicht der Rege
lung der Erzeugnisse, nur urn durch Monopolisierung von Erzeug
nissen oder Waren besonders hohe Preise erzwingen zu konnen, so 
bezeiehnet man dies als Ring. 

3. Das Kartell entsteht, wenn sich viele Unternehmer unter obiger 
Voraussetzung, d. h. Wahrung rnoglichster Selbstandigkeit ver
binden. 
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4. Die Syndikate und Verkaufszentralen. Bei ihnen findet ge
gebenenfalls unter Aufgabe der Betriebsfreiheit ein gemeinsehaft
lie her Verkauf dureh eine Zentralstelle statt, und die Menge der 
Erzeugnisse wird zweeks Beherrsehung des gesamten Marktes und 
Beseitigung jeden Wettbewerbs genau bestimmt. 

5. Die eigentliehe Interessengemeinschaft, d. h. der Zusam
mensehluB von 2 bis 3 Unternehmungen mit unmittelbarer Gewinn
verteilung unter ausdru.cklieher Wahrung der Selbstandigkeit. 

6. Die altere Trustform dureh Zusammenlegung der Betriebe zu 
einer Betl'iebsgemeinschaft unter Wahl'ung einer gewissen recht
lichen Selbstandigkeit. 

7. Die neuere Trustform: Vereinigung samtlicher Aktien in einer 
Hand. 

8. Die Fusion, d. h. die I'echtliche, wil'tschaftliche und tatsachliche 
Zusammenlegung der einzelnen Unternehmungen zu einer juristi
schen Person. 

9. Gru.ndung von Toch tergesellschaften odeI' EI'I'ichtung vonFa
brikationsstatten im Ausland. 

Lie f man n unterscheidet 3 Arten der Beteiligung: 

1. die Beteiligung an Unternehmungen derselben Art; 
2. die Beteiligungen an I'ohstoffliefernden odeI' an weiter veI'aI'bei

tenden Unternehmungen sowie an Handels- und TI'anspoI'tunter
nehmungen; 

3. die Beteiligung von Banken an gewerblichen Unternehmungen. 
1\1 a r qua r d t teilt die Interessengemeinschaften in eigentliche und 

uneigentliche. 

Eigentliche Interessengemeinschaften sind solche, welche: 

1. auf Vertrag beruhen und in der Vereinigung von Unternehmungen, 
des Inlandes mit anderen inlandischen, aber auch auslandischen 
Unternehmungen bestehen konnen; 

2. durch Aktienaustausch zweier odeI' mehI'eI'er Unternehmungen 
zwecks dauernden Erwerbs von mehr oder weniger Anteilen del' 
anderen Unternehmung gebildet sind. 

Uneigentliche Interessengemeinschaften ohne gegenseitige Gewinn
verteilung sind solche, welche entstanden sind: 

1. durch Aktienu.bernahme zwischen fremden Gesellschaften oder 
zwischen Muttergesellschaft und selbstgegru.ndeter Tochterunter
nehmung; 

2. durch "einfache Verabredung" als Grundlage fu.r ein befreundetes 
Verhaltnis mit gegenseitiger Forderung der gemeinsamen Interessen .. 
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Die Interessengemeinschaften werden durch gegenseitige Vertrage 
eingegangen. Als Hauptmerkmal sole her Interessengemeinschaften sind 
zu nennen: 

1. Wahrung voller Selbstandigkeit; 
2. die Ausschaltung jeglichen Wettbewerbs; 
3. gemeinsame Geschaftspolitik unter eigener Verantwortlichkeit nach 

auBen; 
4. Teilung von Gewinn und Verlust nach einem bestimmten Schlussel, 

welche sich durch Zusammenlegung der Jahresgewinne ergeben. 
Hierbei wird die Bilanz der einzelnen Gesellschaften zunachst 
getrennt aufgestellt. Die Bilanz wird dann auf Grund der sich 
ergebenden Gewinnziffern berichtigt. Hierbei konnen bestimmte 
Vereinbarungen derart getroffen sein, daB nach bestimmten Grund
satzen Abschreibungen, Reservestellungen u. dgl. erfolgen; 

5. Schaffung eines Delegationsrates zur Dberwachung und gleich
maBigen Durchfuhrung der vertraglichen Verpflichtungen. 

Dber die uneigentlichen Interessengemeinschaften ist an dieser 
Stelle nichts zu sagen. 

Als Folge der Interessengemeinschaft ergibt sich oft eine Er
hohung des Aktienkapitals eines oder beider Untemehmungen oder 
die Umwandelung der kleineren Unternehmung in eine gro13cre. 

Die Interessengemeinschaft ist nicht als eine dauernde, sondern 
als eine periodische anzusprechen. Eine groDe Zahl der in Deutsch
la,ld eingegangenen Interessengemeinschaften ist wieder aufgelost 
worden, oder es ist zur Fusion gekommen. Die Grunde hierzu lagen 
m8,nchmal in der Personlichkeit der Leiter, oder die Interessengemeill
schaft erwies sich fur die eine Gesellschaft als oine dauernde Last 
ohne jed-e Vorteile. Zweckmttl3ig werden daher bei AbschluD von Ver
trtLgen uber Interessengemeinschaften Fristell vorgesehen, bei denen 
es der einen oder der andern Gesellschaft moglich sein muB, den 
Vcrtrag vorzeitig zu losen, wenn sich auch durch den Vertrag nur 
dauernde Nachteile flir den einen Partner ergeben. 

Abgesehen davon, daD die Statistik, wie sie in ubersichtlicher 
Form von Mar qua r d t gegeben ist, erweist, daB ein groDer Teil der 
eingcgangcnen Interessongomeinsohaften wieder aufgelOst worden ist, 
weil die Voraussetzungen nicht erfullt wurden, so ist in dieser Be
ziehung der Krieg ein guter Lehrmeister gewesen und weist mit Recht 
darauf hin, daB namentlich schwachere Gesellschaften bei Eingehung 
von Interessengemeinschaften besonders vorsichtig sein mussen. Durch 
U mstellung der ganzen Fabrikation auf den Kriegsbedarf hat sich 
manohe Gesellschaft, die vor dem Kriege kaum ihr Fortkommen fand, 
und welohe im Interesse ihres Fortbestehens sich gem mittels In-
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teressengemeinschaftsvertrages an ein gri::iBeres Unternehmen ange
schlossen hatte, so gekraftigt, daB sie wirtschaftlich, d. h. in erster 
Linie £jnanziell heute so dasteht, urn seine Selbstandigkeit nicht auf
geben zu mussen und einem nach FriedensschluB neu au£tretenden 
Wettbewerbskampf zuversichtlich und gestarkt entgegensehen zu 
ki::innen. Der Krieg hat gezeigt, daB bevor namentlich wirtscha£tlich 
schwache Unternehmen ihre Selbstandigkeit aufgeben, sie sich dies 
doppelt und dreifach uberlegen mussen. An dieser Dberlegung andert 
auch der inzwischen erfolgte ZusammenschluB unserer gri::iBten Unter
nehmungen in der chemischen Industrie nichts. 



Anbang. 

Die Kriegsstenergesetze nnd das 
Besitzstenergesetz. 

Del' Krieg hat eine Neuordnung und Sicherstellung del' Ein
kiinfte des Reichs und del' Einzelstaaten zur Deckung ihrer geld
lichen Bediirfnisse und Schulden notwendig gemacht. Die dafiir 
erlassenen Gesetze treffen durchweg den Handel und den Verkehr. 
Sie greifen tief in das Handels- und industrielle Leben ein. Del' 
Vollstandigkeit halber sind diese Gesetze unter Auslassung einiger 
weniger, hier nicht interessierenden Bestimmungen, fast wortlich 
zum Abdruck gebracht. 

Es handelt sich hierbei urn das Riicklagegesetz mit den Aus
fiihrungsbestimmungen fiir das Reich und fiir PreuBen, urn das 
Kriegssteuergesetz, die sogenannte Kriegsgewinnsteuer, das Fracht
urkundenstempelgesetz, das Gesetz betreffend eine mit den Post
und Tel~graphengebiihren zu erhebende auBerordentliche Reichs
abgabe und das Warenumsatzsteuergesetz. 

Da bei dem Riicklagegesetz und Kriegssteuergesetz auf das 
Besitzsteuergesetz vom 3. Juli 1913 Bezug genommen ist, so ist 
dieses zum Verstandnis ebenfalls mit aufgefiihrt. 

I. Gesetz fiber vorbereitende Ma6nahmen zur 
Besteuerung der Kriegsgewinne 

(sog. Riicklagegesetz). 
Vom 24. Dezember 1915. 

§ 1. Aktiengesellschaften, Komml).nditgesellschaften auf Aktien, Berg
gewerkschaften und andere Bergbau treibende Vereinigungen, letztere, sofern 
sie die Rechte juristischer Personen haben, Gesellschaften mit beschrankter 
Haftung und eingetragene Genossenschaften, die im Deutschen Reiche ihren 
Sitz haben, sind verpfiichtet, fiinfzig vom Hundert des in einem Kriegs
geschaftsjahr erzielten Mehrgewinns (§ 4) in eine zu bildende Sonderriicklage 
einzustellen. 

1st del' Gewinn aus einem beim 1nkrafttreten dieses Gesetzes abgelau
fenen Kriegsgeschiiftsjahre bereits verteilt, so sind etwaige freiwillige Riick
stellungen dieses Jahres bis zum Betrage von fiinfzig vom Hundert des Mehr
gewinns del' Sonderriicklage zuzufiihren. Sind freiwillige Riickstellungen nicht 
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i'"mul'hL wordilTI oder errcici:cl} fic dips" Hijhe niehl, E:O ist rin Betrag von 
fi;nf~!g Yorn Ifulid:-;rt, d(T JH("ln dcr lJU";' Jeh1.cnuc Betrag aus 
di~rn llicl:in;,e,vinn8 del' nucL~;lci: j"c12Snlel: \'Gl'\veg zu cnt-
rF~lnlJcn u;~ld d(-;t' ~onderriicl,_':~ge ~u;,·,ufiihrpn. AUnf rdcfn j;.:t dancbC'u die 
ILa:ftc d(~~: f('f41i(';'f'n l\lchrg~"w;it;lEi in die SondcrJ"i!('t!:~V!' {,jn7uf:tc!!rl1. Riick
hlP'cn fur YV~':i.l,L:\1l·(:'zw':0k·'-' fiud nieht als frc;wiIiigc :R'iickstelllll,gcn ill! Sinne 
c11f8cr -Vt'.c~:('i)rntJ anZl1Pi-'I.WH. 

Ip] Fa1i " de:' Abr. :) diirfpn G 0 winnhc!rii),0, (lie 7,U aus.-<chlieBlich ge
nleil1Ji:il :<-..n.;cken b~.~·~!jJllld, 'worden i'ind vnd der2n dntlcrnc1c Vp,r"rcn
CUl1~" I ~l 2(~lchen 2>.vcekeD f'C:"1elind lsL YO}) dC!jl ChJbchi1ft~gewjnne des beim 
I rlkrw[i!. i'cLen dieses (L':3ttzes nbf;e;~lllfenen Kr;egi':1ge8chu1~L~jf1,hlS abgcsetzt 
,verch' n. 

] 914 m:,.nmfallt 
,,,iilt}, 

Hinne dicses Ge,sctzeh ;reJton die drei 
i'cn CT";i~U'; no/·ll den r,IonGJi August 

~,;p '. ( cii tlf~etcn U ~~:,e: .;SCj]i1ft Il1iLrnnfassen 
Lc,· (:lndi / e. 

illl ~)!J'no ere' ~~8 G···sei'7;C'3 ;st df'r in e:nem Ge-
8·~h~ifl.': ';' Tt' 

(:7'Gnung 
['·.;brei; Il 

Ausg! 

(~{'n r~elzj;\'h:-n V(l~~~",('~~i~i .en und dejl Grl1i!dsatzen 

f; <1, 
7wis(;':~cn df'Dl 

j.;wejl:;:)i~t1l~:l~.'~~l;:·chied~L{"f r~;'/{ 

J;!lC'!di,;'hrnn'_~ jH~l'('ch~)e;_e T~ilallzge,yJlln. Ab
LJls si.;) Cln211 [~ngelnessenell 

C:n·1sL,,11 Cll . 

8~nl~.C d, ,'S(·~,1 j Qt, ~~.~:t,Y;CS p'.iH- d.c;r ~ Unterscl:ied 
frlllt81'Cn (;;{ ~cn;~tl.sgevnn!l (s ;)) und d.enl 
~~ erzieHcn (ie,(;·(·Lti;'t,s!;:(~W;n~l~~. 

\\ cTdi;-il end \'0110 11~P.1s(,11de lvt.rh untell abge-
B!_" ";i~;t~ Hnt(~r fl;".fTca:· ~'LiJ IVl'u'lr ,;,11!3f"1' J3etra,cht. 

L'e;' du:y:ht.:-iln;t!,iir·!H:: f,'iJIH'rt'! Gb. Gh:l,f;:::~~'_:\Yllnl (~ 4) i~t nach den 
:hn~ll \\'i:\flP0f!<tU.!,!'(}uen Ge8{~i:iiftfi-

.(:1; chin U !~1,,1,: f;,) i:J,n2'c ";'..:iciJt, HE,eh dea 

e~n~' 

r2uhlln.l" dc' J)Uf{"~1!-'(;1tll1i ( 

lIHU {J('r: 

ii" (c 

,,;. J(;Jw. zu he-
~:o 11ubcH dil' Be
.cj" lire mit don heaten 

;(Jl';~nQe~angenen Ge
"': el' c St'ammlG1pitals 

(1/~.:' -': r [, ',: l ~~{; ~:l~~~~ 
,;,ngf'teCllnet. 

]~!inrL' " "n.-' \7011 fi1uf 
S: ~lFl)Jrk'lp;i;tl~~ ;:_ngenOlJJ~;lcn hU-

('i]:';;" (" ni.\',·"ic'en hiihc]'eu festen 
, ;,::·'~··.,veseil ,vare. Das 

1I : reib,ndcn Vereini
!lJlrl 1~:l'wt:jt.erllngskoE-"tcn ["lb

; 'r 11 11(';' 11 >~<tlr ~u berechnen. 
cH"?l Geno8:-3en~chaften die 

wlTd n]c l\1~il(ktbotrag nuch zu-
fTUf1 ;·:I':(".-j \'('1' ck ~1 E rjf'g2g;cschiift~jahren 
nil'\;' \(d·i·,,!,t. [(i:- Akiien ucler Antf:ile, die 
/<,11 t~;!lfnl de!l 1\(~iHjVf itj;Pf'<['::~(f 'won1en s;nd, die 
'Iun!' Hrlildl~ri:L<'l \";)\1 d~~lH KI1T!i'! l~!"l" ('1 ';llC't, , d[iS Gese11sch8ft a1s Ein-
7alth1D:" auf jl,re Ald,jen odl,"], .A.nt \ i (' L};'Jl~'~~{~Llich ZH:.rotlos,(;,en i~t. 

! I fI t:, f. if'; da.; c~r\~::.J/'L 11 h i~ Gni.nd- odeI' SUi111rflf:apd al einnr Gescllschaft 
wii.hr('Hd d,;(' l(riu~:-;r~(\sGL;id r'ji:dl)"'{; \ fl'nieh rt, Sf) is·t fiir die Zeit l1a.ch dor \7 er
rnf'h!'ung dctE dlH·c~;schnit.;J;chen friilH'ren GCf!('L~;,~'tR¥e'vinn ein Betrag von 
fUnf vom Hunded jiihrlirh des del' Gesel!8cbafL dnreh die Neueinzahlungen 
ta~8iichlich zugefiossenen Kupitalbetmgs hinzuwrechnen. 
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§ 6. Gesellschaften der im § 1 bezeichneten Art, die ihren Sitz im Aus
land haben, aber im Inland einen Geschaitsbetrieb unterhalten, sind gleich
falls zur Bildung einer Sonderriicklage verpHichtet. Die PHicht beschriinkt 
sich auf den Mehrgewinn, der auf den inliindischen Geschiiftsbetrieb entfiillt. 
Die Grundsiitze, die bei einer bundesstaatlichen Einkommensteuerveranlagung 
fiir die Ausscheidung des auf den inliindischen Geschiiftsbetrieb entfallenden 
Teiles des steuerbaren Gesamteinkommens maBgebend waren, sind auch bei 
der Berechnung des auf den inliindischen Betrieb entfallenden Teiles des 
Mehrgewinns anzuwenden. W 0 eine Einkommensteuer nicht eingefiihrt ist, 
hat die Undesregierung entsprechende Vorschriften zu erlassen. 

Die Ausfiihrung der durch dieses Gesetz begriindeten VerpHichtungen 
liegt den Vorstehern der inliindischen NiederIassungen ob. 

§ 7. Von der Verpflichtung zur Bildung einer Sonderriicklage befreit 
sind inliindische Gesellschaften, die nach der Entscheidung des Bundesrats 
ausschlieBlich gemeinniitzigen Zwecken dienen. 

§ 8. Die Sonderriicklage ist der freien Verfiigung der Gesellschaften 
entzogen, getrennt von dem sonstigen Vermogen zu verwalten und in Schuld
verschreibungen des Deutschen Reichs oder eines Bundesstaats anzulegen. 
Die Verwahrung und Verwaltung erfolgt, auch bei ausliindischen Gesell
schaften, im Inland. 

Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften des Abs. 1 
bewilligen. 

Die Zinsen der Sonderriicklage flieBen den sonstigen Einnahmen zu. 
Bleibt der Geschiiftsgewinn eines Kriegsgesohiiftsjahrs hinter dem durch

schnittlichen friiheren Geschiiftsgewinne (§ 5) zuriick, so ist die Gesellschaft 
berechtigt, aUB der Sonderriicklage den Betrag zu entnehmen, um den etwa 
die Sonderriicklage die Hiilfte des im Gesamtergebnisse der abgelaufenen 
Kriegsgeschiiftsjahre erzielten Mehrgewinns iibersteigt. 

Die Sonderriicklage ist auch im FaIle der Auflosung einer Gesellschaft 
der freien Verfiigung der Liquidatoren so lange entzogen, als nicht durch 
das kiinftige Gesetz iiber die Besteuerung der Kriegsgewinne iiber ihre Ver
wendung Bestimmung getroffen ist. 

§ 9. Die MitgIi~der des Vorstandes, personlich haftenden Gesellschafter, 
Repriisentanten, Geschiiftsfiihrer oder Liquidatoren der pflichtigen Gesell
schaften (§ 1), bei ausliindischen Gesellschaften die Vorsteher der inliindischen 
Niederlassungen (§ 6), die den Vorschriften dieses Gesetzes iiber die Bildung 
oder Verwaltung der Sonderriicklage vorsiitzlich oder fahrliissig zuwider
handeln und dadurch die Erhebung der Kriegsgewinnsteuer gefahrden, werden 
mit Geldstrafe bis zu dreiBigtausend Mark bestraft. 

Sie haften fiir den Schaden, der durch ihr Verschulden dem Fiskus aUB 
der Nichterfiillung der durch dieses Gesetz begriindeten Verpflichtungen er
wiichst; sind fiir den Schaden mehrere verantwortlich, so haften sie als Ge
samtschuldner. 

§ 10. Der Bundesrat ist ermiichtigt, die Vorschriften dieses Gesetzes 
auf andere als die im § 1 bezeichneten juristischen Personen auszudehnen. 

Er ist ferner befugt, Ausfiihrungsbestimmungen zu erlassen und Zu
widerhandlungen mit Geldstrafe bis zu eintausendfiinfhundert Mark zu be
drohen. 

B I u m, Rechtskunde. 52 
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II. Ausfiihrungsbestimmungen des Bundesrats zum 
Gesetz iiber vorbereitende Ma6nahmen zur Besteue
rung der Kriegsgewinne vom 24. Dezember 1915. 

Vom 27. Januar 1916. 

§ 1. Soweit andere juristische Personen des biirgerlichen Rechtes als 
die im § 1 des Gesetzes bezeichneten eine auf Erwerb gerichtete Tiitigkeit 
ausiiben, bestimmt der Bundesrat, ob und in welchem Umfang die Vor
schriften des Gesetzes auf sie auszudehnen sind. 

Die obersten Landesfinanzbehorden teilen dem Reichskanzler mit, fUr 
welche juristische Personen in ihrem Verwaltungsbereiche die Ausdehnung der 
Vorsehriften des Gesetzes in Betracht kommt. 

§ 2. Die in §§ 1 und 6 des Gesetzes bezeichneten Gesellschaften sowie 
die durch den Bundesrat ihnen gleichgestellten juristischen Personen haben 
die Geschiiftsberichte und Jahresabschliisse nebst den Gewinn- und Verlust
rechnungen der Friedensgeschiiftsjahre (§ 5 des Gesetzes) und der Kriegs
geschiiftsjahre (§ 2 des Gesetzes) sowie die darauf beziiglichen Beschliisse der 
Generalversammlungen der von der obersten Landesfinanzbehorde bestimmten 
Behorde zu einem von ihr festzusetzenden Zeitpunkt einzureichen. Inliindische 
Gesellschaften haben die Geschiiftsberichte usw. in dem Bundesstaat einzu
reich en, in dem sie ihren Sitz haben. AusHindische Gesellschaften haben die 
Einreichung in dem Bundesstaate zu bewirken, auf den der gro6te Teil ihrcs 
inliindischen Geschiiftsbetriebs entfiillt. In Zweifelsfiillen entscheidet der 
Bundesrat. Die Bildung der gesetzlichen Sonderriicklage ist, soweit sie nicht 
ohne weiteres aus den eingereichten Bilanzen oder Jahresabschliissen ersicht
lieh ist, der zustandigen Behorde unter Beifiigung einer Bereehnung des 
Mehrgewinns (§ 4 des Gesetzes) naehzuweisen. 

Die verantwortlichen Leiter der Gesellschaften (§ 9 des Gesetzes) konnen 
zur Erfiillung der ihnen nach Abs. 1 obliegenden Verpflichtungen durch Geld
strafen bis zu fiinfhundert Mark angehalten werden. Die zustiindige Beh6rde 
wird durch die oberste Landesfinanzbeh6rde bestimmt. 

§ 3. Bei der erstmaligen Einreichung der Jahresabschliisse ist ersicht
Hch zu machen, um welche Betriige der Mehrgewinn eines Kriegsgeschiifts
jahrs auf Grund des § 1 Abs. 3 des Gesetzes gekiirzt worden ist. Dabei ist 
anzugeben, zu welchen ausschlie6lich gemeinniitzigen Zwecken die Betriige, 
deren Absetzung vom Geschiiftsgewinne beansprucht wird, bestimmt worden 
sind und in welcher Weise ihre dauernde Verwendung zu ausschlie6Iich ge
meinniity;igen Zwecken gesichert ist. Sind solche Betriige im Eigentume der 
Gesellschaft verbIieben, so ist die Absetzung vom Geschiiftsgewinne gemiill 
§ 1 Abs. 3 des Gesetzes nur zuliissig, wenn besondere Vorkehrungen und Ein
richtungen getroffen sind, welche die Verwendung zu anderen als ausschlieB
lich gemeinniitzigen Zwecken und insbesondere die Wiederverwendung im 
Interesse der Gesellschaft selbst ala ausgeschlossen erscheinen lassen. 

Die Kiirzung des fiir die Bildung der Sonderriicklage zu berechnenden 
Mehrgewinns gemiiB § 1 Abs. 3 des Gesetzes ist nur fiir ein Kriegsgeschiifts
jahr zuliissig, iiber dessen Geschiiftsgewinn beim Inkrafttreten des Gesetzes 
bereits verfiigt ist. 

§ 4. DiE) im Eigentume der Gesellschaft verbliebenen Riicklagen fur 
Wohlfahrtszwecke im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 4 des Gesetzes diirfen vom 
Geschiiftsgewinne des betreffenden Geschiiftsjahrs nur abgesetzt werden, wenn 
sie zugleich die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 des Gesetzes erfiillen. Auch 
soweit diese Rucklagen nicht vom Geschiiftsgewinn abgesetzt werden diirfen, 
sind die Geschiiftsleiter nicht verpflichtet, sie .gleich den anderen freiwilligen 
Riickstellungen (§ 1 Abs.2 Satz 1 des Gesetzes) der Sonderriicklage zuzufiihren. 
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§ o. Die Vorschriften im § 1 Abs. 2 Satz 4 und § 1 Abs. 3 des Gesetzes 
beziehen sich nur auf Riickstellungen und Zuwendungen, die aua dem Bilanz
gewinne gemacht worden sind, dagegen nicht die als Geschaftsunkosten an
zusehenden Zuwendungen an die zu militarischen Dienstleistungen einberu
fenen Arbeiter und Angestellten oder deren Angehorige und die sonstigen, 
wahrend des Geschaftsjahrs gemachten laufenden Wohlfahrtsausgaben. 

§ 6. Die V orschriften des § 3 Satz 1 und Satz 2 des Gesetzes gelten 
fUr die l!'eststellung des Geschaftsgewinns der Kriegsgeschaftsjahre und der 
Friedensgeschaftsjahre. 

§ 7. Bei Gesellschaften mit beschrankter Haftung und eingetragenen 
Genossenschaften, die ausschlieBlich der gemeinschaftlichen Verwertung von 
Erzeugnissen der Gesellschafter oder Genossen oder dem gemeinschaftlichen 
Einkaufe von Waren fiir die Gesellschafter oder Genossen dienen, gilt als 
Geschiiftsgewinn im Sinne des Gesetzes nicht derjenige Teil des Reingewinns, 
der als Entgelt fiir die von den Gesellschaftern oder Genossen eingelieferten 
Erzeugnisse oder als Riickvergiitung auf den Kaufpreis der von den Gesell
schaftern oder Genossen bezogenen Waren anzusehen ist. 

Ebenso scheidet bei Versicherungsgesellschaften fUr die Feststellung des 
Geschaftsgewinns im Sinne des Gesetzes derjenige Teil des Reingewinns aus, 
der auf die den Versicherten selbst als sogenannte Dividende zUrUckzuge
wahrenden Pramieniiberschiisse entfitllt. 

§ 8. Die Vorschrift im § 3 Satz 2 des Gesetzes gilt nicht nur fUr die 
Abschreibungen, die durch unmittelbare EinstelIung des wirklichen zeitigen 
Wertes in die Bilanz erfolgen, sondern auch fUr die Abschreibungen, die 
durch Ansetzung des urspriinglichen Wertes unter bilanzmaBiger Gegeniiber
stellung eines besonderen, dis Wertverminderung darstellenden Kontos (Er
neuerungs-, Delkrederekonto) erfoIgen. 

Inwieweit Abschreibungen einen angemessenen Ausgleich der Wertver
minderung darsteIlen, ist unter Beriicksichtigung der besonderen Verhaltnisse 
des einzelnen Unternehmens, insbesondere auch unter Beriicksichtigung der 
durch den Krieg und durch die spatere Dberfiihrung in die Friedenswirt
schaft bedingtcn Veranderungen nach den Grundsatzen eines ordentlichen 
Kaufmanns zu beurteilen. 

§ 9. 1st zur Fortfiihrung desselben Unternehmens eine Gesellschaft der 
im § 1 des Gesetzes bezeichneten Art in eine andere Gesellschaft der im § 1 
des Gesetzes bezeichneten Art umgewandelt worden, so sind fiir die Fest
setzung des durchschnittlichen friiheren Geschaftsgewinns (§ 5 des Gesetzes) 
die Ergebnisse der Gesellschaft in der friiherenForm mitzuberiicksichtigen. 

Auf Fusionen finden, soweit sie mit einer Kapitalsvermehrung der auf
nehmenden Gesellschaft verbunden sind, die Vorschriften des § 5 Abs.2 und 5 
des Gesetzes iiber Vermehrungen des Grund- oder Stammkapitals entspre
chende Anwendung. Bei der Feststellung des der Gesellschaft tatsachlich 
zugeflossenen Kapitalbetrags sind Sacheinlagen mit ihrem gemeinen Werte 
anzusetzen. 

Wiirde die Anwendung der Vorschriften des § 5 des Gesetzes in einem 
einzelnen FaIle zu einer besonderen Harte fiihren, so kann der Reichskanzler 
vorbehaltlich der spateren BeschluBfassung des Bundesrats eine anderweite 
.Festsetzung des durchschnittlichen friiheren Geschaftsgewinns auf Antrag der 
pflichtigen Gesellschaft vorlaufig genehmigen. Derartige Antrage sind dem 
Reichskanzler durch Vermittlung der obersten Landesfinanzbehorde vorzulegen. 

§ 10. GemaB § 8 Abs. 4 des Gesetzes diirfen Mindergewinne von Kriegs
geschaftsjahren mit Mehrgewinnen anderer Kriegsgeschaftsjahre ausgeglichen 
werden; die Sonderriicklage braucht nicht mehr als die Halfte des Mehr
gewinns auszumachen, der dem Gesamtergebnis aller abgeschlossenen Kriegs. 
geschaftsjahre entspricht. 

§ 11. Wird die Befreiung von der Verpflichtung zur Bildung einer 
Sonderriicklage auf Grund des § 7 des Geset,zes beansprucht, so ist der An-
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trag mit einer gutachtlichen AuBerung der gemaB § 2 der Ausfiihrungs
bestimmungen bestimmten Behorde durch Vermittlung der obersten Landes
finanzbehorde dem Bundesrate vorzulegen. 

Antrage auf Bewilligung von Ausnahmen auf Grund des § 8 Aba. 2 des 
Gesetzes sind dem Reichskanzler durch Vermittlung der obersten Landes, 
finanzbehorde vorzulegen. 

III. PreuBische Ausfiihrungsvorschriften vom 11. Fe
bruar 1916 zum Gesetz ii ber vorbereitende MaBnahmen 

zur Besteuerung der Kriegsgewinne. 

Inliindische Gesellschaften. 
Art. 1. Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Berg

gewerkschaften und andere Bergbau treibende Vereinigungen, letztere, falls 
sie die Rechte juristischer Personen haben, Gesellschaften mit beschrankter 
Haftung und eingetragene Genossenschaften sind, sofern sie im Deutschen 
Reiche ihren Sitz haben, verpfiichtet, dem Vorsitzenden der Einkommen
steuer-Veranlagungskommission desjenigen Bezirkes, in dem sie ihren Sitz 
haben, bis zum 1. Juni 1916 
1. die Geschiiftsberichte und Jahresabschliisse nebst den Gewinn- und Ver

lustrechnungen der Friedensgeschiiftsjahre und der Kriegsgeschiiftsjahre, 
sowie die darauf beziiglichen Beschliisse der Generalversammlungen und 

2. eine Berechnung ihres Mehrgewinns einzureichen und _ 
3. die Bildung der gesetzlichen Sonderriicklage, soweit sie nicht ohne wei teres 

aus den eingereichten Bilanzen oder Jahresabschliissen ersichtlich ist, nach, 
zuweisen (§ 2 Bund-A.). 

Eine Berechnung des Mehrgewinns ist in allen Fallen einzureichen, also 
auch dann, wenn die Hohe der Sonderriicklage ohne weiteres aus der Bilanz 
hervorgeht. 

Fiir diejenigen Kriegsgeschaftsjahre, fiir welche bis zu dem oben fest
gesetzten Termin Abschliisse noch nicht vorliegen, sind die vorstehenden 
Verpflichtungen spatestens 4 W ochen nach Feststellung des Abschlusses zu 
erfiillen. 

Die Einreichung von Geschaftsberichten und Generalversammlungs
beschliissen ist nur zu fordern, soweit deren Aufstellung gesetzlich vorge
schrieben ist. 

Die Vorsitzenden der Veranlagungskommissionen konnen eine Verlange-
rung der Fristen bewilligen. . 

Von der Einreichung der Geschiiftsberichte usw. kann abgesehen werden, 
wenn solche schon behufs Veranlagung zur Einkommensteuer eingereicht sind. 

Ausliindische Gesellschaften. 

Art. 2. Gleiche Verpflichtungen (Artikel 1) liegen den auslandischen 
Gesellschaften ob, die Geschaftsbetriebe im Inland unterhalten. Sie haben 
die Einreichung in demjenigen Bundesstaate zu bewirken, auf den der groBte 
Teil ihres inlandischen Gewerbebetriebs entfiillt. Ergeben sich in einem 
Einzelfalle Zweifel, welcher Bundesstaat hiernach in Betracht kommt, so ist 
behufs Einholung einer Entscheidung des Bundesrats durch Vermittlung des 
Vorsitzenden der Berufungskommission an den Finanzminister zu berichten 
(§ 6 des Gesetzes, § 2 Bund-A.). 

Ais Aueland gelten auch die deutschen Schutzgebiete. 
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Sonstige juristisehe Personen. 
Art. S. Naeh § 10 des Gesetzes ist der Bundesrat ermiiehtigt, die Vor

sehriften des Gesetzes auf andere juristisehe Personen des biirgerliehen Reehtes 
als die im § 1 des Gesetzes bezeiehneten auszudehnen. Bis zum 1. Juni 1916 
hat der Vorsitzende der Berufungskommission dem Finanzminister zu be
riehten, ob und welehe juristisehe Personen seines Bezirkes hierfiir in Be
traeht kommen. 

In Frage kommen nur juristisehe Personen des biirgerliehen Rechtes, 
die eine auf Erwerb gerichtete Tiitigkeit ausiiben, dagegen nicht juristisehe 
Personen des offentlichen Reehtes. 

Befreiungen. 
Art. 4. GemiiB § 7 des Gesetzes sind inliindisehe Gesellsehaften, die 

naeh der Entseheidung des Bundesrats aussehlieJ3lich gemeinniitzigen Zweeken 
dienen, von der Verpfliehtung zur Bildung einer Sonderriieklage befreit. 
Darauf geriehtete Antriige sind mit gutaehtlichen AuJ3erungen des Vorsitzen
den der Veranlagungskommission und des Vorsitzenden der Berufungskom
mission dem Finanzminister zur Herbeifiihrung der Entscheidung des Bundes
rats einzeln vorzulegen. Die Vorlage hat zu unterbleiben, wenn sich ohne 
weiteres iibersehen liiJ3t, daB ein Mehrgewinn im Sinne des Gesetzes nicht 
vorliegt. 

Listenfiihrung, offentliche AuUorderung. 
Art. o. Der Vorsitzende der Veranlagungskommission fertigt alsbald 

ein Verzeiehnis aller in seinem Bezirke vorhandenen niehtphysischen Per
sonen an, welche den Vorschriften des Gesetzes unterliegen. Das Verzeichnis 
hat besondere Spalten fUr 

die Firma, 
den Ort des Gewerbebetriebs und den Sitz der Gesellschaft, 
den Tag des Einganges der Absehliisse usw. 

zu enthalten, sowie eine weitere Spalte, in der stattgehabte Erorterungen, 
festgesetzte Strafen, Angaben, ob die Gesellschaft als gemeinniitzige anerkannt 
iet, und andere notwendige Vermerke aufzunehmen sind. 

Der Vorsitzende iibersendet jeder dieser Gesellschaften durch die Post 
- als Drucksache - einen Abdruck der vom Finanzminister im Reichs- und 
Staatsanzeiger verofientlichten Bekanntmachung vom 11. Februar 1916. 

Wegen der Aufforderung der im Artikel 3 bezeichneten Personen ergeht 
besondere Bestimmung. 

Wiederholte Aufforderung zur Einreichung der Abschliisse unter 
Strafandrohung. 

Art. 6. Bleibt eine Gesellschaft mit der Einreichung der Abschliisse usw. 
im Verzuge, so hat der V orsitzende der Veranlagungskommission den ver
antwortlichen Leiter der Gesellschaft unter Androhung einer angemessenen 
Geldstrafe (§ 2 Abs.2 Bund-A.) aufzufordern, binnen einer Frist von 14 Tagen 
seinen Verpflichtungen zu geniigen. Bleibt diese Aufforderung fruchtlos, so 
ist die Strafe festzusetzen und die Aufforderung mit erneuter Strafandrohung 
zu wiederholen. 

VerwaItungsstrafverfahren. 
Art. 7. Die Geldstrafen des Artikels 6 sind Zwangsstrafen, die so lange 

zu wiederholen sind, bis der Betroffene seinen Verpfiichtungen nachkommt. 
Ausgesprochene Strafen konnen ganz oder teilweise zuriickgenommen werden. 
Die Ausfertigungen dieser Straffestsetzungsverfiigungen unterliegen nicht der 
Stempelpfiieht. 
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Die Androhung und Festsetzung der Geldstrafen erfolgen durch die 
Vorsitzenden der Einkommen-Veranlagungskommissionen. Gegen deren Ent
scheidungen steht den Betroffenen innerhalb 14 Tagen die Beschwerde an die 
Vorsitzenden der Einkommensteuer-Berufungskommissionen offen. Gegen die 
Entscheidungen der Vorsitzenden der Berufungskommissionen ist innerhalb 
14 Tagen die Beschwerde an den Finanzminister zulassig. 

Die Erhebung, Kontrolle und Verrechnung der Strafen und Kosten hat 
nach Anleitung der Anweisung vom 16. Marz 1895 und der Verfiigung vom 
2. April 1904 - II. 59 - (bei Tit. 8 des Etats von der Verwaltung der di
rekten Steuern) zu erfolgen. 

Priifung der Abschliisse. 
Art. 8. Der Vorsitzende der Veranlagungskommission unterzieht die 

Abschliisse (Bilanzen usw.) einer eingehenden Priifung dahin, ob der Ge
schaftsgewinn nach den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsatzen ord
nungsma13iger kaufmannischer Buchfiihrung (§ 3 des Gesetzes) ermittelt worden 
und die Bildung der Sonderriicklage den Vorschriften des Gesetzes entspre
chend erfolgt ist. . 

Unter den gesetzlichen Vorschriften im Sinne des § 3 des Gesetzes sind 
nicht steuerrechtliche Vorschriften, sondern die biirgerlich-rechtlichen (handels
rechtlichen) Vorschriften zu verstehen. 

Insbesondere bedarf es der Priifung, ob die gemachten Abschreibungen 
lediglich einen angemessenen Ausgleich fiir eingetretene Wertverminderungen 
darstellen oder nicht dariiber hinaus als Riicklagen anzusehen sind, die dem 
Geschiiftsgewinne zuzusetzen sind. Soweit stille Riicklagen aus friiheren 
Jahren in einem Kriegsgeschiiftsjahre realisiert werden, bilden sie Gewinne 
dieses Kriegsgeschiiftsjahrs. 

Fehlende Unterlagen sind von der Gesellschaft einzufordern, auftauchende 
Bedenken durch Verhandlung mit dem Leiter der Gesellschaft aufzukliiren. 

Strafen gegen Zuwiderhandlungen. 
Stellt sich heraus, da13 eine Gesellschaft den Vorschriften des Gesetzes 

iiber die Bildung oder Verwaltung der Sonderriicklage vorsiitzlich oder fahr· 
lassig zuwidergehandelt und dadurch die Erhebung der Kriegsgewinnsteuer 
gefahrdet hat, so sind die entstandenen Verhandlungen - durch Vermitt
lung des Vorsitzenden der Berufungskommission - an die Staatsanwaltschaft 
zur Einleitung des Strafverfahrens abzugeben (§ 9 des Gesetzes). 

IV. Kriegssteuergesetz. 
Vom 21. Juni 1916. 

Steuerpflicht der Einzelpersonen. 
§ 1. Die im § 11 des Besitzsteuergesetzes vom 3. Juli 1913 bezeichneten 

Personen, deren Vermogen am 31. Dezember 1916 gegen den Stand zu Be
ginn des Veranlagungszeitraums einen Zuwachs (§ 2) oder keine Verminde
rung um mindestens zehn vom Rundert erfahren hat, haben zugunsten des 
Reichs eine au13erordentliche Kriegsabgabe zu entrichten. 

§ 2. Abgabepflichtiger Vermogenszuwachs im Sinne dieses Ge~etzes ist 
vorbehaltlich der in den §§ 3 bis 7 dieses Gesetzes vorgesehenen AbwelChungen 
der nach den Vorschriften des Besitzsteuergesetzes festgestellte Vermogens
zuwachs. 
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§ 3. Von dem nach den Vorschriften des Besitzsteuergesetzes fiir den 
31. Dezember 1916 festgestellten Vermogel1 sind abzuziehen: 

1. der Betrag des Vermogens, das nachweislich im Veranlagungszeit
raume durch Erbanfall, durch Lehen-, FideikommiB- oder Stammgutanfall, 
infolge Vermachtnisses oder auf andere Weise aus dem NachlaB eines Ver
storbenen von Todes wegen erworben ist. Als Erwerb aus dem N achlaB gilt 
auch die Abfindung fiir die Ausschlagung einer Erbschaft oder eines Ver
machtnisses; 

2. der Betrag einer nachweislich im Veranlagungszeitraum erfolgten 
Kapitalauszahlung aus einer Versicherung nach Absetzung des bei der Wehr
beitragsveranlagung festgestellten oder des auf den Anfang des Veranlagungs
zeitraums festzustellenden Kapitalwerts der betreffenden Versicherung; 

3. der Betrag des Vermogens, das nachweislich im Veranlagungszeit
mume durch Schenkung oder durch eine sonstige ohne entsprechende Gegen
leistung erhaltene Zuwendung (Vermogensiibergabe) erworben ist, soweit es 
Siilh um Zuwendungen im Einzelbetrage von wenigstens eintausend Mark 
handelt und nicht ein gesetzIicher Anspruch auf die Zuwendung bestand; 

4. Vermogensbetrage, die nachweislich aus der VerauBerung auslandi
schen Grund- und Betriebsvermogens oder sonstiger Gegenstande herriihren, 
die zu Beginn des Veranlagungszeitraums zum nichtsteuerbaren Vermogen 
des Steuerpflichtigen gehort haben. Das gleiche gilt fiir solche zum auslan
dischen Grund- oder Betriebsvermogen gehorige Gegenstande, die wahrend 
des Veranlagungszeitraums ins Inland verbraeht worden sind. 

Der Abzug naeh Abs.l Nr.l ist fiir den entspreehenden Anteil an dem 
Betrage des NachlaBvermogens ausgesehlossen, der abgabepfliehtiger Ver
mogenszuwachs des Erblassers gewesen ware, wenn der Erblasser auf den 
Zeitpunkt seines Todes zu der Abgabe zu veranlagen gewesen sein wiirde. 

§ 4. Dem naeh den Vorsehriften des Besitzsteuergesetzes fiir den 
31. Dezember 1916 festgestellten Vermogen sind hinzuzurechnen die Betrage, 
die der Steuerpflichtige im Veranlagungszeitraume zu Schenkungen oder 80n
stigen Vermogensiibergaben (§ 3 Nr. 3) verwendet hat. Von der Hinzurech
nung ausgenommen sind fortIaufende Zuwendungen zum Zweeke des standes
gemaBen Unterhalts oder der Ausbildung des Bedaehten, Zuwendungen, die 
auf Grund eines gesetzlichen Anspruchs des Bedaehten gemacht worden sind, 
Pensionen und ahnliche Zuwendungen, die ohne rechtliche Verpflichtung 
friiheren Angestellten und Bediensteten gewahrt werden, iibliehe Gelegen
heitsgeschenke, Zuwendungen zu kirchliehen, mildtatigen oder gemeinniitzigen 
Zwecken und, sofern nicht die Absicht der Abgabeersparung anzunehmen ist, 
Zuwendungen im Werte von nicht mehr als eintausend Mark. 

Der Bedaehte haftet fiir den Abgabebetrag, der auf den ihm zuge
fiossenen Teil des abgabepflichtigen Vermogenszuwaehses verhaltnismaBig ent
fallt. Der Steuerpflichtige kann von dem Bedachten Ersatz dieses Abgabe
betrags verlangen. 

§ 5. Dem nach den Vorschriften des Besitzsteuergesetzes fiir den 
31. Dezember 1916 festgestellten Vermogen sind ferner hinzuzureehnen Be
trage, die im Veranlagungszeitraum in auslandisehem Grund- oder Betriebs
vermogen (§ 5 des Besitzsteuergesetzes) angelegt worden sind, sowie Betrage, 
die im Veranlagungszeitraume zum Erwerbe von Gegenstanden aus edlem 
Metall, von Edelsteinen oder Perlen, von Kunst-, Schmuck- und Luxusgegen
standen sowie von Sammlungen alIer Art aufgewendet worden sind, sofern 
der Anschaffungspreis fiir den einzelnen Gegenstand fiinfhundert Mark und 
dariiber oder fiir mehrere gleichartige oder zusammengehorige Gegenstande 
eintausend Mark und dariiber betragt. 

AuBer in den Fallen des § 4 findet die Hinzurechnung nur statt, wenn 
die im Abs. 1 bezeichneten Gegenstande am Ende des Veranlagungszeitraums 
noch im Besitze des Steuerpflichtigen sind. 1st die Anlage in auslandischem 
Grund- oder Betriebsvermogen erfolgt, so verringert sich die Hinzurechnung 
um den Betrag einer nachweislich eingetretenen erheblichen Wertminderung. 
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Die Vorschrift im .Abs. 1 findet keine .Anwendung auf den Erwerb von 
Kunstwerken lebender oder seit dem 1. Januar 1909 verstorbener deutscher 
sowie im Deutschen Reiche wohnender Kiinstler. 

§ 6. Bei Feststellung des Vermogensbestandes am Ende des Veran
lagungszeitraums (§ 1) diirfen Grundstiicke, die der Steuerpflichtige erst nach 
dem 1. .August 1914 erworben hat, zu keinem geringeren Wert als dem Be
trage der Gestehungskosten angesetzt werden. Von diesen sind die durch 
Verschlechterung entstandenen Wertminderungen abzuziehen. 

§ 7. Die .Abrundung auf volle Tausende (§ 28 .Abs. 3 des Besitzsteuer
gesetzes) erfolgt erst nach Beriicksichtigung der .Abziige und Hinzurechnungen 
gemaB den §§ 3 bis 5 dieses Gesetzes. 

§ 8. Die .Abgabe vom Zuwachs wird nur erhoben, wenn der nach 
diesem Gesetze festgestellte Vermogenszuwachs den Betrag von dreitausend 
Mark und das Vermogen am 31. Dezember 1916 den Gesamtwert von zehn
tausend Mark iibersteigt. 

Betragt das Vermogen am 31. Dezember 1916 nicht mehr als fUnfzehn
tausend Mark, so unterliegt der nach .Abs. 1 abgabepflichtige Vermogenszu
wachs nur insoweit der .Abgabe, als durch ihn ein Vermogensbetrag von zehn
tausend Mark iiberschritten wird. 

§ 9. Die .Abgabe betragt: 

1. von dem Vermogenszuwachs 
fUr die ersten 10000 Mark des Vermogenszuwachses. 5 vom Hundert, 
fiir die nachsten angefangenen oder vollen 10000 Mark. 10 " 

" " " "" 10000" 15" " 
" " " "20000,, 20" " 
" " " "" 50000" 25" " 
"" " " " 100000" 30" " 
"""" 200000" 35" " 
,. " " "" 300000" 40" " 
""" " "" 300000" 45" " 

fiir die weiteren Betrage 50" " 

2. von dem nach dem Besitzsteuergesetze fiir den 31. Dezember 1916 
festgestellten Vermogen, insoweit es neunzig vom Hundert des fiir den Be
ginn des Veranlagungszeitraums festgesteIIten Vermogens iibersteigt und in
soweit es weder der Besitzsteuer noch der .Abgabe nach Nr. 1 unterliegt, 

1 vom Hundert. 
Von der .Abgabe nach Nr.2 sind befreit Vermogen, die zwanzigtausend 

Mark nicht iibersteigen. .Abgabebetrage unter zehn Mark werden nicht erhoben. 

§ 10. Bei Steuerpfiichtigen, die Gesellschafter einer inlandischen Ge
sellschaft mit beschrankter Haftung sind, bleibt derjenige .Abgabebetrag (§ 9 
Nr. 1) zur Halfte unerhoben, der verhaltnismaJ3ig auf den Vermogenszuwachs 
in Hohe des der Beteiligung entsprechenden Betrags des abgabepfiichtigen 
Mehrgewinns der Gesellschaft entfallt. Der unerhoben bleibende .Abgabe
betrag darf jedoch nicht hOher sein als der verhaltnismaBige Betrag der Ge
sellschaftsabgabe . 

.Abs. 1 findet nur .Anwendung 
1. auf Gesellschafter, die GeschaftsanteiIe in Hohe von mindestens der Halfte 

des Stammkapitals besitzen, sowie auf Gesellschafter, die zueinander im 
Verhaltnis von Ehegatten, von Verwandten in gerader Linie, von Ge
schwistern oder Erben von Geschwistern stehen und zusammen Geschafts
anteile in Hohe von mindestens der Halfte des Stammkapitals besitzen, 
in beiden Fallen vorausgesetzt, daB wahrend der ganzen Dauer der Kriegs
geschiiftsjahre das eingezahlte Stammkapital der Gesellschaft dreihundert
tausend Mark nicht iiberstiegen hat, 
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2. auf Gesellschafter, die vor dem 1. August 1914 als Geschaftsfiihrer oder 
Prokuristen der Gesellschaft bestellt waren und aus dieser Stellung bis 
zum Schlusse des letzten Kriegsgeschaftsjahrs nicht ausgeschieden sind, es 
sei denn infolge Ablebens oder Krankheit, sowie auf Gesellschafter, die 
Ehegatten oder Erben solcher Personen sind, wenn diese Gesellschafter in 
beiden Fallen allein oder zusammen Geschaftsanteile in Hohe von minde
stens der Hiilfte des Stammkapitals besitzen. 

§ 11. Der Inhaber eines Lehens, Fideikommisses oder Stammguts ist 
berechtigt, den Betrag der Abgabe, der auf eine Vermehrung des Lehens-, 
FideikommiB- oder Stammgutvermogens entfiil!~ aus diesem Vermogen zu 
entnehmen und zu diesem Zwecke iiber das vermogen selbstiindig zu ver
fiigen. 1st eine Aufsichtsbehorde vorhanden, so ist ihre Genehmigung zu der 
Verfiigung erforderlich. 

§ 12. Die Pflicht zur Entrichtung der nach diesem Gesetze geschul
deten Abgabe entfiillt nicht dadurch, daB ein Steuerpflichtiger vor dem 
1. Januar 1917 seinen inliindischen Wohnsitz oder Aufenthalt aufgibt. 

Hat die Aufgabe des inlandischen Wohnsitzes oder Aufenthalts den 
Wegfall der Steuerpflicht nach dem Besitzsteuergesetze zur Folge, so ist der 
der auBerordentlichen Abgabe nnterliegende Vermogenszuwachs mit der MaB· 
gabe festzustellen, daB der Veranlagungszeitraum statt mit dem 31. Dezember 
1916 mit dem Zeitpunkt der Aufgabe des inliindischen Wohnsitzes oder Auf
enthalts abliiuft. 

Der Steuerpflichtige hat vor Verlegung seines Wohnsitzes oder Aufent
halts in das Ausland fiir die geschuldete Abgabe Sicherheit zu leisten. Die 
Steuerbehorde bestimmt den Betrag der Sicherheit und ist berechtigt, diesen 
Betrag nach den fiir die Einziehung ofi'entlicher Abgaben geltenden Vor
schriften beizutreiben. Das gleiche gilt, wenn Tatsachen vorliegen, welche 
die Annahme rechtfertigen, daB der Steuerpflichtige auf andere Weise, ins
besondere durch Verbringung von Vermogen ins Ausland, die Erhebung der 
Abgabe gefahrdet. 

Erschwert oder vereitelt ein im Ausland sich aufhaltender Steuerpflich
tiger die Veranlagung der auBerordentlichen Abgabe dadurch, daB er eine 
Steuererklarung nicht rechtzeitig angibt, so kann sein im Inland befindliches 
Vermogeu mit Beschlag belegt werden. 

1m Sinne der Abs. 3 und 4 gel ten die deutschen Schutzgebiete ais Inland. 

steuerpflicht der Gesellschaften. 
§ 13. Inlandische Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf 

Aktien, Berggewerkschaften und andere Bergbau treibende Vereinigungen, 
letztere, sofern sie die Rechte juristischer Personen haben, Gesellschaften 
mit beschrankter IIaftung und eingetragene Genossenschaften haben von dem 
nach den Vorschriften der §§ 14 bis 18 festgestellten Mehrgewinn eine auBer
ordentliche Kriegsabgabe zu entrichten. 

§ 14. Ais Mehrgewinn (§ 13) gilt der Unterschied zwischen dem durch
schnittlichen friiheren Geschaftsgewinne (§§ 16, 17) und' dem jeweils in einem 
Kriegsgeschaftsjahr (§ 15) erzielten Geschaftsgewinne (§ 16), 

Die Unterschiedsbetrage werden auf volle Tausende nach unten abge
rundet. Betrage unter fiinftausend Mark bleiben auBer Betracht. 

Bleibt der Geschiiftsgewinn eines Kriegsgeschaftsjahrs hinter dem durch
schnittlichen friiheren Geschaftsgewinne zuriick, so darf der Mindergewinn 
mit dem Mehrgewinn anderer KriegsgeschRftsjahre ausgeglichen werden. 

§ 15. Ais Kriegsgeschiiftsjahr (§ 14) gelten die drei aufeinanderfolgen
den Geschaftsjahre, deren erstes noch den Monat August 1914 mitumfaBt 
oder bei einer spater gegriindeten Gesellschaft mitumfassen wiirde, wenn sie 
damals schon bestanden hatte. 

§ 16. GeschRftsgewinn (§§ 14, 17) ist der in einem Geschaftsjahr er
zielte, nach den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsatzen ordnungs-
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mii.J3iger kaufmannischer Buchfiihrung berechnete Bilanzgewinn. Abschrei
bungen sind insoweit zu beriicksichtigen, als sie einen angemessenen Ausgleich 
der Wertverminderung darstellen. 

Bei Kommanditgesellschaften auf Aktien bleiben diejenigen Gewinn
betrage, welche auf die von den personlich haftenden Gesellschaftern nicht 
auf das Grundkapital gemachten Einlagen entfalIen, auBer Ansatz. 

§ 17. Der durchschnittliche friihere Geschaftsgewinn (§ 14) ist nach den 
Ergebnissen der fiinf den Kriegsgeschiiftsjahren vorangegangenen Geschafts
jahre oder, wenn eine Gesellschaft noch nicht so lange besteht, nach d(\n 
Ergebnissen der kiirzeren Zeit, fiir welche Jahresabschliisse vorliegen, zu be
rechnen. Besteht eine Gese1lschaft schon fiinf Jahre, so hab6n fiir die Be
rechnung des Durchschnittsgewinns die beiden Geschiiftsjahre mit den besten 
und den schlechtesten Geschaftsergebnissen auszuscheiden. 

Rat. innerhalb der fiinf den Kriegsgeschiiftsjahren vorangegangenen Ge
schaftsjahre eine Vermehrung des eingezahlten Grund- und Stammkapitals 
stRttgefunden, so wird dem Geschiiftsgewinne fUr die vor der Vermehrung 
liegende Zeit ein Betrag von sechs vom Rundert jahrlich des der Gesell
schaft durch die Neueinzahlungen tatsachlich zugeflossenen Kapitalbetrags 
zugerechnet. 

Als friiherer Durchschnittsgewinn wird mindestens ein Betrag von sechs 
vom Rundert des eingezahlten Grund- oder Stammkapitals angenommen zu
ziiglich des Mehrbetrags, der zur Verteilung einer etwaigen hoheren festen 
Vorzugsdividende fiir bevorrechtigte Aktien notwendig gewesen ware. Das 
Grundkapital einer Berggewerkschaft oder einer Bergbau treibenden Vereini
gung ist aus dem Erwerbspreis und den Anlage- und Erweiterungskosten ab
ziiglich des durch Schuldaufnahme gedeckten Aufwandes hierfiir zu bcrechnen. 
An Stelle des Grundkapitals tritt bei eingetragenen Genossenschaften die 
Summe der eingezahlten Geschaftsanteile der Genossen. 
• Der im Abs. 3 vorgesehene Betrag wird als Mindestbetrag auch zugrunde 

gelegt, wenn ein voIles Geschaftsjahr vor den Kriegsgeschaftsjahren nicht 
vorliegt. In diesem Falle werden jedoch fUr Aktien oder Anteile, die zu 
einem den Nennwert iibersteigenden Preise ausgegeben worden sind, die sechs 
Hundertstel von dem Kapitale berechnet, dalil der Gesellschaft als Einzahlung 
auf ihre Aktien oder Anteile tatsachlich zugeflossen ist. 

Rat sich das eingezahlte Grund- oder Stammkapital einer Gesellschaft 
wahrend der Kriegsgeschaftsjahre vermehrt, so ist fiir die Zeit nach der Ver
mehrung dem durchschnittlichen friiheren Geschaftsgewinn ein Betrag von 
sechs vom Hundert jahrlich das der Gesellschaft durch die Neueinzahlungen 
tatsachlich zugeflossenen Kapitalbetrags hinzuzurechnen. 

§ 18. Gesellschaften, die mehr als ein Fiinftel aller Aktien oder An
teile einer anderen Gesellschaft der im § 13 bezeichneten Art besitzen, diirfen 
von dem Geschiiftsgewinn eines Kriegsgeschaftsjahrs die Mehreinnahme aus 
diesen Aktien oder Anteilen absetzen. 

Als Mehreinnahme (Abs. 1) gilt der anteilige Betrag, der von der anderen 
Gesellschaft (Tochtergesellschaft) iiber den Durchschnitt der nach § 17 Abs. 1 
in Betracht kommenden Jahre hinaus oder, wenn die Gesellschaft noch kein 
voIles Jahr vor den Kriegsgeschaftsjahren bestanden hat, liber eine fiinf
prozentige Dividende oder Ausbeute hinaus in einem Kriegsgeschiiftsjahr als 
Dividende oder Ausbeute verteilt worden ist. 

§ 19. Die Abgabe betragt fiir inlandische Gesellschaften, 
wenn der Mehrgewinn im Jahresdurchschnitt 2 vom Rundert des ein

gezahlten Grund- oder Stammkapitals zuziiglich der bei Beginn des 
ersten Kriegsgeschaftsjahrs ausgewiesenen wirklichen Reservekonten
betrage nicht iibersteigt, •... 10 vom Rundert des Mehrgewinns, 

wenn er 2 vom Rundert, aber nicht 5 vom Rundert iibersteigt, 
15 vom Rundert des Mehrgewinns, 

wenn er 5 vom Rundert, aber nicht 10 vom Rundert iibersteigt, 
20 vom Rundert des Mehrgewinns, 
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wenn er 10 vom Hundert, aber nieht 15 vom Hundert iibersteigt, 
25 vom Hundert des Mehrgewinns, 

wenn er 15 vom Hundert iibersteigt, 
30 vom Hundert des Mehrgewinns. 

Die naeh Abs. 1 festzusetzende. Abgabe erhOht sieh, 
wenn der durchschnittliche GeBehaftsgewinn in den Kriegsgeschafts

jahren 8 vom Hundert, aber nicht 10 vom Hundert des eingezahlten 
Grund- oder Stammkapitals zuziiglich der bei Beginn des ersten 
Kriegsgeschaftsjahrs ausgewiesenen wirklichen Reservekontenbetrage 
iibersteigt, um. . . . . • . . . . 10 vom Hundert ihres Betrags, 

wenn er 10 vom Hundert, aber nicht 15 vom Hundert iibersteigt, um 
20 vom Hundert ihres Betrags, 

wenn er 15 vom Hundert, aber nicht 20 vom Hundert iibersteigt, um 
30 vom Hundert ihres Betrags, 

wenn er 20 vom Hundert, aber nicht 25 vom Hundert iibersteigt, um 
40 vom Hundert ihres Betrags, 

wenn er 25 vom Hundert iibersteigt, um 50 vom Hundert ihres Betrags. 

Hat sieh das eingezahlte Grund- oder Stammkapital einer Gesellschaft 
wahrend der Kriegsgeschaftsjahre vermehrt, so ist der Berechnung der Ab
gabe ein den Zeitraum, innerhalb dessen die Gesellsehaft mit dem veran
derten Grund- oder Stammkapitale bestanden hat, beriicksichtigender Durch
schnittsb&trag des Grund- oder Stammkapitals zugrunde zu legen. 

Die zu zahlende Abgabe solI den Betrag nicht iibersteigen, der sieh bei 
Anwendung der nachstniedrigen Steuerstufe ergeben wiirde, zuziiglieh des
jenigen Betrags des Mehrgewinns, durch den sieh die Anwendung des gesetz
lichen Satzes ergeben hat. 

Die Abgabe wird insoweit nicht erhoben, als sie den Abgabebetrag, der 
bei Anwendung der Vorschrift des § 21 zu berechnen ware, iibersteigt. 

§ 20. Gesellschaften der im § 13 bezeichneten Art, die ihren Sitz im 
Ausland haben, aber im Inland einen Geschaftsbetrieb unterhalten (auslan
dische Gesellschaften), haben die Abgabe von dem auf den inlandischen Ge
sehaftsbetrieb entfallenden Mehrgewinne zu entriehten. Die Grundsatze, die 
bei einer bundesstaatlichen Einkommensteuerveranlagung fiir die Ausschei
dung des auf den inlandischen Gesehaftsbetrieb entfallenden Teiles des 
steuerbaren Gesamteinkommens maBgebend waren, sind auch bei der Be
reehnung des auf den inlandischen Betrieb entfallenden Teiles des Mehr
gewinns anzuwenden. W 0 eine Einkommensteuer nicht eingefiihrt ist, hat 
die Landesregierung entsprechende Vorschriften zu erlassen. 

§ 21. Die Abgabe betragt fiir auslandische Gesellschaften bei einem 
Mehrgewinn im Jahresdurchschnitt von 
nicht mehr als 20000 Mark ..••. 
mehr als 20000 bis zu 40000 Mark. 

n 40000 " " 60000 " 

" 
" 
" 

60000 " " 80000 " 
80000 " ,,100000 " 

" 100000 " ,,120000 n 
" "120000,, ,,140000 

" " 140000 " ,,160000 " 
" "160000,, ,,180000 

" 
" 

180000 " ,,200000 " 
" 200000 " ,,250000 " 

" "250000,, ,,500000 " 
" ,,500000 Mark 

§ 19 Abs.4 findet Anwendung. 

10 vom Hundert des Mehrgewinns, 
12 " 
14 " 
16 
18 " 
20 " 
22 " 
24 " 
26 
28 " 
80 " 
40 " 
45 " 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" " 
" 

" 

" 
" " 

" 

§ 22. Die Abgabe wird von den Gesellschaften insoweit nicht erhoben, 
als sie verhiiltnismaBig auf Gewinnbetrage entfallt, die zu ausschlieBlich ge-
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meinniitzigen Zwecken bestimmt worden sind und deren dauernde Verwen
dung zu solchen Zwecken gesichert ist. Ob die Voraussetzungen des Satzes 1 
vorliegen, wird nach naherer Bestimmung des Bundesrats im Verwaltungsweg 
entschieden. 

Die Abgabe wird ferner auch insoweit nicht erhoben, als sie den Be
trag der nach den Vorschriften des Gesetzes iiber vorbereitende Mal3nahmen 
zur Besteuerung der Kriegsgewinne vom 24. Dezember 1915 zu bildenden 
Sonderriicklage iibersteigt. 

Abs. 2 gilt insoweit nicht, als bei der Bildung der Sonderriicklage Ab
schreibungen, die gemal3 § 3 Satz 2 des Gesetzes vom 24. Dezember 1915 als 
Bestandteil des Gesohaftsgewinns eines Kriegsgeschaftsjahrs anzusehen waren, 
unberiicksichtigt geblieben sind. 

t 23. Die Abgabe ist nach naherer Bestimmung des Bundesrats auch 
von den anderen juristischen Personen zu entrichten, auf die der Bundesrat 
die Vorsohriften des Gesetzes vom 24. Dezember 1915 ausgedehnt hat. 

§ 24. Der Reichskanzler kann zum Zwecke der Vermeidung einer 
Doppelbesteuerung durch das Reich und durch aul3erdeutsohe Staaten mit 
Zustimmung des Bundesrats Anordnungen trefien, die von den gesetzlichen 
Vorschriften iiber die Feststellung des abgabepflichtigen Mehrgewinns ab
weiohen. 

Gemeinsame Vorschriften. 

§ 25. Die Veranlagung und Erhebung der Kriegsabgabe erfolgt durch 
die fiir die Veranlagung und Erhebung der Besitzsteuer zustandigen Behorden. 

Soweit dieses Gesetz nichts anderes vorschreibt, gelten die V orschriften 
des Besitzsteuergesetzes iiber die Veranlagung und Erhebung der Besitzsteuer 
entsprechend fiir die Veranlagung der Kriegsabgabe. 

Der Bundesrat bestimmt die £tir die Verhnlagung und Erhebung der 
Kriegsabgabe der Bundesfiirsten zustandigen Behorden. 

§ 26. Aul3er den zur Abgabe einer Besitzsteuererklarung Verpflichteten 
haben aIle Einzelpersonen, deren Vermogen sich seit dem 1. Januar 1914 bis 
31. Dezember 1916 um mehr als dreitausend Mark auf mindestens elftausend 
Mark erhoht hat, eine Steuererklarung abzugeben. Die Steuererklarung zum 
Zwecke der Veranlagung der Kriegsabgabe kann mit der Besitzsteuererkliirung 
verbunden werden. Die Steuererkliirung hat nach niiherer Bestimmung des 
Bundesrats die fiir die Feststellung des der aul3erordentlichen Kriegsabgabe 
unterliegenden Vermogenszuwachses erforderlichen Angaben zu enthalten. 

Die Vorstiinde, personlich haftenden Gesellschafter, Repriisentanten, 
Geschiiftsfiihrer oder Liquidatoren der pflichtigen Gesellschaften (§ 13), bei 
ausliindischen Gesellschaften (§ 20) die Vorsteher der inliindischen Nieder
lassungen sowie die Vertreter der vom Bundesrate fiir pflichtig erklarten 
juristischen Personen (§ 23) sind verpflichtet, der Steuerbehorde eine Kriegs
steuererklarung einzureichen, welche nach niiherer Bestimmung des Bundesrats 
die fUr die Feststellung des abgabepflichtigen Mehrgewinns erforderlichen 
Angaben zu enthalten hat. 

§ 27. Die Veranlagung der Abgabe erfolgt bei Einzelpersonen gleich
zeitig mit der Veranlagung der Besitzsteuer, soweit nicht im Falle des § 12 
eine friihere Veranlagung moglich ist. 

§ 28. Die Kriegsabgabe der Gesellschaften (§ 13, 20) und anderer juri
stischer Personen (§ 23) wird nach dem Gesamtergebnisse der beideu ersten 
Kriegsgeschaftsjahre vorliiufig und nach dem Gesamtergebnis aller Kriegs
geschiiftsjahre endgiiltig festgesetzt. 

Nach Entrichtung der vorliiufig festgesetzten Abgabe steht dem Pflichtigen 
iiber den zur Zahlung nicht verwendeten Teil der nach den Vorschriften des 
Gesetzes vom 24. Dezember 1915 gebildeten Sonderriicklage die freie Ver
fiigung zu. 
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§ 29. Der Betrag der geschuldeten Abgabe wird dem Steuerpflichtigen 
von der Veranlagungsbehiirde durch einen Bescheid mitgeteilt. Der Bescheid 
enthiilt eine Anweisung zur Entrichtung der Abgabe innerhalb der gesetz
lichen Zahlungsfrist. 

Dem Steuerpflichtigen sind die Berechnungsgrundlagen der angeforderten 
Abgabe mitzuteilen und die Punkte zu bezeichnen, in welchen von der Steuer
erkliirung abgewiohen worden ist. 

Enthiilt der Besoheid nur eine vorliiufige Festsetzung der Abgabe, so 
ist in ihm auf die spiitere endgultige Festsetzung hinzuweisen. 

§ 30. Gegen den endgiiltigen Bescheid sind die gleichen Rechtsmittel 
zuliissig wie gegen den Besitzsteuerbescheid; der Beurteilung der Rechts
mittelbehorden unterliegt auch der vorliiufige Bescheid. 

§ 81. Die Kriegsabgabe der Einzelpersonen ist zu einem Drittel binnen 
drei Monaten nach Zustellung des Bescheids zu entriohten. Das zweite Drittel 
ist bis zum 1. November 1917, das letzte Drittel bis zum 1. Miirz 1918 zu 
entrichten. 

Die vorliiufig festgesetzte Kriegsabgabe der Gesellsohaften und anderer 
juristischer Personen ist binnen drei Monaten nach Zustellung des vorliiufigen 
Bescheids, der Rest der Abgabe binnen drei Monaten nach Zustellung des 
endgiiltigen Besoheids zu entrichten. 1st die endgiiltig festgesetzte Abgabe 
niedriger als die vorliiufig festgesetzte (§ 28 Abs. 1), so ist der zuviel erhobene 
Betrag dem Steuerpfliohtigen zu erstatten. 

Vom 1. Juli 1917 ab sind die bis dahin noch nicht gezahlten Abgabe
betriige mit fUnf vom Hundert jiihrlich zu verzinsen. 

Der Steuerpflichtige ist berechtigt, Vorauszahlungen auf die noch nicht 
veranlagte Abgabe zu leisten. Von dem im voraus gezahlten Betrage sind 
funf vom Hundert Jahreszinsen vom Tage der Einzahlung bis zum 1. Juli 1917 
oder bis zu dem fruheren gesetzlichen Fiilligkeitstag auf Verlangen des Steuer
pfliohtigen zu dessen Gunsten zu bereohnen. 

Die auf Grund reohtskriiftiger Entscheidung zu erstattenden Betriige 
sind mit fUnf vom Hundert fiir das Jahr zu verzinsen. 

§ 82. Bei Entrichtung der Abgabe werden die fiinfprozentigen Sohuld
verschreibungen, Schuldbuchforderungen und Schatzanweisungen der Kriegs
anleihen des Deutschen Reichs zum Nennbetrag und die viereinhalbprozentigen 
Schatzanweisungen dieser Kriegsanleihen zu einem vom Reichskanzler fest
zusetzenden und bekanntzumachenden Kurse an Zahlungs Statt angenommen. 

§ 88. Wer als Abgabepflichtiger oder als Vertreter eines Abgabepflichtigen 
wissentlich der Steuerbehorde unrichtige oder unvollstiindige Angaben macht, 
die geeignet sind, eine Verkiirzung der Abgabe herbeizufiihren, wird mit einer 
Geldstrafe bis zum fUnffachen Betrage der gefiihrdeten Abgabe bestraft. 

§ 84. In den Fiillen des § 33 kann neben der Geldstrafe auf Gefiingnis 
bis zu einem Jahre und neben der Gefiingnisstrafe auoh auf Verlust der biirger
lichen Ehrenrechte erkannt werden, wenn die unriohtigen oder unvollstiindigen 
Angaben in der Absicht, die Abgabe zu hinterziehen, gemacht worden sind, 
und wenn der Abgabebetrag, der durch die unrichtigen oder unvollstiindigen 
Angaben gefiihrdet worden ist, mindestens fiinfhundert Mark ausmacht oder 
wenn der Abgabepflichtige oder der Vertreter des Abgabepflichtigen Vermogen 
vom Inland ins Ausland verbracht hat in der Absicht, dieses Vermogen der 
Steuerbehorde zu verheimlichen. 

Bei einer Steuergefiihrdung der im Abs. 1 bezeichneten Art kann im 
Urteil angeordnet werden, daB die Bestrafung auf Kosten des Verurteilten 
ofientlich bekanntzumaohen ist. 

Besteht der Verdaoht, daB eine Steuergefiihrdung der im Abs. 1 bezeich
neten Art vorliegt, so hat die Steuerbehiirde die Saohe an die zustiindige 
Staatsanwaltschaft abzugeben. 1st der Steuerpfliohtige abwesend (§ 318 der 
StrafprozeBordnung), so kann gegen ihn nach MaBgabe der §§ 320 bis 326 der 
StrafprozeBordnung verhandelt werden. Findet die Staatsanwaltschaft in 
einer an sie abgegebenen Saohe, daB der Verdacht nicht hinreichend begriindet 
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ist, so kann sie die Sache zur weiteren Erledigung im Verwaltungsstraf
verfahren an die Verwaltungsbehorde abgeben. 

§ 35. Die Vorschriften der §§ 78 bis 83 des Besitzsteuergesetzes finden 
entsprechende Anwendung. 

§ 36. Der Bundesrat kann zur Vermeidung besonderer Harten auf 
Antrag eines Steuerpflichtigen einzelne auBerordentliche Vermogensanfalle von 
der Abgabe befreien oder eine anderweite Berechnung des Vermogenszuwachses 
oder Mehrgewinns bewilligen. 

SchluBvors chriften. 
§ 37. Die Bundesstaaten erhalten fiir die Veranlagung und Erhebung 

der Abgabe eine Entschadigung von 1/2 yom Hundert ihrer Roheinnahme. 
§ 39. 1m § 20 des Besitzsteuergesetzes werden die W orte "mit der MaB

gabe, daB Abweichungen ... zu beriicksichtigen sind" gestrichen. 
Dem § 20 des Besitzsteuergesetzes wird als Satz 2 hinzugefiigt: 

"Ist im Wege des aus Billigkeitsriicksichten gewahrten ganzlichen 
oder teilweisen Erlasses des rechtskriiftig veranlagten Wehrbeitrags das 
Vermogen anderweit ermittelt, so ist das anderweit ermittelte Vermogen 
maBgebend. " 

Dem § 21 Abs. 1 des Besitzsteuergesetzes wird als Satz 2 hinzugefiigt: 
,,§ 20 Satz 2 gilt entsprechend." 

1m § 30 Abs. 2 Satz 2 des Besitzsteuergesetzes wird das Wort "Abnutzung" 
ersetzt durch "Verschlechterung". 

1m § 77 Abs. 3 des Besitzsteuergesetzes wird hinter Satz 1 folgender Satz 
eingeschaltet: 

"Ist der Steuerpflichtige abwesend (§ 318 der StrafprozeBordnung), 
so kann gegen ihn nach MaBgabe der §§ 320 bis 326 der StrafprozeB
ordnung verhandelt werden." 

In dem folgenden Satze werden die Worte "dieser Verdacht" ersetzt 
durch die Worte .der Verdacht". 

§ 40. Die Ausfiihrungsbestimmungen zu diesem Gesetz erlaBt der 
Bundesrat. 

V. Besitzsteuergesetz. 
Vom 3. Juli 1913. 

Steuerpflicht. 
§ 1. Von dem Vermogenszuwachs wird fiir das Reich nach den Vor

schriften dieses Gesetzes eine Abgabe (Besitzsteuer) erhoben. 
§ 2. Ais Vermogen im Sinne des § 1 gilt, soweit das Gesetz nichts 

anderes vorschreibt, das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermogen nach 
Abzug der Schulden. Es umfaBt: 
1. Grundstiicke eillschlieBlich des Zubehors (Grundvermogen): 
2. das dem Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, des Bergbaues oder eines 

Gewerbes dienende Vermogen (Betriebsvermogen); 
3. das gesamte sonstige Vermogen, das nicht Grund- oder Betriebsvermogen 

ist (Kapitalvermogen). 
§ 3. Den Grundstiicken (§ 2 Nr. 1) stehen gleich Berechtigungen, fiir 

welche die sich auf Grundstiicke beziehenden Vorschriften des biirgerlichen 
Rechtes gelten. 
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§ 4. Zum Betriebsvermogen (§ 2 Nr. 2) gehOren alie dem Unternehmen 
gewidmeten Gegenstande. 

Das Betriebsvermogen einer offenen Bandelsgesellschaft oder einer anderen 
Erwerbsgesellschaft, bei welcher der Gesellschafter als Unternehmer (Mit
unternehmer) des Betriebs anzusehcn ist, wird den einzelnen Teilhabern nach 
dem Verhaltnis ihres Anteils zugerechnet. 

§ o. Zum steuerbaren Vermogen gehort nicht das im Ausland befind
liche Grund- und Betriebsvermogen. 

. § 6. Ais Kapitalvermogen (§ 2 Nr.3) kommen insbesondere, soweit die 
einzelnen Vermogensgegenstande nieht unter § 2 Nr. 1, § 3 oder unter § 2 Nr. 2, 
§ 4 fallen, in Betracht: 
1. selbstandige Reehte und Gerechtigkeiten; 
2. verzinsliche und unverzinsliche Kapitalforderungen jeder Art; 
3. Aktien oder Anteilscheine, Kuxe, Geschaftsguthaben bei Genossenschaften, 

Geschaftsanteile und andere Gesellschaftseinlagen; 
4. bares Geld deutscher Wahrung, fremde Geldsorten, Banknoten und Kassen

scheine, ausgenommen die aus den laufenden Jahreseinkiinften vorhandenen 
Bestande, und Bank- oder sonstige Guthaben, soweit sie zur Bestreitung 
der laufenden fUr drei Monate dienen, sowie Gold und Silber in Barren; 

5. der Kapitalwert der Rechte auf Renten und andere wiederkehrende 
Nutzungen und Leistungen, welehe dem Berechtigen auf seine Lebenszeit 
oder auf die Lebenszeit eines anderen, auf unbestimmte Zeit oder auf die 
Dauer von mindestens zehn Jahren entweder vertragsmaBig als Gegenleistung 
fiir die Bingabe von Vermogenswerten oder aus letztwilligen Verfiigungen, 
Schenkungen oder Familienstiftungen oder vermoge hausgesetzlicher Be. 
stimmungen zustehen; 

6. noch nicht fallige Anspriiche aus Lebens- und Kapitalversicherungen oder 
Rentenversicherungen, aus denen der Berechtigte noch nicht in den Renten
bezug eingetreten ist. 

§ 7. Die Vorschrift im § 6 Nr. 5 gilt nicht 
a) fiir Anspriiche an Witwen-, Waisen- und Pensionskassen; 
b) fiir Anspriiche aus einer Kranken- oder Unfallversicherung, aus der Reichs

versicherung oder der gesetzlichen Versicherung der Angestellten; 
c) fiir Renten und ahnliche Beziige, die mit Riicksicht auf ein friiheres Arbeik

oder Dienstverhaltnis gewahrt werden. 

§ 8. Als steuerbares Vermogen geIten nicht Mobel, Bausrat und andere 
nicht unter § 6 fallende bewegliche korperliche Gegenstande, sofern sie nieht 
als Zubehor eines Grundstiieks (§ 2 Nr. 1, § 3) oder als Bestandteil eines Be
triebsvermogens (§ 2 Nr. 2, § 4) anzusehen sind. 

§ 9. Das zu einem Lehen, FideikommiB oder Stamm gut gehorige Ver
mogen gilt als Vermogen des Inhabers. 

§ 10. Von dem Vermogen sind abzuziehen die dingliehen und person
lichen Sehulden des Steuerpflichtigen Bowie der Wert der dem Steuerpfliehtigen 
obliegenden oder auf einem Lehen, FideikommiB oder Stammgut ruhenden 
Leistungen der im § 6 Nr. 5 bezeichneten Art. 

Nicht abzugsfahig sind 
a) Sehulden, die zur Bestreitung der laufenden Baushaltungskosten ein·, 

gegangen sind (Baushaltungsschulden); 
b) Schulden und Lasten, welche in wirtschaftlicher Beziehung zu nicht steuer

baren Vermogensteilen stehen. 

Beschrankt sieh die Zuwachsbesteuerungauf das inlandisehe Grund
und Betriebsvermogen (§ 11 Nr. II), so sind nur die in einer wirtsehaftlichen 
Beziehung zu diesen Vermogensteilen stehenden Sehulden und Lasten ab
zugsfahig. 
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§ 11. Steuerpflichtig sind 
I. mit dem Zuwachs an dem gesamten steuerbaren Vermogen: 

1. die Angehorigen des Deutschen Reichs, mit Ausnahme derer, die 
sich seit Iiinger als zwei Jahren dauernd im Ausland aufhalten, ohne 
einen Wohnsitz in einem deutschen Bundesstaate zu haben. Die 
Ausnahme findet keine Anwendung auf Reichs- und Staatsbeamte, 
die im Ausland ihren dienstlichen W ohnsitz haben. Wahlkonsuln 
gelten nicht als Beamte im Sinne dieser Vorschrift; 

2. Auslander, wenn sie im Deutschen Reiche einen Wohnsitz oder in 
Ermangelung eines Wohnsitzes ihren dauernden Aufenthalt haben; 

II. mit dem Zuwachs an dem inIandischen Grund- und Betriebsvermogen: 
aIle natiirlichen Personen ohne Riicksicht auf Staatsangehiirigkeit, 
W ohnsitz oder Aufenthalt. 

Der Reichskanzler kann zum Zwecke der Vermeidung der Doppel
besteuerung oder der Anwendung eines Vergeltungsrechts gegeniiber auBer
deutschen Staaten mit Zustimmung des Bundesrats Anordnungen treffen, die 
von den Vorschriften in Nr. lund dem § 5 abweichen. 

§ 12. Die Abgabe wird nicht erhoben von dem Zuwachs, der den Betrag 
von zehntausendMark nicht iibersteigt. 

§ 13. Vermogen, die den Gesamtwert von zwanzigtausend Mark nicht 
iibersteigen, unterliegen der Zuwachsbesteuernng nicht. 

Bei Vermogen iiber zwanzigtausend Mark, aber nicht iiber dreiBigtausend 
Mark Gesamtwert, unterliegt der nach § 12 steuerpflichtige Zuwachs nur 
insofern der Steuer, als durch ihn die steuerfreie Grenze (Abs. 1) iiber
schritten wird. 

§ 14. Fiir die Veranlagung der Besitzsteuer wird das Vermogen der 
Ehegatten zusammengerechnet, sofern sie nicht dauernd voneinander getrennt 
leben. Die Ehegatten sind, falls ihr Vermogen hiernach zusammenzurechnen 
ist, der Staatskasse als Gesamtschuldner der Steuer verpfiichtet. 

§ 16. 1st ein Ehegatte innerhalb des Veranlagungszeitraums (§§ 18 
bis 22) gestorben, so ist der aus dem Erbfall herriihrende Zuwachs des iiber
lebenden Ehegatten insoweit steuerfrei, als das ererbte Vermogen in der Hand 
des anderen Eheteils oder gemaB § 14 nicht mehr der Zuwachsbesteuerung 
unterliegen wiirde. 

§ 16. Von dem nach den Vorschriften dieses Gesetzes festgestellten 
Vermogenszuwachs ist abzuziehen der Betrag einer Kapitalabfindung, die als 
Entschadigung fiir den durch Korperverletzung herbeigefiihrten ganzlichen 
oder teilweisen Verlust der Erwerbsfiihigkeit gezahlt worden oder zu zahlen ist. 

§ 17. Steht das der Besteuerung unterliegende Vermogen in N utznieBung, 
so falIt, wenn nicht rechtsgeschaftlich etwas anderes bestimmt ist, die Besitz
steuer dem Eigentiimer zur Last. 

Feststellung des Vermogenszuwachses, Veranlagungs- und 
Erhebungszeitraum. 

§ 18. Die Feststellung des Vermogenszuwachses erfolgt erstmals zum 
1. April 1917 fiir den in der Zeit yom 1. J anuar 1914 bis zum 31. Dezember 1916 
entstandenen Zuwachs, spaterhin in Zeitabstanden von drei zu drei Jahren 
fiir den in den vorangegangenen drei Kalenderjahren entstandenen Zuwachs. 

§ 19. Als Vermogenszuwachs gilt der Unterschied zwischen dem reinen 
Werte des steuerbaren Gesamtvermogens am Ende des jeweiligen Veranlagungs
zeitraums (§ 18) und dem reinen Werte des steuerbaren Gesamtvermogens am 
Anfang dieses Zeitraums, soweit in den §§ 21, 22 nichts anderes bestimmt ist. 

Der Unterschied (Abs. 1) verringert sich um den Betrag, um den die 
Summe der abzugsfahigen Schulden und Lasten den Gesamtwert des Aktiv-
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vermogens des Steuerpfiichtigen zu Beginn des maJ3gebenden Zeitraums iiber
stiegen hat. 

§ 20. Als Wert des steuerbaren Vermogens am 1. Januar 1914 gilt das 
nach dem Wehrbeitragsgesetze festgestellte Vermogen mit der MaJ3gabe, daB 
Abweichungen in der Vermogensfeststellung, die sich bei Anwendung der 
Vorschriften des Besitzsteuergesetzes ergeben hatten, entsprechend zu berlick-
8!chtigen sind. 

§ 21. War der Steuerpflichtige zu dieser Besitzsteuer veranlagt, so gilt 
in der Folgezeit als Vermogenszuwachs der Unterachied zwischen dem reinen 
Werte des steuerbaren Gesamtvermogens am Ende des jeweiligen neuen Ver
anlagungszeitraums und dem letzten Vermogenszustande, der zu einer Steuer
crhebung gefuhrt hat. 

Hat sich bei den friiheren Veranlagungen kein steuerpfiichtiger Ver
mogenszuwachs ergeben, so gilt als Vermogenszuwachs der Unterschied 
zwischen dem reinen Werte des steuerbaren Gesamtvermogens am Ende des 
jeweiligen neuen Veranlagungszeitraums und dem Vermogensstand an dem 
ersten fur die Steuerpflicht in Betracht kommenden Zeitpunkt. 

§ 22. Wird die personliche Steuerpflicht (§ 11) erst innerhalb eines 
Veranlagungszeitraums (§ 18) begriindet, so erfolgt die erate Feststellung des 
Vermogens fiir das zur Zeit des Eintritts der Steuerpflicht vorhandene steuer
bare Vermogen des Steuerpflichtigen. 

Die Vorschrift des Abs. 1 gilt im :I!'alle der Erweiterung der Steuerpflicht 
entsprechend fur das durch die erweiterte Steuerpflicht neu erfaJ3te Vermogen 
des Steuerpflichtigen. 

§ 28. 1st die Steuerpflicht nur l\ach § 11 Nr. II begriindet, so werden 
dem ersten maBgebenden Vermogensstand aIle nachweislich aus dem der Be
steuerung nicht unterworfenen Vermogen des Steuerpflichtigen gemachten, 
nicht zu den laufenden Wirtschaftsausgaben zahlenden Aufwendungen fiir 
steuerpflichtige Vermogensteile hinzugerechnet. 

Die Anrechnung nach Abs. 1 erfolgt insoweit nicht, als den Aufwen
dungen ein Vermogen gegeniibersteht, das im maBgebenden Zeitraum der Be
steuerung entzogen worden ist. 

§ 24. Die Entrichtung der Besitzsteuer verteilt sich auf einen dem 
Veranlagungszeitraume (§ 18) folgenden, mit dem 1. April beginnenden drei
jahrigen Zeitraum (Erhebungszeitraum). 

Steuersatze. 
§ 20. Die Steuer betragt fUr den ganzen Erhebungszeitraum (§ 24) bei 

einem steuerpflichtigen Vermogenszuwachse von 
nicht mehr als 50000 Mark, 0,75 v. H. des Zuwachses. 

mehr als 50000 Mark bis zu 100000 " 0,90" " " 
" 100000 ,,300000 1,05 " 

300000 " "" 500000 1,20"" " 
" 500000 " "" 1000000 " 1,35"" 
" 1000000 1,50" " " 

Ubersteigt der Gesamtwert des steuerbaren Vermogens eines Steuer-
pflichtigen den Betrag von 

100000 Mark, so erhoht sich der Stenersatz um 0,1 v. H. des ZuwachseR. 
200000 " " " " " 0,2 " " " " 300000 " " " " 0,3 " " 400000 " " " " 0,4 " " " " 500000 " " 

,. 
" " " 0,5 " " " 750000 n " " " 0,6 " " " 1000000 " " " " 0,7 " 

, 
2000000 " 

, 
" " " " 0,8 r 

5000000 " " " " " " " 0.9 " 10000000 " r. " " " 1 " " " 
B I u m, Recbtskunde. ;''1 
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§ 26. Der Unterschied zwischen der Steuer, die. zu zahlen ware, wenn 
der Vermogenszuwachs nur die vorangehende, im § 25 Abs. 1 bezeichnete 
Wertgrenze erreicht hatte, und zwischen der Steuer, die nach dem gesetz
lichen Satze berechnet ist, wird nur insoweit erhoben, als er aus der Halfte 
des jene Wertgrenze iibersteigenden Betrags des Zuwachses gedeckt werden 
kann. 

§ 27. Gewahrt der Steuerpflichtige, dessen Vermogen den Betrag von 
hunderttausend Mark nicht iibersteigt, Kindem auf Grund gesetzlicher Ver
pflichtung (§§ 1601 bis 1615 des Biirgerlichen Gesetzbuchs) Unterhalt, so 
ermaBigt sich die Steuer fiir daa dritte und jedes weitere minderjahrige Kind 
um fiinf vom Hundert ihres Betrags. 

Fallt in den Veranlagungszeitraum der Erwerb einer Erbschaft, so er
mal3igt sich, wenn der Erbe ein Abkommling des Erblassers ist und zur Zeit 
des Erbfalls das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, und wenn das 
steuerbare Vermogen den Gesamtwert von fiinfzigtausend Mark nicht iiber
steigt, die Abgabe um einen Betrag, der fUr jedes bis zur Vollendung des 
21. Lebensjahrs fehlende volle Jahr auf fiinf vom Hundert der Abgabe be
rechnet wird. Die GesamtermaBigung ,darf fiinfzig vom Hundert der Abgabe 
nicht iibersteigen. 

Wertermittelung. 
§ 28. Fiir die Steuerpflicht und die Ermittelung der Vermogenswerte 

ist mal3gebend der Stand in den in §§ 18 bis 22 bezeichneten Zeitpunkten. 
Fiir Betriebe, bei denen regelmaBige jahrliche Abschliisse stattfinden, 

kann der Vermogensfeststellung der Vermogensstand am Schlusse des letzten 
Wirtschafts- oder Rechnungsjahrs zugrunde gelegt werden. 

Bei der Veranlagung der Besitzsteuer wird das Vermogen des Steuer
pflichtigen auf volle Tausende nach unten abgerundet. 

§ 29. Bei der Feststellung des Vermogens ist der gemeine Wert (Ver
kaufswert) seiner einzelnen Bestandteile zugrunde zu legen, sofern das Gesetz 
nichts anderes vorschreibt. 

§ 30. Bei Grundstiicken tritt auf Antrag des Steuerpflichtigen an die 
Stelle des gemeinen Werts der Betrag der nachgewiesenen oder glaubhaft 
gemachten Gestehungskosten. 

Zu den Gestehungskosten sind zu rechnen der Gesamtwert der Gegen
leistungen beim Erwerb (Erwerbspreis), sonstige Anschaffungskostcn sowie 
aHe auf das Grundstiick gemachten besonderen Aufwendungen wahrend der 
Besitzzeit, soweit sie nicht zu den laufenden Wirtschaftsausgaben gehoren 
und soweit die durch die Aufwendungen hergestellten Bauten und Verbesse
rungen noch vorhanden sind, Von den Gestehungskosten sind die durch 
Abnutzung entstandenen Wertminderungen abzuziehen. 

§ 81. Beim Erwerbe von Todes wegen im Sinne der §§ 1 bis 4 des 
Erbschaftssteuergesetzes, beim Erwerb im Wege der Erbteilung, beim Er
werbe von Eltern, Grol3eltern oder entfernteren Voreltern sowie beim Erwerb 
auf Grund einer ohne entsprechende Gegenleistung erfolgten Zuwendung unter 
Lebenden tritt an die Stelle des Erwerbspreises, soweit die Grundstiicke 
dauemd land- oder forstwirtschaftlichen oder gartnerischen Zwecken zu dienen 
bestimmt sind, oder soweit bebaute Grundstiicke Wohnzwecken oder gewerb
lichen Zwecken zu dienen bestimmt sind und ihre Bebauung und Benutzung 
der ortsiiblichen Bebauung und Benutzung entspricht, der Ertragswert, sonst 
der gemeine Wert zur Zeit des Erwerbes. 

Als Ertragswert gilt bei land- oder forstwirtschaftlichen oder Gartnerei
grundstiicken das Fiinfundzwanzigfache des Reinertrags, den sie nach ihrer 
bisherigen wirtschaftlichen Bestimmung bei ordnungsmal3iger Bewirtschaftung 
mit entlohnten fremden Arbeitskraften nachhaltig gewahren konnen. 
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Die del' Land- und FOfstwirtschaft odeI' del' Giirtnerei dienenden Ge
baude und Bdriebsmittel werden nicht besonders vel'anlagt, 80ndcrn sind in 
del' Veranlagung des Ertragswerts einbegriffen. 

Bei bebauten Grundstiicken, die Wohnzweeken oder gewerblichen 
Zwecken zu dienen bestimmt sind, gilt als Ertragswert das Fiinfundzwanzig
tache des Miet- odeI' Pachtertrags, del' in den letzten drei Jahren im Durch
schnitt erzielt worden ist odeI' im FaIle del' Vermietung oder Verpachtung 
hlttte erzielt werden kiinnen, nach Abzug von einem Fiinftel fiir Neben
Jeistungen und Instandhaltungskostell oder von dem als erforderlich nachge
wiesenen hiiheren Betrag fiir Ncbenleistungen und Instandhaltungskosten 
ohne Riicksicht claraui, ob die hierzu notwendigen Arbeiten vun dem StE;:uer
pfiichtigen selb~t odeI' durch entlohnte fremde Arbeitskraite geleistet 
worden sind. 

In allen Fallen kann der Steuerpfiichtige verlangen, daB statt des Er
tragswerts del' gemeine Wert der Veranlagung zugrundc gelegt wird. Dicses 
Recht erlischt, wenn es nicht spatestens bis zum Ablauf del' mit der 
ZusteIlung des Steuer- odeI' des FeststeJlungsbescheids eriiffneten Rechtsmittel
frist geltend gemacht wird. 

§ 32. Die Vorschrift des § 31 findet in anderen Erwerhsfiillen ent
Rprechende Anwendung, wenn del' vereinbarte Preis um mehr als 10 vom 
Hundert hinder dem gemeinen Wcrte zur Zeit des Erwerhcs nnd, sofern bei 
Orundstiicken del' Ertragswert zugrunde gelegt werden kannn, zugleich aueh 
hinter dem Ertragswert zur Zeit des Erwerbes znriickgeblieben iAt. 

§ 33. Hat. del' Erwel'b VOl' dem 1. Januar 1914 stattgefunden, so gilt 
del' hei der Veranlagung des Wehrbeitrags fE'stge~tellte Wert eines Grund
stiicks als Betrag del' his dahin entstandenen Gestehungskosten. 

§ 34. Wertpapiere, die in Deutschland einen Biirsenkurs haben, sind 
mit dem Kurswel't, Forderungen, die in das Schuldhuch einer iiffentlichen 
Kijrperschaft eingetragen sind, mit dem Kurswert der entsprechenden Schulcl
verschreibungen del' iiffentlichen Kiirperschaft anzusetzen. 

Del' Steuerpfiichtige ist bereehtigt, von dem Werte del' mit Dividellllen
I'ehein gehandelten Wsl'tpapiere (§ 6) den Betrag in Abzug zu bringen, clel' 
flir die seit Anszahlung des letzten Gewinns abgelaufene ;/,eit dem letztmalig 
vcrteilten Gewinn entspricht. 

§ 35. Bei Aktien ohne Bijrsenkurs, bei Kuxen. Anteilen an einer Bel'g
werksgesellschaft oder bei Anteilen einer Gesellschaft mit hesehrankter Haf
tung ist del' Verkaufswert der Aktien, Kuxe oder Anteile anzusetzen. Sofel'll 
ein solcher nicht zu ermitteln ist, ist der Wert der Aktie. dE'S Kuxes odeI' 
dE'S Anteils unter Beriicksichtigung des Gesamtvermiigens der Gesellschaft 
odeI' Gewerkschaft und del' in der Vergangenheit erzielten Gewinne nach 
frciem Ermessen zu schatzen. Hierbei bleiben diejenigen Betrage del' Jahms
gewiune unberiicksichttigt, welehe unter Zugruudelegung del' ortsiiblichen Preise 
als Entgelt fiir gelieferte Rohstofl'e anzuEehen sind. 1m Streitfall soli die 
Steuerbehiirde die Schatzung des Wcrtes durch Sachverstandige anordnen, 
die von del' zustltndigen Handelsvertretung odeI' del' des nachstbelegenen Be
zirkes zu ernennen sind. 

§ 36. Andere Kapitalsforderungcn und Sehulden sind mit dem Nenn
wcrt anzusetzen, Aofern nieht bcsondere Umstltnde die Veranschlagung 
nach einem yom N ennwert ahweichenden hijheren odeI' geringeren Werte 
bcgrunden. 

Noeh nicht fiillige Anspriiche aus Lebens-, Kapital- und Rentenversiche
rUllgen kommen mit zwei Dritteln del' Sum me del' eingezahlten Pramien 
odeI' Kapitalbeitrage, falls abel' del' Betrag nachgewiesen wird. fiir welchen 
die Versicherungsanstalt die Police zuriickkaufen wiirde, mit diespm Riick
kaufswert. in Anrechnullg. 

§ 37. Der Gesamtwert del' auf bestimmte Zeit besC'hriinkten Nutzungen 
oeler Leistungen ist unter Ahrecllllung der ZwisehcnzillSelt <lurch ZusamnHlll-
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ziihlung der einzelnen Jahreswerte zu bereohnen. Der Gesamtwert darf den 
zum gesetzliohen Zinssatz kapitalisierten Jahreswert nioht iibersteigen. 

Immerwahrende Nutzungen ode!; Leistungen sind mit dem Fiinfund
zwanzigfaohen des einjiihrigen Betrags, Nutzungen oder Leistungen von un
bestimmter Dauer vorbehaltlioh der Vorsohriften der §§ 38, 39 mit dem 
Zwolfundeinhalbfaohen des einjiihrigen Betrags zu veransohlagen. 

t 88. Der Wert von Renten oder anderen auf die Lebenszeit einer 
Person besohrankten Nutzungen und LeiBtungen bestimmt sioh naoh dem 
Lebensalter der Person, mit deren Tode das Reoht erlisoht. 

AlB Wert wird angenommen bei einem Alter 
1. bis zu 15 Jahren das 18 faohe, 
2. von mehr als 15 n ,,25 " " 17 " 
3." " " 25 " n 35 " " 16 
4." " "35,, n 45 " " 14 
5." " "45,, ,,55 " n 12 
6. "" 55 " " 65 " 81/2 n 

7. < n" 65 " " 75 " 5 " 
8,,, " ,,75 n ,,80 " 3 
9. "" 80 n n 2 " 

Wertes der einjahrigen Nutzung. 
Hat jedooh eine naoh Abs. 2 bewertete Nutzung oder Leistung im 

FaIle der 
Nr. 1 nioht mehr als 9 Jahre, 
Nr. 2,3 " " " 8 " 
Nr. 4 " n n 7 " 
Nr. 5 n n 6 " 
Nr. 6" " 4 n 
Nr. 7 bis 9 nioht mehr als 2 Jahre 

bestanden, so ist auf Antrag eine Berichtigung der Veranlagung unter Zu
grundelegung eines der wirkliohen Dauer der Nutzung oder Leistung ent
spreohenden Kapitalwerts vorzunehmen und die zuviel gezahlte Steuer zu 
erstatten. In gleicher Weise hat eine Naohveranlagung stattzufinden, wenn 
die Nutzung oder Leistung den Wert eines Vermogensteils vermindert hat. 

t 89. Hiingt die Dauer der Nutzung oder Leistung von der Lebenszeit 
mehrerer Personen ab, so ist maBgebend das Lebensalter der iiltesten Person, 
wenn das Reoht mit dem Tode der zuerst versterbenden Person erlisoht, das 
Lebensalter der jiingsten Person, wenn das Reoht mit dem Tod der letzt
versterbenden Person erlisoht. 

t 40. Der einjiihrige Betrag der Nutzung einer Geldsumme ist zu vier 
vom Hundert anzunehmen, falls er nioht anderweit feststeht. 

t 41. Yom Kapitalwert unverzinslioher befristeter Forderungen und 
Sohulden kommen fUr die Zeit bis zu ihrer Fiilligkeit vier vom Hundert 
Jahreszinsen in Abzug. 

t 42. Vermogen, dessen Erwerb von dem Eintritt einer aufsohiebenden 
Bedingung abhiingt, bleibt bei der Feststellung unberiioksiohtigt. 

§ 48. Vermogen, das unter einer auflosenden Bedingung erworben ist, 
wird unbesohadet der Vorsohriften iiber die Bereohnung des Kapitalwerts der 
Nutzungen von unbestimmter Dauer (§ 37 Abs. 2, §§ 38, 39) wie unbedingt 
erworbenes behandelt. 

Tritt die Bedingung ein, so erfolgt auf Antrag eine Berichtigung der 
friiheren Veranlagung entsprechend dem tatsiichlichen Werte des Erwerbes. 

t 44. Hiingen Lasten, die den Wert des Vermogens vermindern, von 
dem Eintritt einer aufschiebenden Bedingung ah, so werden sie nicht be-
riioksichtigt. . 

Tritt die Bedingung ein, so ist auf Antrag die Veranlagung entspreohend 
zu beriohtigen. 
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Den Lasten, die von einer aufschiebenden Bedingung abhangen, stehen 
zweifelhafte Lasten gleich. 

§ 40. Lasten, deren Fortdauer von einer auflosenden Bedingung abhangt, 
werden wie unbedingte yom Vermogen abgezogen, soweit nicht deren Kapital
wert nach § 37 Abs. 2, §§ 38, 39 zu berechnen ist. § B8 Ahs. :~ Satz ~ findet 
entsprechende Anwendung. 

§ 46. Die Vol'schriften der §§ 42 bis 45 gelten aueh, wenn der Erwerb 
odel' die Last von einem Ereignis abhangt, das nur hinsichtlieh des Zeit
punkts seines Eintritts ungewiB ist. 

§ 47. Unbeitreibliche Forderungen bleiben auBer Ansatz. 

Zustandigkeit nir Veranlagung und Erhebung der Bflsit.zsteuer. 

§ 48. Fiir die Verwaltung del' Besitzsteuer ist der BUlldesstaat zu
standig, in welehem der Steuerpfliehtige zur Zeit der Veranlagung seinen 
Wohnsitz oder in Ermangelung eines \Vohnsitzes seinen gewohnlichen Auf
enthalt hat. 

Bei mehrfachen Wohnsitz im Inland ist der dienstliehe Wohnsitz vor 
einem andern Wohnsitz, der Wohnsitz in dem Heimatstaate vor dem Wohnsitz 
in einem anderen Bundesstaat und, wenn keiner dieser Faile vorliegt, der 
Wohnsitz an dem Orte maBgebend, an welehem der Steuerpflichtige sieh vor
wiegend aufhalt. 

Steuerpflichtige, welche zur Zeit der Veranlagung im Inland weder einen 
W ohnsitz noeh ihren gewohnlichen Aufenthalt haben, sind in dem Bundes
staate zu veranlagen, in welchem sie ihren letzten inHindischen \Vohnsitz oder 
Aufenthalt gehabt ha.ben. 

Der Bundesrat kann weitere Bestimmungen iiber die Zustandigkeit der 
Bundesstaaten zur Verwaltung und Erhebung der Steuer erlassen. Er ent
scheidet auch auf Anrufen eines Bundesstaats, wenn zwischen mehreren Bundes
staaten Meinungsverschiedenheit iiber ihre Zustandigkeit herrscht. 

§ 49. Die Landesregierung bestimmt die fiir die Verwaltung der Besitz
steuer zustandigen Behorden (Besitzsteueramter). Sie bestimmt auch, ob und 
inwieweit zur Mitwirkung bei der Veranlagung und zur Erhebung del' Besitz
steuer Gemeinden odeI' Gemeindeverbande heranzuziehen sind. Die Besitz
steueramter unterstehen Oberbehorden und diese der obersten Landesfinanz
hf'horde. 

§ 50. Die Reichsbevollmachtigten fiir Zolle und Steuern haben bei del' 
Ausfiihrung dieses Gesetzes die gleichen Befugnisse und Pflichten, die ihnen 
hinsichtlich del' Zolle und Verbrauchssteuern beigelegt sind. 

In den Staaten, in denen die Geschafte der Oberbehorde fiir die Besitz
steuer anderen Behorden als den Zolldirektivbehorden iibertragen sind, werden 
del' Umfang und die Art del' Tatigkeit der Reichsbevollmachtigten vom Reichs
knnzler im Einvernehmen mit den beteiligten Bundesregierungen geregelt. 

Unter Zustimmung des Bundesrats kann del' Reichskanzler die Wahr
nehmung der Geschiifte del' Reichsbevollmachtigten fur die Besitzsteuer anderen 
Bf'amten iibertragen. 

Dem Reichstag ist alljahrlich iiber die Tatigkeit del' Reichsbevollmach
tigten, soweit sie sich auf die Ausfiihrung dieses Gesetz('s bezieht, Bericht 
zu erstlttten. 

Person enstandsaufnahm ('. 

§ 51. Jeder Besitzcr eines bewohnten Grundstiicks orIer dessen Vertreter 
is! verpflichtet, del' mit del' Vorbereitung der Veranlagung betrauten Behorde 
a,uf deren Verlangen die samtlichen Bewohner des Grundstiicks mit Namen, 
Berufsstellung, Geburtsort und Geburtstag anzugeben. Die Haushaltungs
vorstande haben den Hausbesitzern oder deren Vertretern die erforderliche 
Auskunft iiber die zu ihrem Hausstand gehorigen PerRon en einschlieBlich del' 
Unter- und Schlafstellenmieter zu erteilen. 
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BesitzsteuererkJiirung. 
§ 62. Zur Abgabe einer BesitZl!teuererkliirung sind aIle Personen mit 

einem steuerbaren Vermogen von zwanzigtausend Mark und dariiber verpfiiehtet, 
wenn sie friiher weder zum Wehrbeitrage noeh zur Besitzsteuer veranlagt 
worden sind, sowie aIle Personen, deren Vermogen sich seit der Veranlagung 
zum Wehrbeitrag oder gegeniiber dem fiir eine kiinftige Veranlagung zur 
Besitzsteuer als maBgebend festgestellten Vermogensstande (§ 65) urn mehr 
als zehntausend Mark erhoht hat. Der Bundesrat bestimmt die Fristen zur 
Abgabe der Besitzsteuererklarung. 

Die Steuerbehorde ist auBerdem berechtigt, von jedem Steuerpfiichtigen 
(§ 11) binnen einer von ihr festzusetzenden Frist, die mindestens zwei W ochen 
betragen muB, die Abgabe einer Besitzsteuererkliirung zu verlangen. 

Die Besitzsteuererkliirung ist unter der Versicherung zu erstatten, daB 
die Angaben nach bestem Willen und Gewissen gemacht sind. 

§ 63. In der Besitzsteuererkliirung hat der Steuerpflichtige seine Ver
mogensverhiiltnisse zu den in den §§ 18 bis 22 bezeichneten Zeitpunkten klar
zulegen und zu diesem Zwecke nuch nii.herer Bestimmung des Bundesrats das 
gesamte steuerbare Vermogen getrennt nach seinen einzelnen Bestandteilell 
unter Angabe ihres Wertes aufzufiihren. 

Soweit die Vermogenswerte sich nicht aua dem Nenn- oder Kurswert 
oder dem Betrage der geleisteten Zahlungen ergeben, kann der Steuer
pfiichtige sieh in der Besitzsteuererkliirung auf die tatsiichlichen Mitteilungen 
besehranken, die er behufs Schatznng des Wertes beizubringen vermag. 

§ M. Der Steuerpfiiehtige kann zur Abgabe der Besitzsteuererklarnng 
mit Geldstrafen bis zu fiinfhundert Mark angehalten werden. 

Dem Steuerpfiiehtigen, der die ihm naeh § 52 obliegende Besitzsteuer
erklarung nicht rechtzeitig abgibt, kann ein Zuschlag von 5 bis 10 yom Hundert 
der rechtskriiftig festgestellten Besitzsteuer auferlegt werden. 

§ 66. Die Vera.nlagungsbehorde priift die Angaben in der Besitzsteuer
erklarung und stellt, gegebenenfalls nach Vornahme der erforderlichen Er
mittelungen, die Hohe des steuerbaren Vermogens fest. 

§ 66. Die Steuerbehorde kann Zeugen und Sachverstiindige uneidlich 
vernehmen. Das Zeugnis oder Gutachten darf nur unter den Voraussetzungell 
verweigert werden, welehe naeh den Vorschriften der ZivilprozeBordnung 
(§§ 383 bis 385, 407, 408) zur Ablehnung eines Zeugnisses oder Gutachtens 
bereehtigen. 

Zeugen und Saehverstiindige konnen zur Abgabe des Zeugnisses oder 
Gutachtens mit Geldstrafen bis zu einhundertfiinfzig Mark angehalten werden. 

§ 67. Der Steuerpflichtige hat auf Erfordern die Hohe seines Vermogens 
nachzuwei~en. Er ist insbesondere verpfiichtet, der Steuerbehorde Wirtschafts
oder Gesehaftsbiieher, Vertriige, Schuldverschreibungen, Zinsquittungen, Ab
rechnungen von Banken oder ahnlichen Unternehmungen und andere Schrift 
stiicke, welche fiir die Besitzsteuerveranlagung von Bedeutung sind, zur Ein
sicht und Priifung vorzulegen. 

Die Einsichtnahme und Priifung der Biicher und Schriftstiicke des Stenel'
pfiichtigen solI tunlichst in dessen Wohnung oder Geschaftsraumen erfolgen. 

§ 6S. Die Vorstande oder Geschaftsfiihrer der im § 35 bezeichnetea 
Gl'sellschaften, die ihren Sitz im Inland haben oder Vermogen im Inland 
besitzen, haben dem Steuerpfiichtigen die erforderlichen Mitteilungen iiber 
den Wert seiner Aktien oder Gesellschaftsanteile zu machen. 

Sie sind auBerdem verpflichtet, der Steuerbehorde auf Verlangen binnen 
einer Frist von vier Wochen eine Naehweisung einzureichen, welche enthiilt: 
1. die Hohe des Grundkapitals oder der Stammeinlagen, 
2. den Betrag der in den vorl~usgegangenen drei Jahren jahrlich verteiltell 

Gewinne, 
;!. die t.at.saohlichen Mitteilungen, die sie zur Schatzung des Wertes der Aktien, 

Auteile oder Kuxe beizubringen vermogen. 
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Die Nachweisung ist mit dllr Versicherung zu versehen, daB die Angaben 
nach bestem Wissen und Gewissen gemacht sind. 

Die Verpflichteten kiinnen zur Angabe der Nachweisung mit Geldstrafen 
bis zu fiinfhundert Mark angehalten werden. 

§ 69. Die Vorschriften der §§ 52 bis 54, 57 gelten auch fUr den gesetll
lichen Vertreter des Steuerptlichtigen hinsichtlich des seiner Verwaltung unter
liegenden Vermiigens. 

§ 60. Die Kosten der Ermittelungen fallen dem Steuerpfiichtigen zur 
Last, wenn der endgiiltig festgestellte Vermogenswert den vom Steuerptlichtigen 
angegebenen Wert um mehr als ein Drittel iibersteigt oder wenn sich seine 
Angaben in wesentlichen Punkten als unrichtig erweisen oder wenn er trot·z 
ergangener Aufforderung keine oder nur ungeniigende Angaben iiber seine 
Vermiigensverhaltnisse gemacht hat. 

§ 61. Den Steuerbehiirden haben die Standesamter von den eingetretenen 
Sterbefallen, die Gerichte von den ergangenen Todeserklarungen Mitteilung 
zu machen. 

§ 62. Innerhalb sechs Monaten nach dem Tode eines Steuerptlichtigen 
kann die Stcuerbehiirde von den Erben oder, falls ein Testamentsvollstrecker 
ouer ein N achlaBptleger bestellt ist, von diesen Personen unter Hinweis auf 
die Strafvorschrift des § 81 die Vorlage eines Verzeichnisses iiber das vom 
Verstorbenen hinterlassene Kapital- und Betriebsvermiigen (§ 2 Nr. 2, 3) 
verlangen. 

Das Verzeichnis ist binnen vier Wochen nach Zustellung Cler Aufforde
rung der Steuerbehiirde einzureichen und mit der Versicherung zu versehen, 
daB die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht sind. 

Die Ptlicht zur Einreichung eines Verzeichnisses besteht nicht, wenn 
auf Grund des Erbschaftssteuergesetzes vom 3. Juni 1906 eine den gesamten 
NachlaB umfassende ErbschaftssteuererkHirung zu gestatten ist. 

Die im Abs. I genannten Person en kiinnen zur Erfiillung der ihnen hier
nach obliegenden Verpflichtung mit Geldstrafen bis zu einhundertundfiinfzig 
Mark angehalten werden. 

§ 63. Die Reichs-, Staats- und Gemeindebehiirden sind verpflichtet, den 
Steuerbehiirden auf Ersuchen aus Biichern, Akten, Urkunden usw. Auskunft 
iiber die Vermiigensverhaltnisse des Steuerptlichtigen zu erteilen odeI' ihnen 
Einsicht in solche, die Vermiigensverhaltnisse betreffenden Biicher, Akten. 
Urkunden usw. zu gestatten. 

Den NotareIf liegt diese Ptlicht nur ob hinsichlich del' einen NachlaB 
betreffenden Verhandlungen oder soweit sie durch sonstige Vorschriften be
griindet ist. 

Eine Auskunftsptlicht besteht nicht fUr die Postbehiirden, fiir die Ver
waltung der Schuldbiicher offentIicher Kiirperschaften sowie fiir die Verwal
tung iiffentlicher Sparkassen und anderer mit der Verwaltung und Verwah
rung fremden Vermiigens befaBter offentlicher Anstalten. 

§ 64. Beamte, Angestellte und ehrenamtliche Mitglieder von Behiirden, 
welche im Verfahren zur Veranlagung der Besitzsteuer dienstlich Kenntnis 
von den Vermogens-, Brwerbs- oder Einkommensverhaltnissen eines Steuer
pflichtigen erhalten, sind zu ihrer Geheimhaltung verptlichtet. Die B"esitz
steuererklarungen sind unter VerschluB aufzubewahren und diirfen ebenso 
wie die sonstigen Verhandlungen im Veranlagungsverfahrrn nul' zur Kenntnis 
der durch Eid zu ihrer Geheimhaltung Verptlichteten gelangen. Sie diirfen 
anderen Behiirden nur zum Zwecke der Veranlagung und Erhebung von 
ofi'entJichen Abgaben mitgeteilt werden. Bestehen fUr Landessteuern gleiche 
oder ahnliche Vorschriften, so steht dies del' Mitteilung von Veranlagungs
merkmalen an die Besitzsteueramter nicht entgegen. 
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Besitzsteuer- und Feststellungsbescheid. 
§ 66. Ergibt die Vergleichung der Vermogensfeststellungen einen 

steuerpflichtigen Vermogenszuwachs, so erteilt die VerwaItungsbehorde dem 
Steuerpflichtigen einen Bescheid ii\>er den Gesamtbetrag der zu zahlenden 
Steuer und iiber die fUr eine spatere Veranlagung maBgebende Vermogens
feststellung (Steuerbescheid); ergibt sich dagegen kein oder nur ein steuer
freier Vermogenszuwachs, so ist dem Steuerpflichtigen mit einem Vermogen 
von mehr als zwanzigtausend Mark ein Bescheid iiber den fiir eine kiinftige 
Veranlagung maBgebenden Vermogensstand zu erteilen, sofern dieser nicht 
bereits rechtskriiftig feststeht (Feststellungsbescheid). 

Der Steuer- und der Feststellungsbescheid enthalt eine Belehrung iiber 
die gegen den Bescheid zuIassigen Rechtsmittel, der Steuerbescheid enthiilt 
auBerdem eine Anweisung zur Entrichtung der Steuer in den gesetzlichen 
Teilbetragen zu den bestimmten Zahlungsfristen. Dem Steuerpflichtigen sind 
die Berechnungsgrundlagen der angeforderten Steuer mitzuteilen und die 
Punkte zu bezeichnen, in welchen von der Besitzsteuererkliirung abgewichen 
worden ist. 

Rechtsmittel. 
§ 66. Die gegen den Steuer- und den Feststellungsbescheid zulassigen 

Rechtsmittel, die Rechtsmittelfristen und das Rechtsmittelverfahren werden 
durch die Landesgesetzgebung geregelt. Bis zum Inkrafttreten des Landes
gesetzes sind nach naherer Bestimmung der Landesregierung gegen den 
Steuer- und den Feststellungsbescheid die Rechtsmittel zulassig, welche den 
Steuerpflichtigen nach Landesrecht gegen die Veranlagung zu einer direkten 
Staatssteuer zustehen. 

Das Rechtsmittelverfahren (Abs. 1) muB derartig geordnet sein, daB der 
Steuerpflichtige nacheinander mindestens zwei Rechtsmittelinstanzen anrufen 
kann und daB ihm die Moglichkeit offensteht, entweder die endgiiltige Ent
scheidung eines obersten Verwaltungsgerichts oder einer einem obersten Ver
waltungsgerichte gesetzlich gleichgeordneten Rechtsinstanz herbeizufiihren 
oder die Klage im ordentlichen Rechtsweg zu erheben. 

Wird keine oder eine falsche Rechtsmittelbelehrung erteilt, so wird die 
Rechtsmittelfrist nicht in Lauf gesetzt, doch ist ein von dem Steuerpflichtigen 
eingelegtes Rechtsmittel nicht aus diesem Grunde unzulassig. 

§ 67. Erfolgt die Veranlagung zur Besitzsteuer durch eine kollegiale 
Behorde, so stehen die Rechtsmittel gegen den Steuerbescheid auch dem 
V orsitzenden dieser Behorde zu. 

§ 68. Wohnt weder der Steuerpflichtige noch ein Vttrtreter des Steuer
pflichtigen im Inland, so ist der Steuerpflichtige gehalten, eine im Inland 
wohnende Person zum Empfange der fiir ihn bestimmten Schriftstiicke in 
Besitzsteuerangelegenheiten zu bevollmachtigen. 1st die Benennung eines 
Zustellungsbevollmachtigten unterblieben, so gilt die Zustellung eines Schrift
stiicks mit der Aufgabe zur Post als bewirkt, selbst wenn die Sendung als 
unbestellbar zuriickkommt. 

§ 69. Durch die Einlegung eines Rechtsmittels wird die Erhebung der 
veranlagten Steuer zu den gesetzlichen Zahlungsfristen nicht aufgehalten. 
Die auf Grund rechtskraftiger Entscheidung zu erstattenden Steuern sind mit 
4 vom Hundert. fiir das Jahr zu verzinsen. 

FaIligkeit der Steuer. 
§ 70. Der Jahresbetrag der Steuer (§ 24) ist nach nltherer Bestimmung 

der obersten Landesfinanzbehorde in gleichen Halbjahrs- oder Vierteljahrs
teilen zu zahlen. 

Bleibt der Einzelbetrag der Steuer unter fJ Mark, so ist der Jahres
hetrag der Steuer auf einmal zu entrichten. 
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Die oberst.e Landesfinanzbehorcle bestimmt den Tag, an dem die Einzel
betrage der Steuer fallig werden. 

Die Einzelbetrage der Steuer sind auf 10 Pfennig nach oben abzu
runden. 

Der Stenerpfiichtige ist berechtigt, die Steuer fiir den Rest des ganzen 
Erhebungszeitranms im voraus zu bezahlen. 

§ 7L Wiirde die Einziehung der Steuer zu den gesetzlichen Zahlungs
fristen mit einer erheblichen Harte fiir den Steuerpflichtigen verbunden sein, 
so kann die Steuer bis zum Ablauf von drei Jahren gestundet, auch die 
Entrichtung in Teilbetragen bis zum Ende des nachsten Erbebungszeitraums 
(§ 24) gestattet werden. 

Die Stundung kann von einer angemessenen Sicherheitsleistung abhangig 
gemacht werden. 

Die Stundungsbewilligung wird zuriickgenommen, wenn die Voraus
setzungen hierfiir weggefallen sind oder wenn eine nachtrii.glich verlangte 
Sicherheit nicht geleistet wird. 

§ 72. 1st der Steuerpflichtige ein Deutscher, so ist znm Zwecke der 
Einziehung der Besitzsteuer die Zwangsversteigerung eines Grundstiicks ohne 
seine Zustimmung nicht zulassig. 

§ 73. 1st die Veranlagung zu Unrecht unterblieben, so wird dadurch 
die Pflicht zur Zahlnng der Besitzsteucr nicht beriihrt. Eine Neuveranlagung 
hat zu erfolgen, wenn nachtraglich neue Tatsachen und Beweismittel be
kannt werden, die eine hohere Veranlagung des Steuerpflichtigen recht
fertigen. 

§ 74. Stirbt der Steuerpflichtige innerhalb eines Erhebungszeitraums 
oder faIlt die Steuerpflicht auf andere Weise weg, so wird dadurch die Ver
bindlichkeit zur Entrichtung der bei Wegfall der Steuerpflicht noch nicht 
fiilIigen Teilbetrage nicht beriihrt. 

Wird im FaIle des § 14 die Ehe innerhalb des Erhehungszeitraums auf
geliist oder falIt die Voraussetzung fiir die Zusammenrechnung des Vermiigens 
weg, so sind die Ehegatten oder deren Erben zur Zahlung der noch nicht 
fiiIligen Teilbetrage der Steuer nach dem VerhaltniA ihres Anteils an dem 
steuerpflichtigen Vermogenszuwachs verpflichtet. 

Verjiihrung. 
§ 76. Der Anspruch der Staatskasse auf die Besitzsteuer verjahrt in 

vier Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schlusse des Jahres, in welchem 
die Steuerbetrage fallig geworden sind, im FaIle der Sicherheitsleistung fiir 
die Steuer jedoch nicht vor dem Ablauf des Jahres, in welch em die Sicher
heit erlischt. 

Strafvorschriften. 

§ 76. Wer als Steuerpflichtiger oder ala Vertreter eines Steuerpflich
tigen wissentlich der Steuerbehiirde unrichtige oder unvollstandige Angaben 
macht, die geeignet sind, eine Verkiirzung der Besitzsteuer herbeizufiihren, 
wird mit einer Geldstra.fe his zlIm zwanzigfachen Betrage der gefahrdeten 
Steuer bestraft. 

§ 77. In den Fallen des § 76 kann neben der Geldstrafe auf Gefangnis 
bis zu sechs Monaten erkannt werden, wenn die unrichtigen oder unvoll
stiindigen Angaben in der Absicht, die Besitzsteuer zu hinterziehen, gemacht 
worden sind und wenn der Steuerbetrag, der durch die unrichtigen oder un
vollstandigen Angaben gefahrdet worden ist, nicht weniger als 10 yom Hun
dert der geschuldeten Steuer, mindestens aber dreihundert Mark ausmacht, 
oder wenn der Steuerpflichtige wegen Besitzsteuerhint.erziehung vorbe
straft ist. 
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Bei einer Steuergefahrdung der im Aba. 1 bezeiohneten Art kann im 
Urteil angeordnet werden, dati die Beatrafung auf Kosten des Verurteilten 
ofientlioh bekanntzumaohen ist. 

Besteht der Verdaoht, dati eine Steuergefiihrdung der im Abs. 1 be
zeiohneten Art vorliegt, so hat die Steuerbehorde die Saohe an die zustan
dige Staatsanwaltsohaft abzugeben. Findet die Staatsanwaltsohaft in einer 
an sie abgegebenen Saohe, dati dieser Verdaoht nioht hinreiohend begriindet 
ist, so kann sie die Saohe zur weiteren Erledigung im Verwaltungsstrafver
fahren an die Verwaltungsbehorde abgeben. 

§ 78. Ist naoh den obwaltenden Umstanden anzunehmen, dati die un
riohtigen oder unvollstandigen Angaben, die geeignet sind, eine Verkiirzung 
der Besitzsteuer herbeizufiihren, nioht in der Absioht der Steuerhinterziehung 
gemaoht worden sind, so tritt an Stelle der im § 76 vorgesehenen Strafe eine 
Ordnungsstrafe bis zu fiinfhundert Mark. 

§ 79. Straffrei bleibt. wer seine unriohtigen oder unvollstandigen An
gaben, bevor eine Anzeige erstattet oder eine Untersuohung gegen ihn ein
geleitet ist, bei der Steuerbehorde beriohtigt oder erganzt und die gefahrdete 
Steuer, soweit sie bereits fallig gewesen ist, entriohtet. 

§ 80. Die Einziehung der Besitzsteuer erfolgt unabhangig von der Be
strafung. 

§ 81. Wer in der naoh §58 Abs.2 einzureiohenden Naohweisung oder 
in dem naoh § 62 einzureichenden Verzeiohnis wissentlioh unriohtige oder 
unvollstandige Angaben macht, die geeignet sind, das Steueraufkommen zu 
gefiihrden, wird mit einer Geldstrafe bis zu dreitausendMark bestraft. 

Straffrei bleibt, wer seine unriohtigen oder unvollstandigen Angaben, 
bevor eine Anzeige erstattet oder eine Untersuohung gegen ihn eingeleitet 
ist, bei der Steuerbehorde beriohtigt oder erganzt. 

§ 82. Beamte, Angestellte und ehrenamtliohe Mitglieder von Behorden 
sowie Saohverstandige werden, wenn sie die zu ihrer dienstliohen oder amt
lichen Kenntnis gelangten Vermogens-, Erwerbs- oder EinkommensverhiUtnisse 
eines Steuerpfliohtigen, insbesondere auch den Inhalt einer Besitzsteuer
erklarung oder der iiber sie gepflogenen Verhandlungen unbefugt ofienbaren, 
mit Geldstrafe bis zu fiinfzehnhundert Mark oder mit Gefangnis bis zu drei 
Monaten bestraft. 

Die Strafverfolgung tritt nur ein auf Antrag der obersten Landesfinanz
behorde oder des Steuerpflichtigen, dessen Interesse an der Geheimhaltung 
verletzt ist. 

§ 83. Eine Ordnungsstrafe bis zu einhundertfiinfzig Mark tritt ein bei 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorsohriften dieses Gesetzes oder die zu seiner 
Ausfiihrung erlassenen Bestimmungen, die im Gesetze mit keiner besonderen 
Strafe bedroht sind. 

§ 84. Die Umwandlung einer nicht beizutreibenden Geldstrafe in eine 
Freiheitsstrafe findet nicht statt. 

Kosten. 

§ 86. Das Verfahren in Besitzsteuerangelegenheiten ist vorbehaltlioh 
der Vorsohrift des § 60 kosten-, gebiihren- und stempelfrei. Fiir das Reohts
mittel- und Strafverfahren bewendet es bei den sonat geltenden Vorsohriften. 

§ 86. 
hebung der 

§ 88. 
Bundesrat. 

SchluBvorschriften. 
Die Bundesstaaten erhalten fur die erste Veranlagung und Er
Steuer zehn, spater fiinf yom Hundert ihrer Roheinnahme. 

Die Ausfiihrungsbestimmungen zu diesem' Gesetz erlaBt der 



Frachturkundenstempelgesctl.. 

VlI. }'rachturkundenstempelgesetz. 
Vom 17. Juni 1916. 

Art. I. Nummer 6 des Tarifs zum Reichsstempelgesetze yom ~. ,Jllli 
1913 (Reichs-Gesetzbl. S. 639) wird, wie folgt, geandert: 

1. Tarifnummer 6 d erhiilt in SpaIte 2, 3 folgende Fassung: 

d) Frachturkunden im Eisenbahnverkehr liber 

1. Frachtstlickgut und ExpreBgut . . 

2. Eilstlickgut . . . . • . . . . . . 

3. Frachtgut in Wagenladungen hei einem Frachthetrage von 
nicht mehr als 2,5 Mark . . . . . . . 

bei h6heren Betragell 

4. Eilgut in Wagenladungen hei 
nicht mehr als 25 Mark 

bei hiiheren Betragen . . 

einem Frachthetrage von 

Die Steuersatze fiir Wagenladungen ermal3igell sich auf 
die Halfte, wenn das Ladegewicht des gestellten Wagens 
weniger als 10 Tannen betragt. 

0,10 ~Iark 

0,20 

1,-- ~ 

2,-

1,50 
3,-

2. Die Vorschriften in Spalte 4 (Berechnung der Stempelahgahe) zur Tarif
nummer 6a bi~ d erhalten folgende Fassung: 

von der einzelnen Urkunde; falls diese jedoch iiher die Ladung mehrerer 
SchiffsgefaBe oder Eisenbahnwagen lautet, von jeder Schiffs- oder Eisen
hahnwagenl~dung. 

Stellt die Eisenbahnverwaltung statt eines Wagens mehrere zur Ver
fngung, so sind diese mehreren Wagen einer Eisenhahnwagenladung 
gleichzuachten. 

Werden fiir dieselbe Sen dung mehrere Urkunden (weitere Ausferti
gungen, Duplikate, Ahschriften) ausgestellt, so ist die Abgabe nur eill
mal zu entrichten. 

3. Hinter Tarifnummer 6d wird folgende neue Nummer 6e eingestellt: 

e) Urkunden liber die einzelnen Sen- Werden flir dieselbe Sen dung lvon der einzelnen Urkunde. 

dungen im Eisenbahn-Sammelladungsver- mehrere U rkunden (weitere Aus
kehre der Spediteure (§ 413 Abs. 2 des fertigungen, Duplikate, Abschrif
Handelsgesetzbuehs) . . . . 1) Pfennig ten) ausgestellt, so ist die Ab-

gabe nur einmal zu entrichten. 

4. Hinter Tarifnllmmer 6e werden in Spalte 2 folgende Vorsehriften eingestellt: 

Zusatz. 
Zu den Frachtllrkllnden im Sinne der Tarifnummer 6 d geh6ren auch 

die Frachturkunden liber die Befiirderung von lebenden Tieren. Was 
als Frachtsttickgut, ExpreBgut und Eilstiickgut Bowie als Frachtgut und 
EiIgut in Wagenladungen im Sinne dieses Tarifs gilt, bestimmt der 
Bundesrat. Er trifft auch die nahere Anordnung tiber die Anwendung 
des Tarif~ auf den vereinigten Eisenhahn- und Schiffsvt'rkehr. 
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Bcfreit sind: 

1. Urkunden iiber Sendungen, welche nach den gesetzlichen oder Verwal
tungsvorschriften frachtfrei zu befOrdern sind; 

2. Urkunden iiber die Beforderung von Milch, soweit sie nicht in Wagen
ladungen erfolgt; 

3. von der in Tarifnummer 6e angeordneten Abgabe Urkunden iiber solche 
Einzelsendungen der dort hezeichneten Art, die auf dem Wege vom 
Aufgabeorte bis zum Bestimmungsorte zum Teil im Eisenbahnstiickgut
verkehre befordert werden. 

Art. II. Der Abschnitt V des Reichsstempeigesetzes wird geandert, 
wie folgt: 

I. rm § 43 erhalt Absatz 2 folgende Fassung: 

1m Eisenbahnverkehr ist fiir die Entrichtung der Abgabe der Fracht
fUhrer verantwortlich. Er ist berechtigt, nach seiner Wahl den Be
trag der Stempelabgabe vom Absender oder Empfanger einzuziehen. 
Bei im Inland aufgegebenen Sendungen kann er vom Absender die 
Einlieferung der Frachtbriefe mit aufgeklebten Stempelmarken ver
langen, sofern zu den Frachtbriefen nicht Vordrucke mit eingedrucktem 
Stempel verwendet sind. 

n. Dem § 44 wird am Schlusse folgender Absatz hinzugefiigt: 

Soweit in dem in Tarifnummer 6 e bezeichneten Giiterbeforderungs
verkehr Urkunden der im Tarife bezeichneten Art nicht ausgesteIIt 
werden, ist die Abgabe nach naherer Bestimmung des Bundesrats von 
der Sendung selbst zu entrichten. Der Bundesrat kann die Entrich
tung der Abgabe in anderer Weise a1s zu der Urkunde auch noeh in 
anderen Fallen anordnen. 

III. 1m § 45 Abs. 1 werden die Worte "Urkunde der Lezeichneten Art" 
ersetzt durch die Worte "Urkunde der in Tarifnummer 6a, b c bezeich
neten Art". 

Art. III. Bei Lieferungsvertragen, die vor Inkrafttreten des Gesetzes 
abgeschlossen sind, aber iiber diesen Zeitpunkt hinaus laufen, haben die Ver
tragsch1ieBenden, soweit nicht ein anderes vereinbart ist, das durch dieses 
festgelegte Mehr an Frachtkosten gemeinsam zu tragen. Dieses Mehr an 
Frachtkosten bildet keinen Grund zur Vertragsaufhebung. 

VIII. Gesetz, betl'effelld eine mit den Post- uml 
Telegraphengebiihren zu erhebende au6erorden~liche 

Reichsabgabe. 
Vom 21. Juni 1916. 

§ 1. Die in der nachfolgenden Zusammenstellung bezeichneten Reichs
abgaben werden neb en den Post- und Telegraphengebiihren erhoben. 

Als Gebiihreneinnahme im Sinne dieser Vorschriften geIten 
die Postbeforderungs-, die Telegramm- und Fernsprechgebiihren, 
die Zeitungsgebiihren und die Einnahme aUB dem Postscheck
Terkehre. 



Gesetz betreffend Post- und Telegraphellgebiihren. 

Z usammenstell ung 
der Reichsabgaben im Post- und Telegraphenverkehr. 

Lfde. 

Nr_ 
Gegenstand 

Als Reichsabgabe wird 
ein Zuschlag zu den 

Post- und Telegraphen-
gebiihren erhoben 

in Hohe von 

1. I Briefe 
a) im Orts- und Nachbarortsverkehr 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

b) im sonstigen Verkehr 
Postkarten ...... _ .. 

Pakete 
1. bis zum Gewichte von 5 kg 

a) auf Entfernungen bis 75 km ein
schlieBlich . . . . . . . . . . 

b) auf aIle weiteren Entfernungen 
II. beim Gewicht iiber 5 kg 

a) auf Entfernungen' bis 75 km ein-

2112 " 

5 
10 " von jeder 

Sendunf!. 

sohlieBlich . . . . . 10 
b) auf aIle weiteren Entfernungen . . 20 " 

Briefe mit Wertangabe 
a) aufEntfernungen bis 75km einsohlieBlich 
b) auf aIle weiteren Entfernungen . 

Postauftragsbriefe ......... . 
Telegramme ............ . 

Rohrpostbriefe und Rohrpostkarten 
Anschliisse an ein Orts-, Vororts- oder 

Bezirksfernsprechnetz .. ___ .. 
Ortsgesprache von Teilnehmeran

schliissen gegen Grundgebiihr, Ge
spriiche im Vorortsverkehr. im Be
zirksverkehr und im Fernverkehr 

Fernsprech-Nehenanschliisse 

.5 
10 

5 
2 

;-, 

" {von jedem Wort. 
" mindestens 10 Pf. 

von jedem Telegr. 
" von jeder Sendnng. 

10 H { von jeder Pausch
V. . oder Grundgebiihr 

1 0 H { von der Gebiihr liir 
v.. jedes Gesprach. 

10 H {
von der Gebiihr 

v. . fUr jeden Neben
anschlnE. 

Anmerkungen: 

I. ErmiiBigungen. Zu Nr. 9. Fiir dringende Gespriiche ist die Reichs
abgabe nur in Hohe der Abgabe fiir nicht dringende Gespriiche zu 
erheben. 

II. B efrei ung en. 
Von der Reichsabgabe ~ind frei: 
a) (Zu § 1) Sendungen, die an AngehOrige des Heeres und der Marine 

gerichtet sind oder von ihnen herriihren, wenn sie Porto- oder Ge
biihrenvergiinstigungen genieBen. 

b) (Zu § 1) Sendungen im Verkehr mit dem Auslande, soweit Vertriige 
mit anderen Staatcn entgegenstehen. 

c) (Zu Nr.3) Gewohnliche Pakete, die nur Zeitungen oder Zeitschriften 
enthalten, wenn die Zeitungen oder Zeitschriften vom Verleger an 
andere Zeitungsverleger oder an Personen verschiokt werden. die 
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sich nicht gewerbsmaBig mit dem Vertriebe dieser Zeitungen oder 
Zeitschriften befassen. Die Postanstalten sind berechtigt, zum Zwecke 
der Priifung des Paketinhalts die Offnung der Pakete an Amtsstelle 
zu verlangen oder selbst vorzunehmen. Die naheren Bestimmungen 
werden durch die Postordnung erlassen. 

d) (Zu Nr.6) Pressetelegramme, das sind an Zeitungen, Zeitschriften 
oder Nachrichtenbureaus gerichtete Telegramme in offener Sprache, 
wenn ihr Inhalt aus politischen, Bandels- oder anderen Nachrichten 
von allgemeiner Bedeutung besteht, die zur Veroffentlichung in Zei
tungen und Zeitschriften bestimmt sind. Die naheren Bestimmungen 
werden durch die Telegraphenordnung erlassen. 

III. tTbergangsvorschriften. 
a) (Zu Nr. 1 b.) Bei Briefen, die nach den bisherigen Vorschriften frei

gemacht sind, wird in den ersten beiden Monaten nach dem Inkraft
treten dieses Gesetzes nur die Reichsabgabe, nicht das gesetzliche 
Zuschlagporto von 10 Pfennig nacherhoben. 

b) (Zu Nr.8 und 10.) Jeder Teilnehmer ist in den ersten beiden Mo
naten nach dem Inkra.ftttreten dieses Gesetzes berechtigt, seinen 
AnschluB mit einmonatiger Frist zu kiindigen. 

IX. Gesetz fiber einen Warenumsatzstempel. 
Vom 26. Juni 1916. 

Art. I. 1. Die §§ 76 bis 83 und die Tarifnummer 10 des Reichsstempel
gesetzes vom 3. Juli 1913 (Reichs-Gesetzbl. S.639) werden aufgehoben. 

Fiir die bei dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in den Banden der 
Steuerpflichtigen vorhandenen ungebrauchten gestempelten Scheckvordrucke 
und Scheckstempelmarken wird nach naherer Bestimmung des Bundesrata 
Ersatz des Steuerwerts gewahrt. 

Art. II. 1m Tarif zum Reichsstempelgesetze werden hinter Nr. 9 fol
gende Vorschriften eingestellt: 

4 1 I 3 
-+------------------------------+-----+-----

Nr. Gegenstand der Besteuerung 

Warenumsatze. 
10. Anmeldungen der Gewerbetreibenden (§ 76) 

iiber bezahlte Warenlieferungen 

Zusatze 
1. Ala Bezahlung der Lieferung gilt jede 

Leistung des Gegenwerts, auch wenn sie 
nicht durch Barzahlung erfolgt. 

Bei Tauschgeschaften gilt jede der 
beiden Leiatungen als Bezahlung der 
anderen. 

2. Als Warenlieferung gilt die unentgeltliche 
V'bertragung beweglieher Sachen auch 
dann, wenn sie ohne vorgangige Be
stellung erfolgt. Ala Warenlieferung gilt 

Steuersatz 

a1l lail 'I ~~ ~ ~ M. Pf. 

1 

Berechnung 
der Stempel

abgabe 

des Gesamt
betrags der 
Zahlungen 
in Abstu 
fungen von 
10 Pfennig 
fiir je volle 
100 Mark. 

Auslandische 
Werte sind 
nach den 
Vorachrif-

ten iiber die 



11 

Nr. 

Gesetz uber cinen \Varenumsatzstempel. 

Gegenstand del' Besteuel'ung 

auch die Lieferung von Gas, elektrischem 
Strome und Leitungswasser. Als Waren 
gel ten nicht Forderungen, Urheber- und 
ahnliche Rechte, Wertpapiere, Wecbsel, 
Schecks, Banknoten, Papiergeld, Geld
sorten und amtliche Wertzeichen, auch 
nicht Grundstucke und den Grundstucken 
gleichgestellte Rechte. 

3. Den Warenlieferungen stehen Lieferungen 
aus W erkvertragen gleich, wenn del' U nter
nehmer das W erk aus von ihm zu be
schaffenden Stoffen herzustellen verpflich
tet ist und es sich hierbei nicht bloB 
um Zutaten oder Nebensachen handelt. 

4. Wird bei Abwicklung mehrerer Kauf
oder Anschaffungsgeschafte, die zwischen 
verschiedenen Personen ubel' diesel ben 
Waren oder uber Waren gleicher Art 
abgeschlossen sind, die Ware nur einmal 
in N atur ubertragen, so gilt dies nUl' als 
Warenlieferung desjenigen, der die Ware 
in Natur ubertragt. 

5 Wird die Ware durch Konossement, Lade
schein oder Lagerschein ubertragen, so 
gilt nul' die Dbertragung durch den ersten 
inlandischen Inhaber des Papiers als 
Warenlieferung. 

Befreit sind 
1. Lieferungen von Gold in Barren; 
2. Lieferungen von au~landischen z 0 11-

pflichtigen Waren aus dem Zollaus
land oder aus dem gebundenen Verkehre 
des Zollinlandes sowie von auslan
dischen zollfreien Waren nach 
naherer Bestimmung des Bundes
rats; 

3. Lieferungen im Inland bezogener Waren 
in das Ausland; 

4. Lieferungen von Gas, elektrischem Strome 
und Leitungswasser durch Reich, Staaten, 
Gemeinden oder Gemeindeverbande. 

Steuersatz 

I I 

847 

Berechnung 
der Stempel

abgabe 

Erhebung 
des Wech
selstempels 

umzu
rechnen. 

Art. III. Hinter dem § 75 des Reichsstempelgesetzes werden folgende 
Vorschriften eingestellt: 

IX. Warenumsatze. 
(Tarifnummer 10.) 

§ 76. Wer im Inland ein stehendes Gewerbe betreibt, hat der Steuer
stelle am Schlusse des Kalenderjahrs binnen dreiBig Tagen den Gesamtbetrag 
der Zahlungen anzumelden, die er im Laufe des Jahres fiir die im Betriebe 
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seiner inlandischen Niederlassung gelieferten Waren erhalten hat. Hat der 
Betrieb nicht bis zum J ahressohlusse bestanden, so hat die Anmeldung binnen 
gleicher Frist bei Beendigung des Betriebs zu erfolgen. Von spater eingehen
den Zahlungen ist die Abgabe nach § 83a zu entrichten. Nach naherer Be
stimmung des Bundesrats kann die Frist von dreiBig Tagen auf Antrag ver
liingert werden. 

Ais Gewerbebetrieb gilt auch der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, 
der Viehzucht, der Fischerei und des Gartenbaues sowie der Bergwerkbetrieb. 
Dem Betrieb eines stehenden Gewerbes steht der Gewerbebetrieb im Umher
ziehen und der Wanderlagerbetrieb gleich, wenn der Gewerbetreibende im 
Inland wohnt und die Waren im Inland abgesetzt sind. Die GewerbsmaBig
keit einer Unternehmung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daB sie von 
einer offentlichen Korperschaft oder daB sie von einem Verein, einer Gesell
sohaft oder einer Genossenschaft, die nur an die eigenen Mitglieder Hefern, 
betrieben wird. 

Fiir die Anmeldungen kann ein besonderes Muster vorgeschrieben werden. 
§ 77. Mit der Anmeldung ist die Abgabe gleichzeitig bei der Steuer

stelle bar einzuzahlen. 
Hat in einem Jahre der Gesamtbetrag der Zahlungen zweihunderttausend 

Mark iiberstiegen, so sind auf die fiir das folgende Kalenderjahr fallig wer
-dende Steuer nach naherer Bestimmung des Bundesrats vierteljahrlich ab
schlagige Zahlungen zu leisten. 

Der Bundesrat kann vorschreiben, daB die Abgabe durch Verwendung 
von Stempelzeichen zu den einzureichenden Anmeldungen zu entrichten iat. 

Die Abgabepflicht tritt mit dem Ablauf des Zeitraums, fiir den die Ab
gabe zu entrichten ist, ohne Riicksicht auf die Anmeldung ein. 

§ 78. Belauft sich der Gesamtbetrag der Zahlungen (§ 76) auf nicht 
mehr als dreitausend Mark, so besteht eine Verpflichtung zur Anmeldung und 
eine Abgabepflicht nicht. 

Ii 79. 1st der Betriebsinhaber nicht imstande, den tatsiichlichen Gesamt
betrag der Zahlungen anzugeben, weil fUr seinen Betrieb eine geregelte Buch
iifhrung nicbt stattfindet und ihm auch sonstige Unterlagen fiir die genaue 
Berechnung des Gesamtbetrags fehlen, so hat er unter Versicherung dieser 
'Tatsachen den von ihm geschiitzten Gesamtbetrag der Zahlungen anzugeben 
und danach die Steuer zu entrichten. 

Tragt die SteuerEltelle Bedenken, den geschatzten Betrag als richtig an
zunehmen, und fiihren die Verhandlungen mit dem Steuerpflichtigen nicht zu 
einer Einigung, so ist sie berechtigt, ihrerseit~ eine Schiitzung vorzunehmen 
und danach die Steuer zu erheben, sofern sie dem Steuerpflichtigen binnen 
drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung von deren Beanstandung 
Kenntnis gibt. Der Steuerpflichtige ist zur Auskunft iiber die fUr die Schatzung 
erheblichen tatsachlichen Verhaltnisse und zur Vorlegung der sich hierauf be
ziehenden Schriftstiicke verpflichtet. 

Ii 80. tlber die von ihr vorgenommene Schatzung (§ 79) hat die Steuer
stelle dem Steuerpflichtigen einen Bescheid zu erteilen, Gegen den Bescheid 
ist nur die Verwaltungsbeschwerde zulassig. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 
§ 81. Der Steuerpflichtige ist berechtigt, an Stelle der in dem Steuer

zeitraum (§ 76 Abs. 1) erfolgten Zahlungen in der Anmeldung den Gesamtbetrag 
des EntgeIts fiir die in seinem Betriebe wahrend dieses Zeitraums erfolgten 
Lieferungen ohne Riicksicht auf die Bezahlung anzugeben und danach die 
Steuer zu entrichten. 1st von diesem Rechte einmal Gebrauch gemacht, so 
kann er hiervon Ilur mit Genehmigung der Direktivbehorde und unter den 
von dieser festzusetzenden Bedingungen fUr einen folgenden Steuerzeitraum 
abweichen. 

§ 82. Die Reichs-, Staats- und Gemeindebehorden sind verpfiiohtet, den 
Behorden fiir 'die Erhebung der nach vorstehenden Vorsohriften zu entrichten-
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den Abgabe auf Ersuehen aus Biiehern, Akten, Urkunden usw. Auskunft iibt'r 
die den Warenumsatz der Steuerpflichtigen betreffenden Verhaltnisse zu er
teilen odeI' Einsieht in solehe Biicher, Akten, Urkunden usw. zu gestatten. 
die einen AufschluB hieriiber zu geben vermogen. 

§ 83. Die im ~ 76 bezeiehneten Gewerbetreibenden haben ihre Biichel' 
und die in ihrem Gewerbebetrieb empfangenen Empfangsbekenntnisse fiinf 
Jahre lang, vom Schlusse des .Jahres ab, in welchem die Abgabe entrichtet 
ist, aufzubewahren. 

§ 83a. Wird fiir eine Warenlieferung im Betrage von mehr als ein
hundert Mark, die nieht im Betrieb eines inlalldischen Gewerbes (§ 76) erfolgt. 
im Inland Zahlung geleistet, so hat der Empfanger der Zahlung binnen zwei 
Woehen ein sehriftliehes Empfangsbekenntnis zu erteilen und mit eins vom 
Tausend des Betrags der Zahlung zu versteuern. 

Die Vol'schriften der Tarifnummer 10 linden entspreehende Anwendung. 
Befreit sind Zahlungen fiir Waren, die im Wege der Zwangsvollstreckung 
libertragen werden. Bei Teilzahlungen ist ein versteuertes Empfangsbekenntnif< 
libel' den Gesamtbetrag der bezahlten Schuld bei der letzten Teilzahlung zu 
erteilen. 

1st die Entriehtung del' Abgabe von dem Empfanger der Zahlung unter
lassen worden, so ist die Abgabe vom Empfanger des Empfangsbekenntnisses 
binnen zwei W oehen nach dem Tage des Empfanges und jedenfalls VOl' del' 
weiteren Aushandigung des Empfangsbekenntnisses zu entrichten. 

Unterbleibt die Ausstellung des Empfangsbekenntnisses, obgleich eine 
Verpflichtung dazu bestand, so tritt die Steuerpflieht mit der Zahlung ein. 

§ 83b. Die rerpflichtung zur Abgabenentriehtung im Falle des ~ 6Sa 
wird erfiillt dureh Verwendung von Vordrueken, die VOl' dem Gebrauche vor
sehriftsmaBig abgestempelt sind, oder von Stempelmarken nach naherer An 
ordnung des Bundesrats. 

Dem Bundesrate steht die Bestimmung dariiber zu, ob und unter welehen 
Voraussetzungen die Abgabe ohne Verwendung von Stempelzeiehen entriehtet 
werden kann. 

§ 83e. Wer den ~§ 76, 77, 79 Abs.l, 81, 83a zuwiderhandelt oder iiber 
die empfangenen Zahlungen oder Lieferungen (§ 81) wissentlich unrichtigp 
Angaben macht, hat eine Geldstrafe verwirkt, welche dem zwanzigfachell 
Betrage der hinterzogenen Abgabe gleichkommt. Kann del' Betrag del' hintel'
zogenen Abgabe nicht festgestellt werden, so tritt Geldstrafe von einhundert
fiinfzig Mark bis dreiI3igtausend Mark ein. 

Wer der Vorschrift des § 83 zuwiderhandelt, ist mit Geldstrafe bis zu 
dreitausend Mark zu bestrafen. 

§ S3d. Werden Empfangsbekenntnisse gerichtlich oder notariell auf
genommen, so wird fiir sie durch die im § 83 a angeordnete Stempelabgabc 
die Erhebung der in den Landesgesetzen fiir geriehtliche oder notarielle Auf
nahmen und Beglaubigungen etwa vorgeschriebenen Abgaben nicht aus
geschlossen. 

Art. V. Dieses Gesetz tritt mit dem l. Oktober 1916 in Kraft. 
Die in den §§ 76 bis 81 des Reichsstempelgesetzes in der Fassung diese~ 

Gesetzes angeordnete Abgabe ist erstmalig fiir die in die Zeit vom Inkraft
treten dieses Gesetzes bis zum 31. Dezember 1916 fallenden Zahlungen zu 
entrichten. . 

Sind fiir Lieferungen aus Vertragen, die vor dem Inkrafttreten diese~ 
Gesetzes abgesehlossen sind, Zahlungen nach diesem Zeitpunkt zu leisten, so 
ist der Abnehmer mangels abweichender Vereinbarung verpflichtet, dem Lieferer 
einen Zusehlag zum Preise in Hohe del' auf diese Zahlungen entfallenden 
Steuer zu leisten. Diesel' Preiszuschlag bildet keinen Grund zur Vertrag~
&llfhehung. 

1:11 u m, Rechtskunde. 
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Die Einwirkung des Krieges auf die Liefet'ungs
vertrage und die Kriegsklausel.*) 

Ais im August 1914 der Krieg liber Deutschland hereinbraoh, 
glaubten viele Lieferer, daB sie ihrer Lieferungsverpflichtungen 
enthoben, und viele Abnehmer glaubten, daB sie auf Grund del' 
veranderten Verhaltnisse die bestellten Waren nicht abzunehmen 
verpllichtet waren. Diejenigen, welche in ihren Lieferungsvertragen 
die sogenannte Kriegsklausel hatten, waren weit besser gestellt, 
weil durch diese auBerhalb der gesetzlichen Vorschiften getroffene 
private Regelung es tatsachIich in das Belieben der Lieferer ge
stellt war, ob sie liefern woUten oder nicht. 

An Hand der bestehenden Gesetze und an Hand der seit 
Kriegsausbruch getroffenen Reichsgerichtsentscheidungen soIl nach
stehend ein kurzer Oberblick liber die Einwirkung des Krieges auf 
die Lieferungsvertrage und liber die Wirkung der Kriegsklausel 
gegeben werden. 

Bei der Erfiillung oder Nichtediillung der Lieferungsvertrage, 
welohe vor Ausbruch des Krieges geschlossen waren, sind zwei 
R.ichtlinien zu beobachten. Wird anerkannt, daB diese Lieferungs
vertrii.ge im Kriege keine Wirkung haben sollen, so wird damit 
die Grundlage unserer ganzen Wirtschaftsordnung erschiittert~ 1m 
anderen FaIle ist' jedoch in Einzelfallen dieser A uffassung Rechnung 
zu tragen, wenn nicht viele Existenzen im Wirtschaftskriege zu
grunde gehen sollen. 

Zunachst sollen diejenigen Lieferungsvertrage betrachtet werden, 
welche die Kriegsklausel nicht enthalten. Die urspriingliche An
sicht, daB der Krieg als sogenannte h6here Gewalt anzusehen ist 
ist nicht aufrecht zu erhalten. Der Krieg an sich ist keine 
h6here Gewalt; er kann nur Wirkungen hervorrufen, 
deren Eintreten bei einzelnen Geschaftsbetrieben als 
h6here Gewalt gekennzeichnet ist, z. B. wenn durch Unter
bindung der Einfuhr von Rohstoffen oder bei Einziehung des 
groBten Teils der beschaftigten Arbeiter oder Beamten der Ge
schiiftsbetrieb geschlossen werden muB. Grundsatzlich ist jedoch 
daran festzuhalten, daB der Krieg trotz Her wirtschaftlichen Ve1'
anderungen und Umwii.lzungen, welche er fiir den einzelnen Ge-
8chiiftsbetrieb im Gefolge haben kann, die Lieferungsvertrage an 
sich unberiihrt laSt. 

*) Nach Starke: Lieferungsvertrage unter Einwirkung des Krieges, Berlin 
1915, Verlag von Franz Vahlen. 
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Durch den Krieg !labell sich vielfach die Vel'rnogensverhalt
nisse rnancller Abnehrner zu deren Nachteil Yerannert. Bei einer 
solchen Verschlechterung des Verrnogens auf der Seite des Ab
nehrners kann der Lieferer sich auf den § 321 RCm. wegen der 
Yorleistungspflicht stiitzen (vgl. Seite 112). 

Sei Beginn des Krieges rnachten sich Bestrebungen geltelld, 
Kriegszuschlage und TeuerungszuschHige einzufiihren. Waren der" 
artige Vorbehalte nicht in laufenden Vertragen gemacht, 80 waren 
sic rechtlich wirkungslos. Das Gleiche gilt bei Veranderungen der 
Kreditgewahrung oder der Zahlungsweise. Die beirn Beginn des 
Krieges vielfach beall8pruchte Vorauszahlung oder Lieferung nur 
gegen Zahlung, war, wenn sie nicht in den Vertragen ausbedungen 
,val'. ebenfalls rechtlich wirkungslos. 

Wenn den Lieferel' bei Ausfiihrung seines Vertrages hohere, 
durch den Krieg hervorgerufene Beforderungskosten trafen, so 
fallen sie ihm zur Last. Sie dern Abnehrner ganz oder teilweise 
uufzuwaizen, dazu fchlt ihm das Recht. Andererseits darf er, 
ohne sich einen Abzug seitens des Abnehmers gefa.Ilen lassen zu 
brauchen, aIle Tarif-, Zoll- und Einfuhrerleichterungen sich zugute 
rechnen. 

Anders liegt es bei der Li eferu ngsunmoglieb keit. Hier gelten 
die beirn Verzug im Handelskauf auf ~. 588 fl. dargelegten gesetz
lichen V orschriften. Auch hier ist zu unterscheiden. ob es sich 
um einen ganz bestirnrnten Gegenstand oder urn eine Gattungsware 
handelt. Bei Gattungswaren liegt im allgemeinen die Erfiillungs
mogIichkeit vor. Das Reichsgericht hat entschieden (RG. 57, 118), 
daB nur der Untergang del' ganzen Gattung den Schuldner von der 
Verpflichtung befreie. J edoch sei die Lieferung aus der Gattung 
schon dann unmoglich, wenn die Beschaffung von Gegenstanden 
der fraglichen Gattung eine so schwierige geworden ist, daB sie 
billigerweise niemand zugemutet werden kann; denn die Beschaffung 
des Lieferungsgegenstandes konne nicht verlangt werden, wenn sie 
mit so auBergewohnlichen Schwierigkeiten verbunden ist, daB diese 
I:'lchwierigkeiten nach der Auffassung des Verkehrs del' Unmoglich
keit gleichgeachtet werden. 

Werden Waren durch die feindliche Macht aufgebracht, so 
befreien sie den Lieferer von der Lieferungspflicht, wenn sie zur 
Wegnahme von Speziessachen fiihrt. Bei GattungBsachen muB der 
Lieferer trotz Untergangs der Waren so lange liefern, als die Waren 
noeh auf dem Markte zu erhalten sind. 

Entstehen Beforderungsschwierigkeiten der Waren, so muB der 
Lieferer jede verniinftige Moglichkeit ausDutzen, auch wenn die 
Beforderung auf dem iiblichen Wege nicht vorzunehmen ist. Zu 

[\4:1: 
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ungewohnlichen BefOrderungsmitteln braucht der Lieferer nicht zu 
greifen. 1st im Lieferungsvertrage eine bestimmte Beforderungsart 
oder ein bestimmter Beforderungsweg vorgeschrieben, so wird der 
Lieferer bei Behinderung vom Vertrage frei. 

Sind Betriebsschwierigkeiten oder Betriebseinschrankungen 
durch den Krieg hervorgerufen, so ist in jedem Einzelfalle zu 
priifen, ob und inwieweit die Einschrankung im Hinblick auf die 
sonstigen Lieferungspfiichten das einzelne Lieferungsgeschaft be
riihrt. Mangel an Rohstoffen, welche nicht zu beschaffen oder zu 
ersetzen, aber zur Herstellung der Waren notwendig sind, fiihrt 
Lieferungsunmoglichkeit herbei. Anders liegt der Fall, wenn mlr 
bestimmte Bezugsquellen verschlossen sind; dallll ist der Handler oder 
Lieferer verpfiichtet, andere aufzusuchen; jedoch entscheidet aueh 
hier vielfach billiges Ermessen. 

Bei Preissteigerung del' Waren ist zu untersuchen, ob die Be
teiligten die Waren bereits besitzen, auf Lager haben oder erst 
anschafIen miissen. 1m ersten Falle ist zu liefern. Die Preis
steigerung kommt dem Abnehmer zugute. 1m zweiten Falle ist. 
zu priifen, in welchem Grade die Preissteigerung die AnschafIung 
der Waren verteuert hat. 1st diese BeschafIung mit ungewohn
lichen Geldopfern verkniipft, so liegt LieferungsmogIichkeit vor. 
W 0 die Grenze fiir die Lieferungsunmoglichkeit hier zu ziehen ist, 
muB nach Treu und Glauben und der Verkehrssitte entschieden 
werden. 

Wird mit der Einberufung eines Geschaftsinhabers dessen Ge
schaH lahm gelegt, d. h. kann es anderweitig nicht weiter gemhrt. 
werden, so ist er der Lieferungspflicht enthoben. Bestellt er einen 
Vertreter oder fiihren seine Angestellten das Geschii.ft weiter, SO 

bleibt die Lieferpflicht bestehen. 

Gesetzliche Ausfuhr und Durchfuhrverbote konnen fiir die 
Lieferungsunmoglichkeit ebenso entscheidend sein, wie die Be
schlagnahme der Waren durch Behorden. Sind Lieferung!?n fii.r 
das Heel' u.nd die Marine auszufiihren. so kommt zunachst 
§ 329 StGB. in Betl'acht. 

Del'selbe lautet: 
"Wer die mit einer Behorde geschlossenen Lieferungsvertriige liber Be

diirfnisse des Heeres oder der Marine zur Zeit eines Krieges, oder iiber Lehens
mittel zur Abwendung oder Beseitigung eines Notstandes Torsatzlich ent
weder nicht zur bestimmten Zeit oder nicht in der vorhandenen Weise erfiillt, 
wird mit Gefangnis nicht unter 6 Monaten bestraft; auch kann auf Verlust 
der biirgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. 

Liegt der Nichterfiillung des Vert rages Fahrlassigkeit zugrunde, 110 

ist, wenn durch die Handlung ein Schaden verursacht worden iet, auf G~
fangnis bis zu 2 Jahren zu erkennen. 
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Dieselben Strafen finden auch gegen die Unterlieferanten, Vermittlel' 
lind Bevollmachtigten des Lieferanten Anwendung, welche mit Kenntnis des 
Zweckes del' Lieferung die Nichterfiilluu{l derselbcu vorsiitzlich oder aua Fahr
lassi{lkeit verursacheu." 

Hierbei ist zu priifen, ob die Lieferungsunmoglichkeit durch 
r mstande veranlaBt ist, welche del' Verpflichtete nicht zu vel'
treten hat. In den meisten Fallen hangt del' AbschluB und del' 
Cmfang solcher Vel'trage von dem freien Willen des Liefel'ers ab. 
Hat del' Lieferel' im Frieden bereits vorbereitende Vertrage fUr 
den Kriegsfall getatigt, so schiitzt ihn nUl" bei Inanspruchnahme 
im Kriege beziiglich andere l' Lieferung die Kriegsklausel. SchlieBt 
der Lieferer erst in Kriegszeiten Vertrage mit Behorden ab, so 
muB er aIle noch so entfernt, liegende Umstande in Beriicksichti
gung ziehen, welche die AusfUhrungen seiner friiheren Verbindlich
keiten beeinflussen konnen. Jede Fehlrechnung geht ebenso zu 
8einen Lasten, wie der Nutzen del' neuen Lieferung ihm zugute 
kommt. Nur wenn das Kriegsministerium oder Reichsmarineamt 
odeI' sonstige militarische Behorden im Interesse del' Sicherheit des 
Landes die Hintansetzung von privaten Lieferungsvertragen aus
driicklich fordern, wird del' Lieferer frei. 

Zu untersuchen ist noch die zeitweilige odeI' die teilweise 
Lieferungsbehinderung. Die verzogerte Lieferung stellt an sich 
nkht die Unmoglichkeit del' rechtzeitigen Leistung dar. Kann del' 
Lieferer spateI' lief ern, so ist er dazu verpflichtet. Hat die spatere 
Lieferung fill' den Abnehmer nachweislich kein Interesse mehr, so 
kann er die Annahme del' Lieferung verweigern. Jedoch wird 
auch hier nach billigem Ermessen zu urteilen :'lein. Bei teilweisel' 
Lieferungsbehinderung ist del' Lieferer zur Herabminderung seiner 
Leistung berechtigt. Kommen mehrere Abnehmer in Betracht, so 
hat er eine anteilmaBige Verteilung del' Minderlieferung je nach 
del' Hohe del' Lieferungsanspriiche vorzunehmen. Bei Sukzessiv
lieferungen hat das Reichsgericht entschieden, daB unter Umstanden 
die bereits einmalige Nichterfiillung del' einzelnen Teilleistung be
l"echtige, von dem ganzen Vel'trage zuriickzutreten. Dieses Urteil 
ist auBerordentlich scharf angegriffen worden. 

Tritt Lieferungsunmoglichkeit infolge des Kriegszustandes ein, 
so kommen die gesetzlichen Vorschriften iiber dip, Benachrichtigungs
uud Erklarungspfiicht in Betracht. DeI' Lieferer hat in Rund
sehreiben odeI' Einzelbenachrichtigungen dem Abnehmer Kenntnis 
zu geben, ob und inwieweit er durch eingetretene Schwierigkeiten 
an del' Vertragserfiillung behindert ist. Fiir den Abnehmer ergibt 
sich daraus das Recht, eine Erklarung zu verlangen. ob und in 
welehem MaBe die Erfiillung er£olgen werde. Die Unterlassung 
del' Benachrichtigung und Erklarung nimmt dem Lieferer jedoeh 
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nicht das Recht, sich jederzeit noch auf die Unmoglichkeit der 
Vertragserfiillung zu berufen. J edoch ist der Lieferer in jedem 
FaIle bei Unterlassung der Benachrichtigung dem Abnehmer, welcher 
sich auf die vertragliche ErfiilIung verlieB, zum Schadensersatz 
verantwortlich. 

Kann infolge del' Unmoglichkeit del' Erfiillung nicht geliefert 
oder die Ware nicht abgenommen werden, so geht in dem ersten 
Falle del' Anspruch auf Zahlung, in dem zweiten FaIle del' Anspruch 
auf Lieferung verloren. 1st del' Kaufpreis ganz odeI' teil weise 
vorausbezahlt, so mull e1' nach den Vorschriften iiber ungerecht
fertigte Bereiche1'ung herausgegeben werden. Bei teilweiser Er
fUllungsunmoglichkeit mindern sich die Vert1'agspfiichten. Zahlung 
kann nul' insoweit beansprucht werden, als Lieferung erfolgte. Bei 
Sukzessivlieferungen sind nUl' die gelieferten Teilmengen zu zahlen. 
Bei Minderliefenmgen sind die Preise im Verhaltnis ZUl' verkauften 
Gesamtmenge unter Zugrundelegung der Vertragspreise herabzu
setzen und zu iJerichtigen. 

Soweit gelten also die gesetzlichen V orschriften. Wenn in dell 
Vertragen die Kriegsklausel, d. h. daB del' Krieg von del' Liefe
rungspflicht befreit, vorhanden ist, so besteht die Kriegsklausel 
zu Recht. Diese Kriegsklauseln sind jedoch aus(hiicklich auf den 
Inhalt zu beschriinken, welcher sich aus dem W ortlaut und del' 
Pa1'teiabsicht ergibt. In den Fiillen, in welchen die K1'iegsklausel 
das Recht gibt, wahrend del' Dauer des Krieges odeI' del' durch 
ihn verursachten Behinderung in der Betriebssto1'ung die Lieferung zu 
verweigern, mull del' Lieferer nach Beendigung des Krieges oder nach 
Beseitigung del' Behinderung oder del' Betriebsstorung den Liefe
rungsve1'trag erfiillen. Rei Sukzessivlieferungsvertragen hat nach 
Beendigung der Dnte1'brechung eine entsprechende Festsetzung del' 
fill' die Lieferung und Zahlung bestimmten Fristen nach billigem 
Ermessen stattzufinden. 

E1'ganzend seien noch 2 Reichsgerichtsentscheidungen aus 
neuester Zeit iiber die Verpflichtungen del' Lieferer auch bei un
gewohnIichem Steigen del' Ma1'kt,preise und tiber die Bedeutung der 
Kriegsklausel selbst angefiihrt: 

1. Del' Kaufmann L. in Weikersheim (Wiirttemberg) hat am 
17. Juli 1914 von del' Firma C. & M. in Mainz 5000 kg Zinn eng
lischer Marke, lieferbar in fiinf Raten von je 1000 kg in den Monaten 
August bis Dezemher, zu P1'eisen von 301 bis 309 M. fUr 100 kg 
gekauft. Die August- und Septemberraten hat die Vel'kiiuferin 
geliefert, vel'weigel'te spateI' abel' die drei weitel'en Monatsl'aten. 
Del' Kaufer L. verlangt deshalb mit del' vorliegenden Klage iibel' 
HOOO 1\1. Schadensersatz wegen Nichterfiillung. Die Beklagte 
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wendet dagegen ein, die vertragliche Leiatung sei ihr durch den 
Krieg unmoglich geworden; die Zufuhr von englischem Zinn sei 
Mitte Oktober abgescbnitten worden und die Ware aei dalm un
gebeuer, urn mebr ala 100 0 /0 , im Preise gestiegen. 

In allen Instanzen (Landgericht Mainz, Oberlandesgericht 
Darmstadt und Reichsgericht) ist die Beklagte zum Schaden
ersatz verurteilt worden. Die Entscheidungsgriinde des 
Reichsgerichts fiihren aus: Fiir die Frage, ob im Sinne des 
§ 279 B.G.B. die Leistung aus del' Gattung moglich ist, kommt et; 
darauf an, ob die Ware durch Mittel, mit deren Anwendung nach 
Treu und Glauben zu rechnen ist, beschafft werden kann. Beim 
GroBhandel in Waren ist es abel' das Gegebene, daB del' Verkaufer 
die verkaufte Ware, wenn er sie bei VertragsschluB nicht schon 
besitzt, im Markte ankauft. Es wird allgemein damit gerechnet, 
daB der Verkaufer diesen gewohnlichsten Weg, urn sich die Ware 
zu verschaffen, beschreitet, solange er gangbar ist. Dabei macht 
eine auBerordentliche Hohe des Marktpreises keinen Unterschied. 
wlange ein solcher iiberhaupt besteht. Das Bestehen eines Markt
preises ergibt, daB eine Mehrheit von Kaufleuten die Ware zu diesem 
Preise kauft. Solange dies geschieht, kann nicht die Rede davon 
sein, daB der Ankl1uf zu solchem Preise niemand zuzumuten ware. 
Ebensolange ist also auch die Leistung aus der Gattung nicht un
moglich. Allerdings ist mehrfach in der Literatur und auch von 
den Gerichten ausgefiihrt worden, daB, wenn der Marktpreis gewisse 
Grenzen iibersteigt, der Deckungskauf dem Verkaufer billigerweise 
nicht mehr zugemutet werden konne, daB dann die Lieferung "un
crschwingIich" werde und, ohne Riicksicht auf die Lehre von Un
moglichkeit und Unvermogen, kraft § 242 B. G. B. nach Treu und 
Glauben nicht mehr von ihm zu fordern sei. Diese Ansicht ist 
abel', jedenfalls in del' Anwendung auf den GroBhandel, zu verwerfen. 
vVenn die Beschaffung del' Ware zum Marktpreis dem Verkaufer 
ein besonders groBes Opfer auferlegt, so falIt, wenn nicht geliefert 
wird, del' gleiche Schaden auf den Kaufer. Wiirde durch nicht 
vorhersehbares auBerordentliches Steigen des Marktpreises del' Ver
kaufer frei, so wiirde also del' durch die Konjunktur verursachte 
Schaden uur von oiner Sohulter auf die andere gesehoben; und 
zwar wiirde or dem Kaufer, der sich durch Vertrag gesichert hatte, 
aufgebiirdet, zum Vorteil des Verkaufers, del' ihm gegeniiber die 
Gefahr del' Konjunktur iibernommen, und zwar, soweit sie als 
moglich vorauszusehcn war, wissentlich iibernommen hatte. Das 
kann unmoglich durch die Berufung auf Treu und Glauben gerecht
fertigt werden. Del' Verkaufer wird wedel' kraft del' Regeln der 
§§275, 279 noeh kraft des §242B.G.B. von del' Lieferung frei. 
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wenn im GroBhandel marktgangige Warc verkauft und del' Markt
preis in einem auBerordentlichen, bis dahin nicht fUr denkbar er
achteten MaBe, gestiegen ist. 1m Gegenteil gilt IiiI' solche GeschiiJt.e 
der Grundsatz, daB del' Verkaufer niemals von del' Leistung frei 
wird, solange die Ware am Markt gehandelt wird und zu 
haben ist. Kein noch so auLlerordentliches Steigen des 
Preises befreit den Vel' kaufer, solange ein wirklicher Markt
preis besteht, zu dem die Ware zwischen verschiedenen Verkaufern 
und Kaufern gehandelt wird und in einer fill' die Vertragsleistung 
geniigenden Menge kauflich ist. - Del' Urn stand, daB del' Preis fiir 
englisches Zinn seit Mitte .Oktober 1914 von etwa 300 bis auf 645 M. 
fiir 100 kg gestiegen ist, entbindet daher die Beklagte nicht von 
ihrer Vertragspflicht gegeniiber dem Klager. (R. G. II. 473/15.) 

2. Das Reichsgericht hat sich von neuem entschieden, daB 
die allgemein iibliche Kriegsklausel in Lieferungsvertragen als 
unbedingte Befrei ung des Verkaufers von der Lieferungs
pflicht fUr den Fall eines Krieges von del' Bedeutung und dem 
Umfang des gegenwartigen Weltkrieges anzusehen ist, und daB es 
nicht darauf ankommt, ob die Lieferung durch den Krieg tat
sachlich unmoglich gemacht worden ist, odeI' ob del' Verkaufer 
die verkaufte Ware odeI' die Rohstoffe zu ihrer HersteHung trotz 
des Krieges zur Verfiigung hat odeI' sich doch beschaffen kann. 

Die chemische Fabrik F. & Co. in Hamburg verkaufte dureh 
Vertrage vom Dezember 1913 und Mai 1914 der Firma W. in 
Hamburg 17 Tonnen Terpentinol und 200 kg Thymol, sukzessive 
lieferbar bis Ende 1914. Die Vertrage enthalten die Klausel: "Krieg, 
Betriebsstorung usw. und andere unvorhergesehene Hindernisse, welche 
die Produktion verringern, verzogern odeI' unmoglich machen, be
freien die Verkauferin IiiI' die Dauer del' Behinderung von Einhaltung 
del' vereinbarten Lieferzeit." Auf diese Klausel berief sich die 
Verkauferin nach Ausbruch des Krieges und verweigerte deshalb 
die Lieferung der noch riickstandigen Ware. Sie klagte, da die 
Kauferin auf Lieferung bestand, gegen diese auf Feststellung, 
daB sie wahrend del' Dauer des gegenwartigell Krieges nicht ve1'
pflichtet sei, die Vertrage zu erfiillen. Demgegeniibel' erhob die 
Beklagte, nach fruchtlosem Ablauf einer von ihr gesetzten Nachfrist, 
Widerklage auf Zahlung von 22565 M. Schadenersatz wegen 
Xichterfiillung. 

Das Landgericht und das Oberlandesgericht Ham burg erkannten 
zugunsten del' Klagerin, gaben del' Klage statt und wiesen die 
Widerklage abo Zur Begriindung fiihrte das Oberlandesgericht aus: 
N ach dem Sinn del' in den Vertragen del' Parteien enthaltenen 
Klausel, wie er nach del' Auffassung des Gerichts \'erstanden werden 
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muB, ist die Klagerin durch den Ausbruch des Weltkrieges fUr die 
Dauer desselben von der Verpflichtung frei geworden, der Beklagten 
die noch riickstandige Ware zu liefern. SoUte die Klagerin, wie 
die Beklagte behauptet, bei Ausbruch des Krieges noch im Besitz 
von Rohmaterial zur Herstellung del' Ware gewesen sein, odeI' sich 
solches haben verschaffen konnen, so wiirde das nichts daran andern, 
daB die Klagerin nach MaBgabe der Klausel von der Lieferung fiir 
die Dauer des Krieges befreit ist. Denn die Befreiung ist bedungen 
worden ohne Riicksicht darauf, ob die Klagerin Rohstoffe zur Ver
fiigung haben wi.irde oder nicht. 

Auf die Revision des Beklagten hat das Reichsgericht daB 
Urteil des Oberlandesgerichts bestatigt und die Revision 
zuriickgewiesell. (RG. II. 84;16.) 
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664; Frist zur Einlegung ders. 605; 
gegen Zuriickweisung eines Patentes 
654. 

Ausstattungs- und Warenzeichen 702. 
Ausstellung 641. 
Aussteuer 159. 
Auswanderung 41. 
Auswiirtiges Amt 27. 
Ausweisung aUs dem Reichsgebiet 253. 
Autonomie 75. 

Beschwerdeabteilung in Patentsachen 
664. 

Beschwerdeverfahren in Patentsachen, 
Kosten desselben 67.~. 

Besitz 139; Entziehung 140; Schutz 140. 
Besitzsteuergesetz 830. 
Besitzdiener 140. 
Bestandteile, wesentliche, einfache 87. 

Bank und Geldwesen 38. Bestiitigungsschreiben 576. 
Bankrott, betriigerischer 269; einfacher Bestechungsgelder 417. 

270. Betriebsgeheimnis 416. 
Bannware 13; absolute 13; relative 13. Betriebskrankenkasse 549. 
Baubuch 446. Betrug 268. 
Bauforderung, dingliche Sicherung der- Beweis 208; durch Urkunde 211; 

selben 446. -mittel 209; -sicherung 213; -auf-
Baugeld 446. • nahme im StrafprozeB 282. 
Baugenehmigung, Versagung ders. 444. i Be:drksausschuB 55. 
Bauordnung 443. . . ' Bigamie 260. 
Baurech~- u. BauBuchthmengesetz 440. Bilanz .5.">9; bei der Aktiengesellschaft 
Bauschem 444.. ~ 561; bei der Gesellschaft mit be-
Bauwerk, Begrlff de~s. 193. schriinkter Haftung 560. 
BauwerksSverttrag 79d5·V It ht . Blockade 11; friedliche 8. 
Bayern, taa s- un erwa ungsrec I BI t h d 260 

61; Sonder- oder Reservatrecht 61. • B ud sc a~ 3eQ o) • 

I· h 209 0 merel q ... 
Bea?Jte, offent 10 e. Bombardement 8. 
Bedmgung 94. Borse 313 
Bee.~digung 210... . I Biirsenges~hiifte 314. 
Beforderung 9 von Gutern auf Elsen- Bosliche Verlassung 166. 

bahnen 6~6. Boykott 528. 
Beglaubigung, .offentliche 90. Brandstiftung 272. 
Begiinstigung 267; eines Gliiubigers 270 .. Bremen (Staats- und Verwaltungs-
Beischlaf, Verfiihrung zu dems. 261. recht) 72. 
Beisitzer 538. Briefgeheimnis 36. 
Beleidigung 261. ; Briefhypothek 151. 
Bereicherung, ungerechfertigte 13.5. ; Biirgerliches Gesetzbuch 7,1. 
Bergrecht 147. . Biirgschaft 133. 
Bergwerkseigentum 14K Buchhypothek 152. 
Bergung und Hilfeleistung in Seenot332. Bundesamt fUr Heimatwesen 29. 
Berliner Vertrag 3. Bundesrat 20. 
Berner Dbereinkunft zum Schutze von i Bundesratsbevollmiichtigte 21. 

Werken der Literatur und Ton- Busse 682,762; Zuerkennung ders. 76S; 
kunst 387. bei Patentverletzung 682; bei Ver-

Berufsgenossenschaft 486; Mitglieder: stoB gegen UI1H UWU. 762; Holte 
ders. 550; Beitragsptlicht 550. der 76:3. 

Berufungsschrift bei Patenten 679. 
Berufung im ZivilprozeB 218; im Straf- Dampfkessel 461. 

prozeB 290. Darlehen 125. 
Berufungsverfahren beim Reichsgericht Deliktfiihigkeit 83. 

in Patentsachen 678. ' Delkrederefonds 565. 
Beschlagnahme 284; Recht zu ders. 10. Delkrederekonto 564. 
BeschluBfassung durch die Anmelde- Depositengeschiift 807. 

abteilung in Patentsachen 669. Depotgeschaft 307. 
Besch!ullvc,rfahren 58. Diehstahl 266. 
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Dienstbarkeit 148; beschriinkte person
liche 150. 

Dienstpflicht. aktive 41; in der Reserve 
42. 

Dienststellung 418. 
Diensttreue 415. 
Dienstverhaltnis, Aufhebung desselben 

ohne Innehaltung der Kiindigungs
frist 407. 

Dienstvertrag 126, 404. 
Dienstwohnung 411. 
DifferenzgeschiiJt 133, 314. 
Diplomatisches Korps 7. 
Diskontogeschiift 335. 
Disziplinargericht 29. 
Dolus 250. 
Doppelehe 260. 
Dorftestament 186. 
Draufgabe 113. 
Dreibund 3. 
Dreiklassenwahlsystem 50. 
Druckschrift, iiffentliche 639, 640. 
Durchfuhrverbot 372. 
Durchsuchung 284. 

Einlassungsfrist 215. 
Einrede, ProzeBhindernde 204. 
Einspruch 642; gegen die Erteilung 

eines Patentes 672. 
Einspruchsfrist 207. 
Einstweilige Verfiigung bei Patentver

letzungen 654: bei unlauterem Wett
bewerb 762. 

Einwilligung 97. 
Einwirkung, unzuliissige 442. 
Einzelmonopol 800. 
Einziehung 253. 
Eisenbahnbetrieb oder BahnanschluB, 

Erneuerungsfollds bei 566. 
, EisenbahnanschluB 457. 
I Eisenbahnfrachtrecht 35. 
; Eisenbabnpostgesetz 36. 
Eisenbahnwesen 34. 

. Elterliche Gewalt des Vaters 170; der 
Mutter 171. 

; EIsaB-Lothringen, Staats- und Verwal-
tungsrecht 26. 

Emissionskosten 564. 
Empfangsbediirftige 88. 
Enteignung 448. 

Editionseid 212. Enteignungsrecht 146, 447. 
Ehe, biirgerliche 157; Eingehung ders. Entfiihrung 265. 

158; Vertrag 164; Nichtigkeit ders. Entlassung ohne Aufkiindigung 501\. 
161; Anfechtbarkeit ders. 161; Wir- Entmiindigung 77. 
kungen ders. 162; Bruch ders. 166, Entmiindigungssachen 223. 
260. Entschiidigungsklage 681. 

Eheliche Pflichten, Verletzung ders. 166. Erbbaurecht] 48. 
Ehehindernisse 158. Erbeinsetzung 183. 
Ehesachen 223. Erbcn 179; gesetzliche 179; Haften 
EheschlieBung 160. ders. 181; Mehrheit ders. 182; recht-
Ehrenrechte, biirgerliche, Verlust der- liche Stellung ders. 180. 

selben 253. Erbfall 179. 
Eichordnung 37. 'Erbfolge 179. 
Eichung~amter 38. ~ Erbrecht 179; des Ehegatten 179. 
Eid, richterlicher 212. ; Erbschaft 179; Erbschaftsanspruch 182; 
-- Wahrheits-, Uberzeugungs- 213. ' Ausschlagung ders. 180; Kauf ders. 
Eideszuschiebung 213. 189; Steuer 34, 359; Betrag ders. 
Eigenbesitz 139. 361; Befreiung von ders. 361. 
Eigennutz, strafbarer 271. Erbschein 189. 
Eigentum 141, Anspriiche aus dem 146. Erbunwiirdigkeit 189. 
Eigentumsrechte 442. Erbvertrag 179, 187. 
Eigentiimerhypothek 152. i Erbverzicht 189. 
Eigentumserwerbsgesetz 441. i Erfindung, Anmeldung ders. 643, 666; 
Eigentumsiibergang beim Kauf 617. . Neuheit ders. 644; auf Ausstellun-
Eigentumsvorbehalt 618; Begriff des- gen 641. 

selben 618; an Maschinen 796. Erfiillung 115; Zeit ders. 1}77; Ort 
Einbringungvon Sachen oder Monturen ders. 109, 575. 

796; bei Gastwirten un. ErlaB der Schuld 117. 
Einbiirgerung 16. Erneuerungskonto 563. 
Einfuhrverbot 372. Eriiffnungsbilanz 559. 
Einfuhrziille 32. Erpressung 267. 
Einheitskauf 370. Errungenschaftsgemeinschaft 165. 
Einigungsamt 543. Ersatzreserve 42. 
Einkommensteuer 60. Ersit.zung 144. 
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Ecteilungsakten des Patentes 649, 653'1 Fundamentabnahme 445. 
Erwerber, gutgIiiubiger 309. i FunkenteIegraphenanIagen 
Etat 34. . 

35. 

EventuaIanmeIdung eines Gebrauchs- Gattungskauf 588. 
musters 692. GattungsschuId 103. 

Exequatur 44. GebietskarteIle, nationaIe 803; inter-
Exterritorialitiit 7. nationaIe 803. 

I: GeLrauchsabnahme 445. 
Fabrik, Errichtung ders. 440; Begriff Gebrauchsmusterschutz - Gesetz 691; 

ders. 485. ' .l!:ntwurf eines698-700; AnmeIdung, 
Fahneneid 40. Prioritiit derselben 695; Dauer des 
Fahrliissigkeit 250; gewohnliche, grobe : Schutzes 697; Loschung von 697; 

104. I RoUe 694. 
Fahrnisgemeinschaft 165. !I Gedingsvertrag fUr den Bergbau 535. 
Familien-, standesherrIiche 18; Recht Gefiihrdung der Post und Eisenbahnen 

157; Fideikommisse 146. 272; der Schiffahrt 273. 
Familiengiiter 146. Gefahrenklasse 550. 
Familienrat 178. Gefahrtarif 550. 
FehIen durch Krankheit 413; bei miIi- Gefahriibergang 121; bei trbersendung 

tiirischen tJbungen 413. der Ware 617. 
FeilhaIten 646. Gefiingnisstrafe 251: 
FeingehaIt 39. Gegenvormund 177. 
Festnahme 283. GehaIt 405; ZuriickbehaItung dess.414; 
FeststeIlungskIage 20~. Unpfii.ndbarkeit dess. 408; Aufrech-
Festungshaft 251. nung dess. 414. 
Feuerbestattung 59. Geheimnis 757; Verrat dess. 757. 
Feuersgefahr 463. Geisteskrankheit, unheilbare 167. 
Feuerversi0herung 317. Geldschuld 103, 110. 
Firma, Bezeichnung ders. 756; eines GeIdstrafe 252. 

Kaufmanns 301; Schutz der -, GeIdwesen 39. 
Schutz des Namens 756. Gemeindewaisenrat 176. 

Fischerei auf hoher See 7. Gemeinschaft 132. 
Fi~chereirecht 146. Gemeinschuldner 236. 
Fixgeschiift 113. Genehmigung 97. 
Fluchtliniengesetz 447. Generaltarif R70. 
Forderung, Uebertragung ders. 117. GeneralversammIung der A. G. 475. 
FortbiIdungsschuIe 515. Genossenschaft 305; Register 305. 
Frachtgeschiifte zur BefOrderung von Genter System 558. 

Giitern 328, 624; zur Beforderung Gerichte, ordentliche 191; Einrichtung 
von Reisenden 331. ders. 197, 279. 

Frachtbrief 624. Gerichtsbarkeit, freiwillige 190; beson-
Frachtfiihrer 624; Frachtvertrag 624. dere 191. 
Frachturkunden 350. GerichtsLeamte 195. 
Frachturkundenstempelgesetz (Kriegs- Gerichtsferien 199. 

gesetz) 843. Gerichtsschreiber 196. 
FrachtstempeI 399. Gerichtsstiinde 194; besondere 194; all-
FreihandeI 376. gemeine 195; bevorzugte 18. 
Freiheit, personIiche, Vergehen oder GerichtsvoIlzieher 196. 

Verbrechen wider dies. 265. Gesamthandiungsvollmacht 313. 
Freiheitsberaubung 265. Gesamtprokura 311. 
Freizeichen 705. Gesandter 4f1. 
Friedenskonferenz, Haager 3. Gesandschafts- und Konsulatswesen 
Frist 97, 216; Bestimmung 593; gesetz- des Reiches 43. 

liche 216; Nachfrist 593; richter- Geschiiftsfiihigkeit 83, 88; beschriinkt9 
liche 216; angemessene 586. 88; -betrieb 415. 

Fristgesuch, Behandlung von - wiih- GeschiiftsfUhrung ohne Auf trag 130. 
rend des Krieges 684. Geschiiftsgeheimnis 416. 

Friichte 88. Geschiiftsirrtum 89. 
Fund 145. Geschiiftsunfiihigkeit 88. 
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Geschmacksllluster 720. 
Geschlechtsehre der Frau 135. 
Geschworene 398, 402. 
Gesellenpriifung 513. 
Gesellschaft 132; die stille 470. 
Gesellsohaft mit beschrankter Haftung 

481; Ulllwandiung derselben in eine 
Aktiengesellschaft 483. 

Gesellschaftsvertrage 343. 
Gesetz 30. 
Gesetzgebung des Reiches 30. 
Gewahrleistung 119, 585; AnBpriiche, 

Verjahrung derselben 611. 
Gewerbe-Aufsichtsbeamten 490. 
Gewerbe- Betrieb, stehender 45, 459; im 

Umherziehen 459. 
Gewerbefreiheit, Ausnahmen von del's. 

46. 
Gewerbegerichtsgesetz 536; Zustandig

keit desselben 537. 
Gewerbeordnung fUr das Deutsche 

Reich 485. 
Gewerberecht 44. 
Gewerbliche Anlagen, Errichtung del'

selben 45, 459. 
Gewerbliche Unternelunen, rechtliche 

Form derselben 466. 
Gewerbliche Vel'wertung 638. 
GewerbIicher Rechtsschutz 635; aus 

dem Ubereinkommen zwischen dem 
Deutschen Reich und Osterreich 
betr. den gegenseitigen 726. 

Gewerkenversalllllllung 148. 
Gewinn- odeI' Verlustsaldo 559. 
Gewinn- und Verlustrechnung bei del' 

Aktiengesellschaft 561. 
Gewinnkontingentierungen 805; mit 

Einzahlung S06. 
Giroverkehr 306. 
Glaubiger-Mehrheit 118; Glaubigeraus-

schuB 236. 
Goldwahrung 39. 
Gratifikation 412. 
Grenzabmarkung 143. 
Grenzverkehr 374. 
Grundbuchordnung 441. 
Grunddienstbarkeit 148. 
Grundschuld 151, 152. 
Grundstiick 441; Grundbuchblatt 441; 

Erwerb des Eigentums am 143; Ver
lust des Eigentums 143; Recht an 
demselben 140. 

i Hafenbecken 451. 
i Haftpflichtversicherung 320. 
: Haftstrafe 251. 
: Haftung fUr Besehadigung durch Tiera 

136; des Halters eines Kraftfahr
zeuges 137; bei Einsturz eines Ge
haudes 137; von Unternehmern und 
Angestellten 553; der Beamten 138; 
del' Eisenbahnen 626. 

'Hamburg, Staats- und Verwaltungs
recht 69. 

Handelsagenten 304. 
Handels-Biicher 302; Handelsbrauche 

628; Firma 301; Gesetz 297; Ge
schaft 316, 569; Kauf 310, 578; 
Kammer 198; Makler 304, Marke 
702; Richter 297; Sachen 198; Ver
trag 368; Reg~ter 300. 

Handels-Gesellschaft 304; ofi'ene 467. 
Handelskauf, Verzug beilll 585. 
Handlung, unerlaubte 135; strafbare, 

Zusamlllentrefi'en mehrerer 250. 
Handlungsfahigkeit 83. 
Handlungsgehilfe 303. 
Handlungslehrling 303. 

. Handlungsvollmacht 312. 
Hauptintervention 200, 771. 
Hauptverfahren 286. 
Hausfriedensbruch 257. 
Haverei, kleine, groBe 825. 
Hehlerei 267. 
Heiratsregister 160. 
Hemmungsgriinde 98. 
Herrenhaus 50. 
Heuervertrag 324. 
Hilfsgeschworene 402. 
Hilfsrichter 195. 
Hinterbliebenenversicherung 554. 
Hinterlegung 116; von Geld oder Wert-

papieren 101. 
Hinterlegungsstellen 116. 
Hochverrat 255. 
Hohere Gewalt, Haftung fiir 105. 
Hypothek 151. 
Hypothekenbankgeschaft 307. 

Immunitat 50; der Abgeordneten 23. 
Indigenat 16. 
Indossatar 335. 
Ingenieur, Rechtsverhaltnisse desselben 

426; aus der Versicherung fUr An
gestellte 426; aus delll Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb 415; 
Patent und Gebrauchsmusterschutz 

Giitergemeinschaft, allgemeine 165. 
Giiterrecht, vertragsmaBiges 164. 
Giiterrecht 166; gesetzliches 163; ehe- gesetz 419. 

Hches 163. 
Giiterrechtsregister 166. 
Gut, eingebrachtes 163. 
Gute Sitte, Begriff derselben 570. 

I
Inhaberaktien 471. 
Inhaberpapiere 144. 
Innungsversammlung 47. 
Innungswesen 47. 
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Insignien, kaiserliche 19. i Kommissionar 310. 
Instanzenzug beim ZivilprozeB 192; im I Kommissionsgeschaft 310. 

StrafprozeB 276. , Kommunalabgaben 60. 
Integritat 9. Kompetenzkonflikt 58; negativer 58; 
Interessengemeinschaft 810. positiver 58. 
Interessenkampfe, gewerbliche 745. Kongokonferenz, Berliner 4. 
Intervention 8; Hauptintervention 771, ,Konkurs, Anfechtung im 240; -Recht 

200; Nebenintervention 771. : 236; Masse 236; GHiubiger 237; 
lnvalidenrente 556, 554. ' Glaubiger, bevorrechtigte 237; Ver-
Invalidenversicherung 554. walter 238; Vergehen 269. 
Inventur 559. . Konkurrenzklausel 422. 
Inverkehrbringen 646. 'Konossement 330. 
Irrtum 89. Koneul 43. 

J agdgenossenschaft 147. 
Jagdrecht 147. 
Jahresbilanz 559. 
J ahresgebiihr fiir Patente 
J ahresliste 400. 
. Jugendliche Arbeiter 516. 

6"") . ~. 
Konsular- und Schutzgebietsgericht 29. 

. Konsulargerichtsbarkeit 44. 
Kontaktminen 10. 

i Kontokorrent 104, 572; Vertrag 306. 
,Kontribution 9. 
, Kontrollversammlung 42 . 
; Konvention, Peters burger 3. 

Kaiser 18. i Konzession 46. 
Kammer fUr HandeIssachen 198; 298.: Kostenfestsetzung 201. 
Kannkaufmann 299. ,Kostenvoranschlage 576. 
Kantine, Konzessionspflicht ders. 465. I Konventionalstrafe 582. 
Kanzelparagraph 257. . Korn 39. 
Kaperei 3. Korporation, studentische 84, 85. 
Kaperschiffe 10. Kraftfahrzeug 387; Gesetz iiber den 
Kapitulation 9. Verkehr mit denselben 387; Halter 
Kartelle 801; Form ders. 807. desselben 390; Priifung desselben 
Kasino 465. 397; Internationales Abkommen 
Kat.asteramt 441. iiber dieselben 397; Regelung des 
Kauf 118; nach Probe 121; zur Probe Verkehrs mit dens. 395. 

6]5;. oder nach Muster 516; einer' Krankenhilfe 547; Kasse 547; Ver-
bestlmmten Sache 588. : sicherung 547. 

Kaufvertrag 118; Anfechtung desselben i Kredit, Gefahrdung 754; Schadigung 
614. desselben 753; Eroffnung desselben 

Kaufpreis, E'alligkeit desselben 594. 306. 
Kauffahrteischiffe 323. 
Kaufmann 298. 
Kaufmannsgericht. 544. 

: Kreditkauf 120, 578. 

Kinder, rechtliche SteHung ders. 
I Kreis 54; Kreistag55; KreisausschuB 55. 

aus . Krieg 8. 
Kriegsgefangene 8. nichtigen Ehen 172. 

Kinderschutzgesetz 522. 
Kindesmord 263. 
Kindschaftssachen 223. 
Klage, Zuriicknahme 204; Feststellung 

203; Rechtge8taItung derselben 203. 
Klageschrift 207. 
Klauseln im Handelsverkehr 628. 
Kleinbalmen 62S. 
Knappschaft 148. 
Koalitionsfreiheit 525. 
Konig 48. 
Korperverletzung 263. 
Kollektivmonopol 80]. 
Kollektivzeichen 703. 
Kombinationspatent 638. 
Kommanditgesellschaft 469; auf Aktien 

469. 

Kriegsgewinne, Ausfiihrungsbestim
mungen zur Besteuerung der 818, 
preuBische 820. 

Kriegsklausel 854. 
Kriegskontcrbande 3. 
Kriegssteuergesetz 815, 822. 
Kriegsverschollenheit 79. 
Kiindigung 405. 
Kiistengewasser I. 

Kuppclei 261. 
Kurswert 39. 
Kurszettel 3J 5. 
Kuxe 148. 

Ladeschein 624. 
Ladung; -sfrist 215. 
Lagergeschaft 623. 
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Laienrichter 195. 
Landesdirektor 57. 
Landespolizeibehorde, tlberweisung an 

dieselbe 252. 
Landesverrat 255. 
Landesversicherungsamt 546. 
Landesverwaltung 30. 
Landfriedensbruch 257. 
Landgemeinden 53. 
Landgericht 193. 
Landheer 40. 
Landrat 5.5. 
Landsturm 1. Aufgebot 43. 
- II. Aufgebot 43. 
Landsturmpflicht 42. 
Landwehr II. Aufgebot 42. 
Landwehrpflicht 42. 
Lebensgefahrverschollenheit 82. 
Lebensnachstellung 166. 
Lebensversicherung 319. 
Legierung 39. 
Lehrherr 509. 
Lehrling 509. 
Lehrvertrag 509; Lehrverhaltnis 510. 
Lehrzeit 509. 
Leibrente 133. 
Leihe 125. 
Leistung, U nmoglichkeit derselben 111 ; 

Verpflichtung zur 102; Zeit der
selben 109. 

Leistungsklagen 203. 
Leistungsort 109. 
Leistungsverzug beim Verkiiufer, beim 

Kaufer 586. 
Lieferung, Falligkeit derselben 587; 

Verzug des Verkaufers mit der
selben 587; Aufforderung zur 587. 

Lieferungsbereitschaft 599. 
Lieferungsvertrage 578; behordliche, 

Verzug bei denselben 273; Einwir
kung des Krieges auf dies. 850. 

Literatur und Tonkunst, Urheberreeht 
383. 

Lizenz 727; Vertrag 727; aussehlieB
liehe 729; besehriinkte 727, 731. 

Lohn 499; Besehlagnahme desselben 
499; Einbehaltung desselben 499, 
,~03. 

Lohnbiieher 504; fUr bestimmte Ge-
werbe 508. 

Lombardgesehaft 307. 
Liibeck 72. 
Luftfahrzeuge, Abkommen iiber die

selben 6. 

Miiklervertrag 129. 
Miingelanzeige 601. 
Mahnverfahren 224. 
Majestatsbeleidigung 256. 

Mannesgut 163. 
Marine, kaiserl. deutsehe 40. 
Marken der Altersversicherung 555. 
Marktverkehr 45. 
Mall- und Gewiehtswesen 37. 
Massekosten, Massesehulden 240. 
Matrikel 44. 
Matrikularbeitrage 32. 
Maximaltarif 372. 
Meineid 259. 
Meistbegiinstigung 369. 
Meistbegiinstigungsklausel 376; be-

dingte 376; unbedingte 376. 
Metallgeld 39. 
Miete 123. 
Mietsvertrag 125. 
Mietzins 123. 
Militarische Dbungen 413. 
Militarstrafgerichtsbarkeit 296. 
Militartestament 186. 
Minderjahrige Arbeiter 513. 
Minderjahrigkeit 77. 
Minderung 119, 585, 617. 
Minimaltarif 372. 
Minister 52. 
Ministerien 52; in PreuBen 52. 
Ministerium 49. 
MiBbriiuehliehe Benutzung anvertra.

ter Vorlagen 745. 
Mitbesitz 140. 
Mitgliederbeitrage der Arbeitervel'1!liohe-

rung, Hohe derselben 551: 
Mitteilung, unbefugte 759. 
Mobilmachung 40. 
Mord 263. 
Mundraub 266. 
Miinzverbrechen 258. 
Miinzwesen 39. 
Mullkaufmann 299. 
Musterrolle 694. 
Mutter, uneheliohe, Pfliohten der -

gegeniiber 173. 

Nacherben, Einsetzung eines 184. 
N aehlaBgericht 181. 
Nationalflagge, deutsehe 324. 
Nebenintervention 200, 771. 
Nebenklage 292. 
Nebenstrafen im StrafprozeB 252. 
Nennwert, 39. 
N eutralitat 11. 
Nichtachtung staatsbiirgerlieher Rechte 

256. . 
Nichtigkeit von Vertragen 584. 
Nichtigkeitsabteilung in Patenten 664. 
Nichtigkeitserkliirung eines Patentes 

660. 
Niehtigkeitsklage 221; bei Patenteu 

642, 676. 
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NieBbrauch, an Sachen 149; an Rech-! Pfandung 228. 
ten 149; an einem Vermogen 150'1 Pfandrecht 124, 153; an beweglichen 

Niederlegen der Arbeit 506. ,Sachen und an Rechten des Handels-
Normaleichungskommission 38. verkehrs 309; Erloschung dess. 155; 
Notigung 266. an Rechten 156; an einer Forde-
Notfrist 216. rung 156; an Wertpapieren 157. 
Nothilfe 100. Pfiinnerschaften 148. 
Notlage, Begriff derselben 584. Pflicht der Untersuchung der gelieferten 
Notstand 100. Ware 602. 
Notstandsverordnung 30, 51. Pflichtteil 187. 
N otweg 142. Polizei 59; Aufsicht 252. 
Notwehr 100. Polizeibehorden 53. 
Notzucht 261. Polizeiverfiigung, Polizeiverordnung 59. 
Nutzungen 88. Portozwang 37; Befreiung von dem-

selben 37. 

o berlandesgericht 198. 
Oberpriisident 57. 
Oberpriisidialrat 57. 
Obcrrechnungskammer 53. 
Oberversicherungsamt 54G. 
Oberseeamt 29. 
Obligationen 102, 473, 474. 
Obmann 779. 

Post 35, 37; Entschiidigungspflicht ders. 
37; Sendungen 36. 

Postscheck 342. 
Post- und Telegraphenwesen 35. 
Post- und Telegraphengebiihren(Kriegs

Offenbarungseid 108; und Haft 233. 
Offenkundigkeit eines Patentes 640. 
Orderpapiere 308. 

gesetz) 844. 
Postulationsfiihigkeit 200. 
Priimiengeschiifte 314. 
Preisausschreiben 129. 
Preiskartelle 803. 
PreBgesetz 379. 

Ordnung, offentliehe, Vergehen 
Verbrechen wider die 257. 

d ! PreBvergehen 275. 
un : Prioritatsfrist bei Patenten 701; bei 

I Warenzeichen 707. 
I Prioritatsrecht von Patentanmeldungen 

Pacht 123. I 723. 
Papiergeld 39. Privateigentum 9. 
Parlamentare 8. Privatklage 292. 
Parteieid 212. Privatwege 449. 
Parteifahigkeit 200. Prokura 311; Erlosehungsgriinde ders. 
Passiergewicht 39. 312; Erteilung ders. 312. 
Patent-Abtretung 661; Angelegenheit, Protest 339. 

V ertreter in dens. 663; Anspruch 668; Provinzen 57. 
Dauer dess. 657; Beschreibung dess. ProvinzialausschuB 57. 
668; Erteilung dess. 641, 675; Er- i Provinzialbehiirden 53. 
tcilungsverfahren 666; • Feststel- I Provinziallandtag 57. 
lungsklage 650; Gebiihr 658; Stun- Provinzialrat 57. 
dung ders. 660; ErlaB ders. 660; ProzeBfiihigkeit 200. 
Verfahrens- 646; Verletzung 651; ProzeBkosten 201. 
Verfall dess.662; Vorbenutzung656; ProzeBleitung 207. 
Auslegung dess. 649; Vorbenutzungs- ProzeBvollmacht 200. 
recht 696; Au~setzung der Bekannt- <luittung 115. 
machung 66,; Bekanntmachung' Q 'tt k t 55' 
de~s. 671. ! Ul ungs car e u. 

P t t-A t "9 I Quurum 20. 
~t1 en m £... I 

Patent-Gesetz 636; Entwurf eines 685. 'Raub 267. 
Patent-Nutzungsvertrag 734. ! Rcallasten 150. 
P{1tentschutz, Wirkung dess. 672. ' Rechenschaftspflicht 410. 
Patent -Vertriige mit Italien 663; mit I Rcchnungshof des Deutschen Reichs 34. 

der Schwciz 663. I Rechnungslegung 10S. 
Personen, natiirliche 77: juristische 83. Rechnungspriifung 34. 
Pcrsollen, juristische des offclltlichen I Recht, objcktives 74; subjektives 74. 

Reehts 86. 1 Recht auf Schadcnersatz wegen Nicht-
Pcrsonenklassen, bevorzugtc 17. i erfiillung 608. 

B 1 u m, Rerhtskunde. 55 
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Recht auf den eigenen Namen 75. 
Rechtliche Stellung der ehelichen Kin-

der 169. 
Rechtshiingigkeit 203. 
Rechtsanwalt 279, 197. 
Re9htsbelehrung 288. 
Rechtsfiihigkeit 77. 
Rechtsgeschiifte, einseitige 88. 
Rechtsgeschii.ft, die Anfechtbarkeit 

eines 92. 
Rechtsgestaltungsklagen 203. 
Rechtsmittel 218, 289. 
Rechtsobjekte 86. 
Rechtsstellung der Neutralen 11. 
Reeder 325, Haftung dess. 330. 
Reederei 325. 
Regent 48. 
Regierungsbezirke 56. 
Regierungsrechte des Kaisers 19. 
Registerrichter 300. 
RegreB 338. 
Reichsamt des Innern 27. 
Reichsamtfiir Reichseisenbahnen 28, 35. 
Reichsangehorigkeit 15. 
Reichsbank 38. 
Reichsbank-BehOrden 28. 
Reichsbank-Direktorium 38. 
Reichsbank-Kuratorium 38. 
Reichsbanknoten 39. 
Reichsbeamte und Landesbeamte 29. 
Reichsbehorden 26, richterliche 29. 
Reichsbudgetrecht 34. 
Reichseinnahmen 32. 
Reichsfinanzwesen 31. 
Reichsfiskus 31. 
Reichsgericht 29, 199, 278. 
Reichsgrundbuchordnung 441. 
Reichshaftpfiichtgesetz 322. 
Reichsheerwesen 40. 
Reichsinvalidenfonds 28. 
Reichsjustizamt 28. 
Reichskassenscheine 39. 
Reichskolonialamt 27. 
Reichsmarineamt 27. 
Reichspostamt 28. 
Reichsrayonkommission 29. 
Reichsschatzamt 28. 
Reichsschulden 31. 
Reichsschuldenkommission 28. 
Reichsschuldenverwaltung 28. 
Reichssternpelgesetz 328. 
Reichstag 23; Befugnisse desselben 25; 

Mitgliedschaft zurn 24. 
Reichsverrnogen 31. 
Reichsversicherungsarnt 29. 
Reichsversicherungsordnung 546. 
Reichsverwaltung 31. 
Reichswertzuwachssteuer 33. 
Reingewinn 563. 

Reklame, tii.uschende 745, 747; un-
richtige 746. 

Religionsvergehen und -verbrechen 259. 
Remittent 335. 
Rentenschuld 151, 153. 
Repressalie 8. 
Reservefonds 561; - bei der A.-G. 563. 
Reservekonten, freiwillige 564. 
Retorsion 8. 
Revision im ZivilprozeB 219; im 

StrafprozeB 290. 
Requisition 9. 
Restitutionsklage 221. 
Richter, rechtskundige 195. 
Rimesse 339. 
Rohbauabnahme 445. 
Rotes Kreuz 9. 
Riicklagegesetz 815. 
Riicknahme 116. 
Riicktritt yom Vertrage 114, 592; wegen 

Nichterfiillung der Lieferung 592. 
Riicktrittserklarung 592. 
Riicktrittsrecht 114. 
Ruhegeld 428. 
Ruhezeit 486. 

Sachbeschadigung 272. 
Sachen 86; V orlegung von 135; be

wegliche, Erwerb an 143; Verlust 
an 143. 

Sachenrecht 139. 
Sachverstandige 210, 786; Auswahl der

selben 787; Ablehnung derselben 
787; Beeidigung derselben 790. 

Saldo 572. 
Saldo-Feststellung 572. 

I Salzsiederei 148. 
Sammelkanii.le 452. 
Sammelwerk 384. 

I Seebeuterecht 12. 
Seekrieg 9. 
Seemannsordnung 324. 
Seerecht 323. 
Seerechtsdeklaration, Pariser 3; Lon-

doner 6. 
Seetestament 186. 
Seeverschollenheit 81. 
Seewehrpfiicht 41. 
Selbsthilfe 101. 
Selbsthilfeverkauf 598. 
Selbstkostenpreis 578. 
Selbstverlag 3ll. 
Selbstverteidigung 100. 
Sicherheitsleistung 101, 201. 
Sicherungshypothek 232, 446. 
Sirnultangriindung 472. 
Sittlichkeitsvergehen und -verbrechen 

260. 
Skonto 573. 
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Sollkaufmann 299. Schuldversprechen 134. 
Sonntagsruhe, Bestimmungen iiber die Schutzzoll 370. 

487. Schweigen 91, 582. 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns Schweigepflicht 416. 

570. Schwerinstag 25. 
Sorgfalt, Haftung wie bei eigenen Schwurgericht 278. 

Sac hen 105. Staatsangehorigkeit 15; Erwerb der-
Souveranitat 14. selben 16; Verlust derselben 17. 
Spediteur 622. Staatsanwalt 196, 278. 
Speditionsgeschaft 622. Staatsbiirgerrecht 16. 
Sperre 528. Staatsgewalt, Widerstand gegen die-
Speziesschuld 103. selbe 256. 
Spiel und Wette 133, 350. Staatsrat 52. 
Spione 8. Staatsrecht, Deutsches 14; Preul3isches 
Sukzessivlieferung 591. 47; der Hansestadte 69; Sachsische!< 
Sukzessivgriindung 472. 65; Wiirttembergisches 67. 
Schadenersatz 604; wegen Nichterfiil- Staatssteuern 60. 

lung 111, 120, 591, 608; wegen ver- Stadtgemeinde 54. 
spateter Lieferung 589. Statthalter 2!i. 

Schadensersatzpflicht 104; Umfang der- Stauhohen 453. 
selben 585. Staumarke 454. 

Schadenversicherung 316. Staurecht 453. 
Schatz 146. Stauzeiten 453. 
Scheck 341. Stellvertretung 95. 
Scheckrecht 341. Stempelsteuergesetz, preul3isches 356. 
Scheidemiinze 39. Sterbegeld 547; bei Totung 551. 
Scheidung 223; der Ehe 166. Steuern 32, 60; direkte 32; indirekte 32. 
Schenkung 122. Steuerpflicht der Einzelpersonen 822. 
Schiedsgericht 777; Ernennung dessel- _ der Gesellschaften 825. 

ben 785; Ablehnung desselben 785; Stichwahl 24. 
Internationales 5. 

S Stiftungen 85. 
chiedsrichter 711. Stiller Akkord 243. 

Schiedsspruch 780; Wirkung desselben »1. 
78i:l; Aufhebung desselben 783; Stimmenfiihrung im Bundesrat -
KI fA fh b d Ih 784 Strafbefehl, Verfahren beim amts-age au u e ung esse en . richterlichen 293. 

Schiedsrichterliches Verfahren 235. 
Schiedsvertrag 588. ! Strafbestimmungen 523. 
Schiff, Zubehor desselben 323. ! Strafgesetze, Konkurrenz mehrerer 2.~4. 
Schiffahrt, Gefahrdung derselben 273. Strafkammer 277. 
Schiffer 326. Strafmilderungsgriinde 249. 
Schiffsglaubiger 333. Strafmittel des Strafprozesses 250. 
Schiffspart 323. StrafprozeB 245, 275; Ordnung 276; 
Schiffsregister 324. Grundlagen desselben 280. 
Schikaneverbot 100. Strafrecht 245. 
Schoffe 398. Strafrechtsirrtum 249. 
Schoffengericht 276. Strafverfahren, objektives 254; zwangs-
Schriftlichkeit 90. weise Sistierung dess. 283. 
Schrot 39. I Strafvollstreckung im Strafprozel3 295. 
Schuldanerkenntnis 134. ' Strafvorschriften bei Verstol3 gegen die 
Schuldhafte Unterlassung der Zahlung i Arbeiterversicherung 547. 

595. i Strandrecht 147. 
Schuldner, Mehrheit ders. 118. , Streik 526. 
Schuldschein 115. Streikposten 525. 
Schuldiibernahme 118. : Streitgenossenschaft 200, 769. 
Schuldverhaltnis 102; Inhalt desselben ' Streitverkiindung 200, 774. 

102; aus Vertragen 102; Erloschen Stiickelung 39. 
desselben 102; Recht desselben 102. Stiickgutfracht 329. 

Schuldverschreibung, auf den Inhaber Stiicklohn 499. 
134. Sukzessivlieferungen 591. 
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Tag- und Nachtschicht 487. 
Tagegelder 412. 
Talsperre 454. 
Tantieme 412. 
Tarif, autonomer 371. 
TarifausschuB 529. 
Tarifgemeinschaft 529. 
Tarifvertrag 528. 
Tatirrtum 249. 
Tauschung, arglistige 90. 
Teilrente 551. 
Teilleistung 102. 
Teilnahme am Verbrechen 248. 
Teilurteil 206. 
Telegrafengeheimnis 36. 
Telegrammadresse 301. 
Tcrmin 97, 216. 
Testament 180, 183; Errichtung eines 

offentlichen 185. 
Testaments-Aufhebung 185; Eroffnung 

181; Errichtung 185; Form, auBer
ordentliche 186; an abgesperrten 
Orten 186; gemeinschaftliches 187; 
Vollstrecker 184. 

Testierfahigkeit 89. 
Titel, vollstreckbarer 225. 
Todeserkliirung 79. 
Todesstrafe 251. 
Totschlag 263. 
Totung, auf ernstliches Verlangen 263; 

fahrlas~ige 264. 
Transportversicherung 318. 
Trassat 335. 
Triebwerk 452. 

Uberarbeit 520. 
Vberbau 172. 
Dbereinkunft 387. 
Vbersendungspflicht der Ware 616. 
Vbersetzer 384. 
Vberstunden 532. 
Dbert ragung, Klage auf 645. 
Dbertretung 274. 
Ufergrundstiick 45l. 
Umbildung 606. 
Unbrauchbarmachung 254. 
Uneheliche Kinder, rechtliche Stellung 

derselben 172; Legitimation der
selben 173; Unterhaltungspflicht 
gegeniiber denselben 172. 

Unfahigkeit zum Militar- und Beamten-
dienst 253. 

Unfallverhiitung 465. 
Unfallversicherung 319, 549. 
U nfallverhiitungsvorschriften 491. 
Unionsvertrag, .. zum Schutz des ge-

werblichen Eigentums 722. 

Unlauterer Wettbewerb; Reichsgeset~ 
gegen denselben 737. 

Unpfiindbare Anspriiche 231. 
Unterhaltungspflicht 169. 
Unterlassung, schuldhafte 588. 
Unternehmen, rechtliche Form eines 

gewerblichen 466. 
Unternehmerverbande 800. 
Unterschlagung und Diebstahl 266. 
Unterschlagung 267. 
Untreue 268. 
Unverjahrbarkeit 99. 
Unzucht 260. 
U rheber 384. 
Urheberrecht an Mustern und Mo

dellen 720; an Werken der Literatur 
und Tonkunst 383. 

Urkunden, offentliche 211; und Wech-
sel-ProzeB 222. 

Urkundenfalschung 268. 
Urliste 399. 
U rteil 205 ; End urteil, Versiiumnis

urteil 206. 
Urwiihler 50. 

Vaterschaft Feststellung derselben In. 
Verarbeitung 144, 606. 
Verbandsfreiheit 525. 
Verbande zur Forderung gewerblicher 

Interessen 750. 
Verbindung 144. 
Verbrauchsabgaben 33. 
Verbrechen, gemeingefahrliche 245; und 

Vergehen im Amte 273. 
Verbrechen in Beziehung auf den Per

sonenstand 260. 
Veredelungsverkehr 373. 
Verein 83; politischer 381; ausliindi-

scher 85; nichrechtsfahiger 85. 
Vereinigte Staaten von Amerika 663. 
Vereinsgesetz 380. 
Verfahren 637; Austragal 18; Beteili

gung des Verletzten am 292; Wieder
aufnahme desselben 221; schieds
richterliches 235; wegen Erklarung 
der Nichtigkeit eines Patentes 676; 
in erster Instanz im ZivilprozeB 203; 
im StrafprozeB 285. 

Verfasser 384. 
Verfassung des Deutschen Reichs 14. 
Verfiigung, einstweilige bei Patentver-

letzungen 234, 654, 765. 
Verfiihrung einer unbescholtenen, noch 

nicht Sechzehnjiihrigen 261. 
Vergleich 134, 204, 243. 
Verhandlung zur Hauptsache 205. 
Verhandlungsmaxime 191. 
Verjiihrung 98; Unterbrechung ders. 

98. 612. 
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Verjiihrungsfrist 760. 
Verkiiufer, Pflichten desselben 119. 
Verkaufsstelle, Organisation ders. 804. 
Verkaufssyndikat 802. 
Verkehrsabgaben 33. 

Kaufpreises 594; in der Annahme 
der Ware durch den Kaufer 598. 

Verkehrssitte 92. 
Verlagsvertrag 311. 
Verlassen der Arbeit ohne Aufkundi

gung 506. 
VerleihungsbeschluB beim Wasserrecht 

453. 
Verletzung der ehelichen Pflichten 166. 
Verlobnis 158. 
Verlust der Amter und Rechte aus 

offentlichen Wahlen 253. 
Vermiichtnis 184. 
Vermischung 144. 
Vermogenssteuer 60. 
Verordnung 30. 
Verpfiindung von Forderungen 101. 

Verzugsstrafe 103. 
Vollmacht 95. 
- Erloschen derselben 96. 
Vollkaufmann 299. 
Vorkaufsrecht 121, 150. 
Vorbehaltsgut 163. 
Vorflut 452. 
Vorleistungspflicht 112. 
Vormundschaft 175. 
Vormundschaftsgericht 178. 
Vormundschaftsorgane 177. 
Vorpfiindung 230. 
Vorprufer 667. 
V orsatz 104. 
- Haftung fur 105. 
Vorvertrag 93. 
Vorzugsaktien 473. 

- von beweglichen Sachen 102. Waffenruhe 9. 
Versammlung, Auflosung ders. 382. Wahlbezirk 24. 
Versand 622. Wahler 23. 
Versiiumung, die 216. Wahlkonsul 43. 
Versiiumnisurteil 206. Wahlkommissar 24. 
Verschulden 104; konkurrierendes des Wahlkreis 24. 

Verletzten 491. Wahlliste 24. 
Verschweigen, arglistiges 614. Wahlmiinner 50. 
Versicherung an Eidesstatt 90. Wahlrecht zum Reichstag 23; zum Ab-
Versicherung gegen die Gefahren der geordnetenhaus 5. 

Seeschiffahrt 333. 
Versicherungsfreiheit 549. Warenzeichengesetz, Entwurf eines 714. 
Versicherungsgesetz fur Angestellte 426. Waisenausstattung 556. 

Waisenrente 555. Versicherungsrecht 315. 
Versicherungsvertrag 316. Wandelung 119, 605. 
Versuch am Verbrechen 248. Wandergewerbeschein 45. 

Ware, Lieferung derselben 601. 
Versteigerung 94, 229; offentliche 598. W Z d b t lit 9~ 
Verteidigung 285. aren, usen ung un es e er . 
Verteilungsverfahren bei der Zwangs- ~arenu~s:tzst~~~el 846. d Ib 

vollstreckung 232. arenzClC en - m ragung esse e~ 
V t 92 112 't' 580 b 702; Anmeldung desselben zur Zel-er rag , ; gegensel Iger ; e- h II 703 L" h d Ib 

d' t 580- N' ht' k 't 584. ' c enro e ; osc ung esse en Ing er , IC 19 el von , I 707 
Zustandekommen dess. 580. r' . . 

Vertragsstrafe 113, 582. '" ar~nzelChengesetz 701; Entwurf 
Vertretung 95. emes 717. 
Vertretungsvollmacht vOlkerrecht- Wasserrecht 146. 

liche 7.' Wasserliiufe I., II, und III. Ordnung 450. 
Verunreinigung eines Wasserlaufes 451. Wasserpolizeibehorde 45~. 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 57. Wechsel, gezogener, trasslerter336; ge-
Verwaltungsrecht 31. gestellter 340. 
Verwaltungsstreitverfahren 58. WechselprozeB 222. 
Verwahrung 131. Wechselrecht 335. 
Verwandtschaft 168. Wechselschuldner 340. 
Verwechselungsgefahr 755. Wege, offentliche 449. 
Verweis 252. Wege- und Wasserbauten, Beschiidigung 
Verwertung 759. derselben 272. 
Verzug 109; des Schnldners 109; des Wegerecht 447. 

Glaubigers 110; des Lieferers 587; Wehrpflicht 41; Verletzung derselben 
des Kiinfers mit der Zahlung des 258. 
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Weitervermietung 123. 
Werklieferungsvertrag 792. 
Werkvertrag 127, 578, 792. 
Wertpapiere 307. 
Wertzoll 273. 
Wettbewerbsklausel 422. 
Wette 133. 
Wiederaufnahme des Verfahrens im 

Zivilprozess 221; eines im Straf
prozeB durch rechtskraftiges Urteil 
abgeschlossenen Verfahrens 291. 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
217; im StrafprozeB 282. 

Wiederverheiratung im Faile der Todes
erklarung 162. 

Willenserklarung 89. 
Wissentlichkeit der Patentverletzung 

680. 
Witwengeld 556. 
Witwenrente 428, 555. 
Wochenhilfe 547. 
W ohnsitz 78. 
Wortmarke 704. 

Zahlung 577. 
Zeichenrolle 705. 
Zeit, mitteleuropaische 38. 
Zeitbestimmung 94. 
Zeitmessung 38. 
Zession 117. 
Zeugen 209; Zuziehung von 90. 
Zeugnis iiber Ehrlichkeit 409. 
Zeugnisunfahigkeit, dauernde 253. 
Zins 103. 
Zinsen 570; von Zinsen 570. 
ZinsfuB, gesetzlicher 103. 
Zivilehe 157. 
Zivilgerichte, besondere 192. 
ZivilprozeBrecht 190; Grundsatze des 

Zivilprozesses 202; Verfahren, Aus
setzung desselben 217; - vor dem 

Amtsgericht 217; Unterbrechung 
desselben 217. 

Zivilsenat 199. 
Zoll- und Steuerwesen 32. 
Zollhinterziehung 32. 
Zollkartelle 374. 
Zonen, verbotene 6. 
ZubehOr 87. 
ZubuBen 148. 
Zuchthausstrafe 251. 
Zufall, Haftung fiir 105. 
Zuriickbehaltungsrecht 117, 620. 
Zusatzpatent 657. 
Zusicherung, arglistige 614. 
- einer Eigenschaft 603. 
Zustellung 213; iiffentliche 215. 
Zustellungsurkunde 214. 
Zwang 8. 
Zwangsgenossenschaft 455. 
Zwangsinnungen 47. 
Zwangsvergleich im Konkurs 243. 
Zwangsvollstreckung 225, 226. 
- in Anspriiche auf Herausgabe oder 

Leistung von Sachen 231. 
- Verfahren, Aussetzung dess. 217. 
-- in das bewegliche Vermiigen 228. 

. . - in das unbewegliche Vermiigen 231. 

. - zur Erwirkung der Herausgabe von 
Sachen oder zur Erwirkung von 
Handlungen oder Unterlassungen 
232. 

- in Forderungen 230. 
- in kiirperliche Sachen 228. 
- in Geldforderungen 230. 
Zwangsvollstreckungsunkosten 227. 
Zwangszweckverband 55. 
Zweckverbande 56. 
Zweikampf 262. 
Zwischenurteil 206. 
Zwischenverfiigung 670. 
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