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Vorwort 

Die erste Auflage dieses Buches war ais Grundlage fiir die Vor
Iesungen iiber biirgerliches und Handeisrecht namentlich an HandeIs
hochschulen bestimmt; das Wechselrecht wurde im wesentlichen aus· 
geschiossen, weil es fUr diesen Teil des Rechtsstoffes gute Biicher 
gieichen Zweckes gab. 

Die zweite Auflage verfoIgt das gieiche Ziel, den Vorlesungen an 
Handelshochschulen zu dienen. Aber ich moohte den Plan nun erweitern: 
Das Buch soll jetzt auch besser als bisher der Vorbereitung der Lehrer 
an anderen Handeisschulen dienen konnen, aber namentlich dem 
Kaufmann und seinen Angestellten, den kaufmannischen Korporationen 
'und sonstigen Organisationen. Die erste Auflage enthielt zahlreiche 
bioBe Paragraphenzitate, die die Vorlesung zu beleben hatte. Dem nun 
hinzugekommenen Ziele des Buches gemaB werden diesen Zitaten jetzt 
in der Regel auch der Inhalt der betreffenden Vorschrift und Beispiele 
beigefiigt, damit auch jene das Buch verwenden konnen, denen Gesetz
biicher nicht zur Hand oder nicht vertraut sind. Dem gieichen Ziele 
dienen die zahlreichen neuen Verweisungen auf die Rechtsprechung 
und die Anfiihrungen aus dem Schrifttum. 

1m iibrigen ist die Anlage des Grundrisses die alte geblieben; sie 
scheint sich bewahrt zu haben. Selbstverstandlich ist, daB die Darstellung 
auf den neuesten Gesetzesstand gebracht wurde; das bedingte zahlreiche 
Anderungen des Textes. Das Deutsche Recht und jenes der Tschecho
siowakei blieben fortdauemd beriicksichtigt; das letztere, soweit diese 
Republik aus fruher osterreichischen Landesteilen besteht. In der Regel 
deckt sich deren Recht iibrigens mit dem osterreichischen; fiir die Er
mittlung der Unterschiede, die jeweils womoglich vermerkt sind, lieh 
mir Herr Universitatsprofessor Dr. Egon WeiB in Prag in freundlichster 
Weise seine wertvolle Unterstiitzung. 

So entlasse ich denn das kleine Werk wieder in die Offentlichkeit, 
hoffend, es moge den Lesem zum Nutzen gereichen. 

Wien, am 1. August 1927 
Der Verfasser 
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Erstes Kapitel 

Allgemeine Lehren 
§ 1. Das Recht 

I. Der Mensch, der allein auf einem Territorium lebt, ist in seinen 
EntschlleJ3ungen und Handlungen von denen der anderen Menschen 
unabhangig. Er dad darum tun, was er will, und er kann tun, was 
er vermag. Aber in dieser Situation befindet sich ein Mensch nur aus
nahmsweise (der Einsiedler in der Wiiste; Robinson Crusoe vor dem 
Auftreten der Wilden auf der Insel). In der iiberwiegenden Mehrzahl 
der Falle leben mehrere Menschen auf demselben Gebiet. Infolgedessen 
stoJ3en unter Umstanden die EntschlieJ3ungen und Handlungen eines 
jeden von ihnen auf die EntschlieJ3ungen und Handlungen eines, mehrerer 
oder selbst aller anderen Mitbewohner desselben GebieteB. Dieses Zu
sammenstoJ3en fiihrt freilich nicht immer zum Widerstreite. Bisweilen, 
ja hiiufig decken einander ja die EntschlieJ3ungen und Handlungen 
mehrerer Menschen; noch haufiger laufen sie nebeneinander vertraglich 
einher, kreuzen einander nicht. (Beide wollen eintrachtig dieselbe StraJ3e 
gehen; oder: einer will nach Osten, der andere nach dem Siiden von dem
selOOn Ausgangspunkt aus wandern.) Aber es kommt doch auch vor, 
daJ3 ein solcher Widerstreit aus den EntschlieJ3ungen und Handlungen 
der einzeInen entsteht. (Beide wollen dieselbe Wohnung bewohnen.) 

Lebensverhaltnisse sind die Beziehungen, in die Menschen 
zueinander geraten; nur fiir Beziehungen von Menschen untereinander, 
nicht auch der Menschen zu den Sachen (Tieren), gebrauchen wir dieses 
Wort. Diese Beziehungen sind entweder gewollte (Dienstvertrag, Miete) 
oder ungewollte (zufalliges Zusammentreffen auf der StraJ3e, Mieter 
verschiedener Wohnungen eines Hauses). Jeder Mensch steht ununter
brochen in einer auJ3erordentlich groJ3en Zahl solcher Lebensverhaltnisse 
zu einer in der Regel sehr groJ3en Zahl von Mitmenschen, darunter vieler, 
die er nicht kennt. 

II. Autoritare Regelung von Lebensverhaltnissen 
Man konnte daran denken, die Ordnung dieser Lebensverhiiltnisse 

durchwegs den Beteiligten zu iiberlassen. Sie selbst sollen sich mit
einander einigen, keine iibergeordnete Gewalt soll regeIn, wie einander 
widerstreitende EntschlieJ3ungen und Handlungen in "Obereinstimmung 
gebracht werden; wollen zwei Menschen dasselbe Huhn haben, so Bollen 
sie miteinander, unabhiingig vom EinfluJ3 oder von der Anordnung 
eines Dritten, ausmachen, welcher von den beiden es haben soll oder 

Pollak, KaufmILnnisches Recht 2. AUf!.. 



2 Allgemeine Lehren 

ob und wie sie es teilen oder ob sie beide von dem Nehmen des Huhnes 
absehen sollen. Die Erwagung, die einer danach eingerichteten Ge
sellschaftsordnung zugrunde lage, ware die, daB beim Bestand einer 
derart volligen Ungebundenheit des einzelnen von -obergeordneten 
jedermann selbst das Richtige und damit das Gerechte zu finden bemuht 
und daB er der danach gewonnenen Erkenntnis gemaB zu handeln bereit 
sei; die notwendige Unterstellung fUr diese an die Sagen yom goldenen 
Zeitalter anklingende Weltauffassung ist, daB fUr jeden alles vorhanden 
und erreichbar ist, was er nach seiner Erkenntnis yom Richtigen und 
daher Gerechten fUr sich will. Also: Vorhandensein aller Bedarfsgegen
stande im weitesten Sinne des Wortes fUr jeden; unparteiische Beurteilung 
des BedUrfnisses und Bedarfes eines jeden durch ihn selbst. 

In der bisherigen bekannten Entwicklungsgeschichte der Menschheit 
hat keine solche Gesellschaftsordnung, hat kein autoritatsloses Leben 
der Menschen ernstlich bestanden. Es ist auch nach der Natur des 
Menschengeschlechtes und nach dem Stande der Produktion der Be
darfsgegenstande wohl keine Aussicht, zu einer solchen autoritatslosen 
Gesellschaftsordnung auf die Dauer zu gelangeli . 

. So ergibt sich die Notwendigkeit einer Autoritat fur Befehl und 
Vollzug, von Befehlen und Befehlshabern. Aber diese Notwendigkeit 
ist hart. Denn jede autoritare Regelung, jeder Befehl und jeder Befehls
vollzug bedingt und bedeutet Zwang gegen den einzelnen, daher 
Freiheitsbeschrankung. Solches Eingreifen ist darum nur so weit 
sittlich gerechtfertigt, als die Notwendigkeit reicht. Das erklart, daB 
der Autoritat, etwa der Gesetze, Gerichte, V ollstreckungsorgane, nie 
und nirgends aIle Lebensverhaltnisse unterstellt, daB keineswegs die 
Regelung einer jeden oder auch nur fast einer jeden Beziehung eines 
Menschen zu einem anderen von einer ubergeordneten Gewalt abhangig 
sein sollte l ). Derartiges ist nicht einmal immer dann erforderlich, wenn 
zwei Menschen sich nicht miteinander vertragen (Streit um ein Pferd) , 
geschweige denn, daB eine solche Regelung stets dann notig ware, wenn 
die Beteiligten einig sind (Vereinbarung zu einem Spaziergange). Aus 
dieser Erkenntnis folgert denn auch wirklich jeder Staat, daB er keines
wegs aIle Lebensverhaltnisse autoritar zu behandeln, z. B. durch Gesetz 
rechtlich zu ordnen habe, sondern gerade nur jene, die dessen aus irgend
einem hinreichend wichtigen Grunde (§ 3 I) bedurfen. 

III. Die Autoritaten, die in Frage kommen, sind derzeit: 
Gesellschaftsgru ppe, Kirche (= Religionsgenossenschaft), Staat 
(in Osterreich: Bund und Lander; in der Schweiz: Bund und Kantone). 
Jede dieser drei Autoritaten erlaBt oder kennt doch Vorschriften, 
nach denen jedermann sich richten solI, der dieser Gesellschaftsgruppe, 

1) Schwind: Deutsches Privatrecht 22. 



Die Rechtsordnung 3 

etwa dem Arbeiter., dem Bauernstand einer bestimmten Gegend, dieser 
Religionsgenossenschaft, diesem Staate (nicht bloB als Biirger, sondern 
auch nur als Inwohner) angehOrt. Die Gesellschaftsgruppe hat Sitten, 
die Kirche Gebote (z. B. die zehn Gebote, die Kirchengebote), der Staat 
Rech tssa he. 

AIle diese Vorschriften beziehen sich jetzt (anders friiher: der heilige 
Stier der Agypter; das Pferd des Heliogabalus) nur auf Menschen. 
Sie betreffen in der Regel die (ala solche in die AuBenwelt tretenden) 
Handlungen, bisweilen, so namentlich viele Kirchenvorschriften, auch 
die innerlichen EntschlieBungen der Menschen. 

Das Entscheidende bei der Beurteilung des Gewichtes dieser 
Autoritaten fiir das Leben ist: Wie werden die Vorschriften durch· 
geseht? Wirken sie nur oder hauptsachlich durch die innere Bedeutung 
ihrer Anordnungen, durch deren EinfluB auf das Seelenleben der Menschen 
oder steht ihnen auch ein direktes Zwangsmittel zur Erwirkung der 
gebotenen und zur Unterdriickung der verbotenen Handlungen zur 
Verfiigung? Gesellschaftsgruppe und Religionsgenossenschaft verfiigen 
nun im modernen Kulturstaate, revolutionare Zeiten ausgenommen, 
iiber solche direkte Zwangsmittel nicht, sondern nur iiber indirekte 
(AusschlieBung aus der Partei, Abbruch der gesellschaftlichen oder 
geschaftlichen Beziehungen, Exkommunikation usw.). 

Der Staat allein unter diesen Autoritaten behalt sich das Monopol 
der direkten Zwangsmittel vor: Nur Rechtssahe sind durch solche 
Zwangsmittel vollstreckbar (Exekution, siehe § 13); vereinzelt 
gibt es sogar unerzwingbare Rechtssatze (z. B. solche betreffend Spiel. 
schulden), aber nur die Befolgung von Rechtssatzen ist direkt erzwingbar. 
Darin steckt der begriffliche Unterschied zwischen den Rechtssatzen 
einerseits, den Geboten der Sitte und den Kirchengeboten anderseits; 
hierin steckt im modernen Leben auch die iiberragende Bedeutung 
der staatlichen gegeniiber allen anderen Geboten. Freilich kommt es 
dennoch, und zwar auch in ruhigen Zeiten, vor, daB staatliche Gebote 
unbefolgt bleiben (eine Delogierung wird gewaltsam verhindert), und 
es geschieht auch, daB Gebote anderer Autoritaten als des Staates von 
dem oder jenem den Rechtssatzen vorangestelIt, lieber als diese befolgt 
werden (Kulturkampf, Gewerkschaften). Derartiges geschieht jedoch 
in groBerem Umfange nur in revolutionaren Zeiten; wiirde diese Er· 
scheinung dauernd, so lOste sich der Staat auf, um einer anderen Ge· 
sellschaftseinrichtung Platz zu machen (siehe § 13 II). 

§ 2. Die Rechtsordnnng 
I. Unter der Rechtsordnung versteht man die Summe aller Rechts· 

satze, unangesehen ihres Inhalts und des Organs, das sie erlaBt (Herrscher, 
Herrscher und Parlament, Reichstag, Reichsrat, National· und Bundes· 

1" 
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rat, Landtag usw.}. Die Rechtssatze entstehen im modernen Staate 
durch Gesetz, Notverordnung, Verordnung (Vollzugsanweisung), 
Gewohnheit. Es geIten aber, namentlich in Osterreich, von frillier 
her noch eine Reihe von Rechtssatzen unter anderen Bezeichnungen, 
so z. B. Hofkanzleidekret, Hofkammerdekret, Patent; von diesem 
zuletztgenannten Wort 1st zur Bezeichnung von Rechtssatzen fiir Bohmen 
sogar noch kurz vor dem Krieg in Osterreich Gebrauch gemacht worden. 

Wenn nur der Herrscherwille die rechtsbildende Quelle ist, also 
im sogenannten absolutistischen Staate, kommt dem Gesetzgeber die 
Verschiedenheit zwischen den einzelnen Formen . der Rechtssatzung 
nicht zum BewuBtsein; es werden darum alle obgenannten Bezeich
nungen der Rechtssatze ohne feste Abgrenzung durcheinander gebraucht. 
Erst im konstitutionellen Staate scheiden sich die Namen je nach der 
Art, wie die Rechtssatze verfassungsmaBig zustande kommen, und erst 
in diesen Staaten entwickelt sich der verfassungsgeschichtlich so wichtige 
Gegensatz von Gesetz und Verordn ung, unter denen dann die Ver
fiigung steht. 

II. a} Gesetze (im formellen Sinne) sind in Deutschland und 
Osterreich von der Volksvertretung erlassene Rechtssatze, da diese 
Organe allein in Osterreich (Bundesverf. v. 1. Oktober 1920, B. Nr.l, 
in der Fassung des BGBl. 367 ex 1925, Art. 24 ff.1) und im Deutschen 
Reich (Verf. v. 11. August 1919) die gesetzgebende Gewalt ausiiben. 
In anderen Staaten, so z. B. in GroBbritannien, ist die gesetzgebende 
Gewalt zwischen dem Herrscher und der V olksvertretung in der Art 
geteilt, daB zwar nur diese die Gesetze zu beschlieBen geeignet ist, daB 
aber dieser BeschluB, soll er auch wirklich ein Gesetz werden, nun noch 
der Sanktion des Herrschers bedarf. Freilich hat der Herrscher auch 
in diesen Staaten kein Abanderungsrecht, wohl aber vielfach ein bald 
entscheidendes, bald nur aufschiebendes Veto gegen solche Beschliisse 
der Volksvertretung (madame veto); allerdings ist der Herrscher in der 
Ausiibung dieses seines verfassungsmaBigen Vetorechtes haufig durch 
die politischen Machtverhaltnisse im Staate behindert. 

In Osterreich gibt es Bundes- und Landesgesetze. Der Bundes
prasident hat bei keiner Gesetzesgruppe ein Veto; bei Bundesgesetzen 
hat es im gewissen Umfang der Bundesrat (Art. 42 Bundesverf.), bei 
Landesgesetzen die Bundesregierung, aber nur als ein aufschiebendes 
(Art. 98 Bundesverf.). Wohl aber obliegt bei Bundesgesetzen dem 
Bundesprasidenten, bei Landesgesetzen dem Landeshauptmann die 
Unterfertigung (nur) der verfassungsmaBig, z. B. mit den erforderlichen 
Mehrheiten des beschluBfahigen Volksvertretungskorpers beschlossenen 

1) Adamonich-Frohlich: Die osterreichischen Verfassungsgesetze 
(samt Nachtrag); Mannlicher: Das Verwaltungsverfahren; Kelsen: Oster
reichisches Staatsrecht. 
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Gesetze. Der Bundesprasident ist berechtigt und verpflichtet, die 
OrdnungsmaBigkeit der BeschluBfassung zu priifen; die Wahrung der 
VerfassungsmaBigkeit der erlassenen Landesgesetze ist dem Verfassungs
gerichtshof anvertraut (Art. 140 BVG.). Bundesgesetze sind yom Bundes
kanzler im BGBI., Landesgesetze im LGBI. kundzumachen (Art. 49, 
97 Bundesverf.). An dies kniipft sich die Gesetzeswirkung; darum diirfen 
und miissen erforderlichenfalls die Gerichte die OrdnungsmaBigkeit 
der Kundmachung priifen. Der Kundmachungstag ist als Ausgabetag 
auf dem GBI. ersichtlich zu machen; er solI mit dem wirklichen Ausgabe
tag zusammenfallen, was freilich nicht immer der Fall ist. Die Ausgabe 
geschieht bisweilen spater, als auf dem betreffenden Stiicke des GBI. 
bindend angegeben ist. Das ist sehr bedenklich; denn die Gesetze treten 
verfassungsgemaB am Tage nach der Kundmachung in Kraft (Art. 49 
der Bundesverf.), und zwar auch gegen den, der sie weder kennt noch 
kennen kann (§ 2 OABGB.; § 2 Strafges.). Letzteres, also die Wirkung 
des Gesetzes auch gegeniiber dem Unkundigen, ist hart, aber der Regel 
nach urn der Rechtssicherheit willen unvermeidlich. Vermieden aber 
sollte unter allen Umstanden werden, daB ein unrichtiger Ausgabe-, 
also Kundmachungstag, angegeben werde; daB ein Gesetz also friiher 
in Kraft tritt, als man es lesen kann! Auch abgesehen von diesem ver
haltnismaBig leicht abzustellenden Mangel ist iibrigens die sofort an die 
Kundmachung ankniipfende Wirkung der Gesetze sehr zweckwidrig. 
Sie ist ein Riickschritt im osterreichischen Recht, entspricht nur doktri
naren Erfordernissen, ist namentlich bei umfangreichen Gesetzen un
praktisch, und wird darum oft (freilich nicht hiiufig genug) durch 
die zulassige Ausnahmebestimmung des Inhaltes durchbrochen, daB 
das betreffende Gesetz erst so und so viele Tage nach seiner Kundmachung 
in Kraft treten solIe. 

Gesetze wirken grundsatzlich weder in Deutschland noch in 
Osterreich (§ 5 OABGB.) zuriick, und zwar deshalb nicht, weil niemand 
in seinem Vertrauen auf die Rechtsordnung enttauscht werden solI; 
insbesondere wirken darum Strafgesetze nicht zuriick. Der Satz war 
nicht immer und nicht iiberall Rechtens (bill of attainder). Auf dem 
Gebiete des Verfassungs- und Verwaltungsrechtes hat er sich sogar 
nie vollig durchgesetzt. Auf dem Privatrechtsgebiete herrschte jedoch 
grundsatzlich das Riickwirkungsverbot. In der und nach der Zeit des 
Weltkrieges ist aber nicht wenigen Gesetzen (und sonstigen Recht8satzen) 
auch auf dem Gebiete des privatwirtschaftlichen Lebens wiederholt 
die riickwirkende Kraft beigelegt worden. 1m Kriege geschah es 
namentlich im Zusammenhange mit der Organisation von Wirtschafts
zentralen und mit den damit verbundenen Beschlagnahmen von Bedarfs
artikeln durch den Staat. Es blieb aber nicht bei solchen durch die 
Kriegsnot erklarlichen, wenn auch nicht immer zureichend gerecht-
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fertigten Eingriffen; sind doch noch durch ein BGes. vom 26. April 1921, 
BGBI. Nr.267, abgelaufene Patente fiir unter Umstanden verlangerbar 
erklii.rt worden, und ein BGes. yom 15. Juli 1921, BGBI. Nr.427, hat 
gewisae abgeschlossene, schon in der Erfiillung begriffene Hokabstockungs
vertrage fUr ungiiltig erklart. Wenn auch zugegeben werden rouB, daB 
die Unwirksamkeitserklii.rung mancher Vertrage durch riickwirkende 
Rechtssatze politisch und wirtschaftlich begreiflich gewesen ist, und 
daB auch sonst manches in einzelnen Fallen fiir Riickwirkungen spricht, 
so dad man sich doch den Bedenken nicht verschlieBen, die darin liegen, 
daB der Grundsatz allzu oft aufgegeben wurde, privatrechtliche Gesetze 
wirken nicht zuriick. Der Gesetzgeber hatte in der Not der Zeit, in dem 
drlngenden Wunsche nach zeitgerechter Abhilfe, anscheinend bisweilen 
die Erwagung beiseite gestellt, daB eine jede solche Riickwirkung die 
Rechtssicherheit, das Vertrauen auf wohlerworbene Rechte, auf die 
Erfiillung ordnungsgemaB abgeschlossener Vertrage erschiittere. Dieses 
Vertrauen aber solI, namentlich in einer ohnedies unruhevollen Zeit, 
nicht ohne dringende Not, nicht zur Beseitigung augenblicklicher 
Schwierigkeiten getriibt werden; denn Handel und Wandel beruhen 
groBtenteils auf ihm. 

b} Verordnungen sind von der Regierung (dem Landeshauptmann) 
im Rahmen der Gesetze, allenfalls auf Grund eines sogenannten Er
roii.chtigungsgesetzes, erlassene Rechtssatze. Sie werden in den GBI. 
oder in den Verordnungsblattem der Ministerien kundgemacht. Sind 
sie gehOrig kundgemacht, so binden sie jeden Rechtsunterworfenen, 
bis der Verfassungsgerichtshof die Verordnung fiir ungiiltig erklart; 
die anderen Gerichte sind dagegen zur Ungiiltigkeitserklarung nicht 
befugt, sondem haben den Verfassungsgerichtshof anzurufen, wenn 
sie gegen die Giiltigkeit einer Verordnung Bedenken haben (Art. 92 der 
O. Bundesverfassung). 

Notverordnungen (Kais. V. auf Grund des § 14 des Staats
grundges. yom 21. Dezember 1867, RGBI. Nr. 144) sind Verordnungen 
gewesen, die in der Monarchie Osterreich in Notfallen, wahrend der 
Reichsrat nicht tagte, von der Gesamtregierung unter der Sanktion des 
Kaisers erlassen, solche Rechtssatze aufstellten, die verfassungsgemaB 
eines Reichsgesetzes bedurften; eine solche Notverordnung hatte dann Ge
aetzeskraft, bis eines der beiden Hauser des Reichsrates (Abgeordneten
oder Herrenhaus) die' Genehmigung ausdriicklich versagte. Gegeniiber 
der Landesgeaetzgebung gab es diese, iibrigens auch auBerhalb Oster
reichs verbreitete Einrichtung der Notverordnung nicht. In den Zeiten 
der Arbeitsunfahigkeit des Osterreichischen Reichsrates wurden sehr 
viele Notverordnungen erlassen; sie waren die Wafie der Regierung 
gegen die Lahmlegung des Reichsrates durch die Obstruktion oder 
passive Resistenz von Minderheitsparteien. Das geltende Verfassungs-
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recht Osterreichs schlieBt neue N otverordnungen aus; manche alte gelten 
aber noch, da die Gesetzgeber der Monarchie und der Republik sich 
iiber sie gar nicht ausgesprochen haben. 

c) Verfiigungen sind keine Rechtssatze, sondem amtliche An
ordnungen zur Erledigung eines einzelnen FalIes (z. B. die Erteilung 
einer Baubewilligung). 

III. Das Gewohnheitsrecht1) besteht aus Rechtssatzen, die 
sich in der Volksiiberzeugung gebildet haben und fortdauemd geiibt 
werden. Es entsteht also nicht durch Gesetz oder Verordnung, sondem 
durch die fortdauemde Obung eines Satzes im Verkehr - vielfach 
durch Richterspriiche, Gerichtsgebrauch zutage tretend - in der 
Oberzeugung, es sei ein Rechtssatz 2). Die Gerichte und ihre Recht
sprec~ung diirfen in Osterreich und in der Tschechoslovakei (anders 
in England; fiir Deutschland strittig) kein Gewohnheitsrecht erzeugen 
und vermogen es auch nicht, sondern wenden es nur an. 

Gewohnheitsrecht gibt es auf dem Gebiete des Privatrechtes in 
Osterreich nicht, § 10 OABGB., auf dem des Handelsrechtes selten3) , 

ArtikellOHGB; das gleiche gilt in der Tschechoslowakei. In Deutsch
land ist das Gewohnheitsrecht auf dem ganzen Privatrechtsgebiete 
Rechtsquelle, doch sprechen das DBGV. und das DHGB. nichts dariiber. 

IV. Kodifiziertes und nicht kodifiziertes Recht. 
Man versteht unter einer Gesetzeskodifikation die Zusammen

fassung, sei es alIer Rechtssiitze eines Staates, sei es alIer jener, die ein 
groBeres Rechtsgebiet (z. B. das Strafrecht) betreffen, in einem Ge
setzbuche. Der Vorteil solcher Kodifikationen besteht in der groBen 
Obersichtlichkeit der darin zusammengefaBten Rechtssatze und in 
der gegeniiber der Einzelgesetzgebung erhOhten Moglichkeit, die einzelnen 
Rechtssatze nach groBen Grundsatzen der Gesetzgebung zu verfassen, 
statt· nach den Bediirfnissen der einzelnen, der rechtlichen Regelung 
bediirftigen Situation; auch lassen sich Widerspriiche der einzelnen 
Rechtssatze untereinander leichter bei einer Kodifikation als sonst 
vermeiden. Nachteile der Kodifikation gegeniiber den Einzelgesetzen 
fehlen nicht; doch iiberwiegen die Vorteile. Darum ist das Bestreben 
nach solchen Gesetzeskodifikationen sehr alt. 

Die aIteste bekannte Gesetzeskodifikation ist jene des babylonischen 
Konigs Hammurabi etwa aus dem Jahre 2250 vor Christus. Jiinger, 
der eben genannten inhaltlich bisweilen nahestehend, ist die Gesetzes
kodifikation, die im Alten Testament, freilich verbunden mit der 
Religionslehre und Volksgeschichte, auf uns gekommen ist. Die Romer 

1) Ehrenzweig: System des osterr. allgem. Privatrechts III 52. 
2) Danz: Rechtsprechung nach der Volksanschauung und nach dem 

Gesetz. 
8) Pisko: Lehrbuch des Handelsrechtes, 21 ff. 
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haben dreimal ihre gesamten Rechtssatze zu kodifizieren unternommen, 
in den Jahren 451,450 v. Ohr. in den zehn, dann zwolf Tafeln durch eine 
Kommission, im Jahre 438 n. Ohr., unter dem Kaiser Theodosius II., 
endlich in den zum Teil sehr tumultreichen Jahren 529 bis 534 unter 
dem Kaiser Justinian durch eine Kommission, an deren Spitze Tribonianus, 
ein hoher Staatsbeamter, standl). Diese zuletzt genannte Kodifikation 
hat einen au1lerordentlich starken EinfluB auf die Rechtsentwicklung 
sehr groBer Teile Europas geiibt, und zwar bis in die jiingste Zeit; in 
manchen Gebieten Deutschlands galt sie bis 1. Januar 1900. Ludwig XIV. 
hat in der Mitte des 17. Jahrhunderts in den fiinf groBen Ordonnances 
Kodifikationen fiir Frankreich schaffen lassen, von denen die Ordonnance 
pour la marine mindestens bis Herbst 1918 in Triest a1s ein erganzendes 
Gewohnheitsrecht in Geltung stand. Die Aufklarungszeit b:.;achte 
PreuBen das hauptsachlich durch Suarez vei'faBte Allgemeine Land
recht (1794), Osterreich 1811 das ABGB., desseu Hauptvei'fasser Freiherr 
v. Martini und v. Zeiller waren; Frankreich die Oode civil, de commerce, 
de procedure, d'instruction criminelle, penale (1804 bis 1810). 

Die Anglo-Amerikaner und die skandinavischen Staaten hielten 
und halten sich von solchen Kodifikationen ferne; noch heute haben 
weder GroBbritannien noch die Vereinigten Staaten von Nordamerika 
ein BGB. oder HGB. Sonst aber ruhten die Kodifikationsbestrebungen 
in den Kulturstaaten nicht (Allgemeine Deutsche W. O~ 1850; Allgemeines 
deutsches Handelsgesetzbuch 1862) und setzten sich bis zum heutigen 
Tage fort. Knapp vor dem Kriege griffen sie sogar iiber Staatsgrenzen 
hinaus. So wurde im Haag eine einheitliche Wechselordnung fiir alIe 
Staaten vereinbart; doch hat der Weltkrieg ihre Einfiihrung verhindert, 
wenn auch nicht die Bestrebungen nach Schaffung einer einheitlichen 
Wechselordnung erstickt 2). Jetzt werden einheitliche Gesetzbiicher fiir 
Osterreich und Deutschland gewiinscht; diese Bewegung, als ein VorIaufer 
der Vereinigung von Deutschland und Osterreich gedacht, hat bisher auf 
dem Privatrechtsgebiete noch keine praktischen Ei'folge erzielt, obwohl 
die osterreichische Regierung den Entwui'f eines neuen HGB. in diesem 
Sinne hat ausarbeiten lassen. Die Schwierigkeiten deB Problems sind 
groB3). 

§ 3. Inhalt der Reehtsordnung 
I. Die Rechtsordnung ordnet Lebensverhaltnisse rechtlich, erhebt 

sie damit zu Rechtsverhaltnissen. Derartiges geschieht nur fiir jenen 

1) Kulturgeschichtlich sehr interessant: Hofmann, Die Kompilation 
der Digesten Justinians. 

B) Dnter anderen beschaftigt sich der Volkerbund mit dieser Frage; 
Flotow in Ztschr. fiir auslandisches und intemationales Privatrecht I 68 ff. 

8) Pollak: Rechtsgleichheit. Derselbe, Der Entwurf eines osterr. 
HGB. (Rheinische Ztschr. X 360 ff.). 
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Teil der Lebensverhiiltnisse, deren rechtliche Regelung im Interesse 
des Nebeneinanderlebens der Menschen fiir notwendig oder doch fiir 
niitzlich angesehen wird. Welche Lebensverhiiltnisse das seien, bestimmt 
der Staat. Dber das Bediirfnis hinaus soll er dies nicht tun (siehe § I II). 
So wenig Gesetze als moglich, kein Gesetz mehr ala unerlii..Blich, das 
soll seine Parole sein. Denn zuviel reglementieren ist ebensowenig 
sittlich gerechtfertigt und ein ebensolches nbel wie zuviel verwalten; 
revolutionii.re Regierungen siindigen oft gegen das erate, absolutistische 
gegen das zweite. Da die Bediirfnisse der Rechtsunterworfenen nach 
dem Kulturstand und den Wirtschaftsverhiiltnissen im Staate zu ver
schiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten verschieden sind, ist 
die Rechtsordnung in verschiedenen Staaten und im gleichen Staate 
zu verschiedenen Zeiten eine ungleiche. Namentlich aber wird ihr Umfang 
und Inhalt durch das Programm der jeweils heITschenden politischen 
und sonstigen sozialen Parteien stark beeinflu.Bt; die Rechtsordnung 
eines sozialdemokratisch organisierten hat einen wesentlich anderen 
Umfang und Inhalt ala jene eines vom Biirgertum oder eines von der 
Aristokratie beherrschten Staates. Der Einflu.B dieser Machtverhii.ltnisse 
zeigt sich sogar gleich nach zwei Richtungen: Welche Lebensverhiiltnisse 
sollen zu Rechtsverhii.ltnissen erhoben werden 1 Welchen Inhalt soll dieses 
Rechtsverhiiltnis bekommen, wie soll es rechtlich geordnet werden 1 

a) Es kann nicht wundernehmen, daB danach schon der Kreis 
der zu Rechtsverhiiltnissen erhobenen Lebensverhii.ltnisse bald groBer, 
bald kleiner ist. Es gibt in der Tat fast kein Lebensverhiiltnis, welches 
zu jeder Zeit und an jedem Ort ein Rechtsverhiiltnis, rechtlich geordnet, 
ist; ist doch bei einzelnen Volkern der Elternmord unter gewissen 
Umstanden nicht verboten und nicht strafbar und (was keineswegs 
selbstverstii.ndlich ist,) auch nicht geboten. Leider verii.ndert sich der 
Kreis der zu Rechtsverhii.ltnissen erhobenen Lebensverhii.ltnisse manchmal 
schneller ala wiinschenswert. 

b) N och mehr ii.ndert sich freilich und bedauerlicherweise manchmal 
auch noch schneller der Inhalt der Rechtsverhiiltnisse. Darin ist die 
Rechtsordnung viel unbestii.ndiger ala bei der Begrenzung des Kreises 
der Rechtsverhii.ltnisse. Das ist begreiflich; denn da ist der Tummel
platz fiir Sozial-, insbesondere fiir Parteipolitik; ein christlichsoziales 
Mieterschutzgesetz sieht ganz anders aus als ein sozialdemokratisches, 
und zur Frage nach der Strafbarkeit des Wuchers standen die Liberalen 
anders ala die Konservativen. 

II. Strenges, billiges; zwingendes, nachgie biges; A us
legungsrech tl). 

1) Ehrenzweig: 1/1 59 (fiir das osterreichische Recht); Ehrlich: 
Das zwingende und das nicht zwingende Recht (fur das Deutsche Recht). 
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Sind die Fragen beantwortet, ob ein Lebensverhaltnis rechtlich 
geordnet werden solIe und welchen Inhalt die Rechtssatze haben sollen, 
so entsteht nun die dritte Frage danach, welche Kraft den einzelnen 
Rechtssatzen zu verleihen sei 1 Denn nicht alIe bediirfen der gleichen 
Starke; das hangt vielmehr von der Wichtigkeit des Lebensverhii.ltnisses 
abo Man unterscheidet: 

Strenges Recht - Billigkeitsrecht, 
Zwingendes - nachgiebiges Recht, 
Anordnendes - Auslegungsrecht. 

Diese Einteilungen kreuzen einander. 
a) Grundsatzlich bindet das Gesetz den Richter, auch den Laien

richter. Abweichen vom Gesetz ist da (auch in HandeIssachen) Amts
pflichtsverletzung, die unter Umstanden sogar Haftpflicht des Staates 
(Syndikatshaftung) und der Richtenden auslost. Ausnahmsweise weist 
aber das Gesetz den Richter selbst an, nach Billigkeit zu entscheiden, 
z. B. bei der Bemessung des Heiratsgutes, friiher auch bei manchen 
Warenlieferungsvertragen. 

b) Zwingendes Recht ist jenes, welches auch gegen den erklarten 
Willen des oder der Rechtsunterworfenen anzuwenden ist; die Be
teiligten kOnnen sich diesem Teile der Rechtsordnung auf keine Weise 
rechtlich wirksam entziehen, selbst nicht durch einen Vertrag (Verbot 
der Totung des Einwilligenden, des Duells, des Banditenvertrages, 
des Wuchers). Jeder zwingende Rechtssatz ist also ein besonders scharfer 
Eingriff in die Lebenssphare des einzelnen zugunsten der Allgemeinheit. 
Darum ist zwar das offentliche Recht, namentlich das Strafrecht, voll 
von zwingenden Rechtssatzen, das Privatrecht dagegen (z. B. das 
biirgerliche, HandeIs-, Wechsel-, Scheckrecht) verha1tnismaBig frei 
davon. Beispiele zwingender Rechtssatze auf dem Privatrechtsgebiete: 
§§ 879 (Nichtigkeit von Vertragen), 1278 (Form des Erbschaftskaufes), 
1295/2 (illoyale Rechtsausiibung), 1336/2 (MaBigung des Vergiitungs
betrages durch den Richter ) OABGB.; § 2 OJournalistenges. vom 
11. Februar 1920, StGBI. Nr. 88 (Dienstzettel); Artikel1l4 (Vertretungs
befugnis der personlich haftenden HandeIsgesellschafter), 305, 422 
(Kontrahierungszwang der Eisenbahnen) OHGB.; 248/1 (Zinseszinsen), 
2229/2, 2233 (das Testament betreffend) DB GB. , § 14 (Registerzwang,) 
23 (Firmenveraullerung) DHGB. Doch nehmen auch auf dem Gebiete 
des Privatrechtes die zwingenden Rechtssatze nicht erst seit den letzten 
Jahren, sondern schon seit den letzten Jahrzehnten stetig zu (Recht 
der Privatangestellten, Versicherungsvertragsgesetz, Mieterschutz usw.), 
da die gesetzgebenden Gewalten in ihnen Schutzmittel der wirtschaftlich 
schwacheren gegen die starkeren Bevolkerungsgruppen sehen. Diese 
Linie der Privatrechtsentwicklung ist im wesentlichen niitzlich, wenn 
sie auch nicht zu oft beniitzt und nicht zu schnell begangen werden solI. 
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N achgie biges (auch dispositives, erganzendes) Recht ist jenes, 
welches Willensliicken der Rechtsunterworfenen, etwa der Vertrags
parteien, auszufiillen bestimmt ist. Es wird darum nur dann wirksam, 
wenn der Beteiligte oder aIle Beteiligten nichts oder nichts anderes 
bestimmt haben. Der Vertrag mit den Usancen geht also dem nach
giebigen Rechte vor; dieses kommt nur zur Anwendung, wenn es etwa 
am Vertrage fehlt oder wenn dieser Vertrag Liicken, z. B. hinsichtlich 
der Warenqualitat, der Hohe der Verzugszinsen, der Erfiillungszeit, 
enthiilt. Wahrend der zwingende Rechtssatz den Verkehr 
beschrankt, entlastet ihn der nachgiebige Rechtssatz; denn 
er befreit die Vertragsparteien von der Aufnahme zahlreicher Vorschriften, 
die zur Geschiiftsabwicklung notig sind und deren Aufnahme in den 
Vertrag diesen unter Umstanden schwerfallig machen wiirde (siehe 
§ 6 I). Beispiele: §§ 147/1 (Antrag), 242 (Erfiillung der Leistung nach 
Treu und Glauben), 244 (Valuta), 251 ff. (MaB des Schadenersatzes) 
DBGB.; §§ 354, 369, 379 DHGB.; Artikel 90/2 (Geschiiftsfiihrung bei 
der offenen Handelsgesellschaft), 313 (Z uriickbehaltungsrecht), 317/1 
(Vertragsform) OHGB.; §§ 905 (Erfiillungsort), 918 (Erfiillungsmangel), 
932 (Gewahrleistung) OABGB. . 

c) Auslegungsrechtl) kommt in Fraga, wenn vollstandige, 
aber undeutliche Willenserklarungen vorliegen (es ist z. B. von S 
schlechthin die Rede). In solchen Fallen solI im Streitfall allerdings 
zuerst ermittelt werden, welches der wenn auch undeutlich ausgesprochene 
wahre Parteiwille bei Abgabe der AuBerung war (ob z. B. die Parteien 
osterreichische oder englische Schilling meinten). Dariiber hinaus aber 
greift das Auslegungsrecht ein, indem es bisweilen bestimmt, daB die 
unklare Willenserklarung von Gesetzes wegen in einer bestimmten 
Weise verstanden zu werden hat, und zwar ohne Riicksicht darauf, 
ob diese gesetzliche Auslegung der Meinung oder gar dem Willen der 
Parteien entspricht; es ist dabei gleichgiiltig, ob die Partei sich absichtlich 
oder fahrlassiger- oder zufalligerweise undeutlich ausgedriickt hat. Der 
Wirkungskreis des Auslegungsrechtes ist klein; denn in der Regel soIl 
man trachten, aus der undeutlichen Erklarung die wahre Willenserklarung 
zuermitteln. Aber ausnahmsweise kiimmert sich das Gesetz eben nicht 
um die richtige Auslegung der undeutlichen Erklarung, sondem be
fiehlt eine bestimmte Auslegung an. So § 1353 OABGB., Artikel 278 
OHGB. (§ 346 DHGB.), Artikel 327 OHGB.: "Lautet die Erfiillungs
zeit auf das Friihjahr.... so entscheidet der Handelsgebrauch des 
Ortes der Erfiillung." Die hieher gehOrigen Rechtssatze zwingen nicht 
und erganzen weder eine fehlende noch eine liickenhafte, sondem 
erklaren nm von Gesetzes wegen eine undeutliche Willenserklarung. 

1) Danz: Die Auslegung der Rechtsgeschafte. 
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Ihr Zweck ist, von den Beteiligten abgegebene Willenserklarungen, 
insbesondere Vertrage, wenn tunIich, nicht an ihrer Undeutlichkeit 
scheitern zu lassen. 

§ 4. Wichtige Rechtsquellen 
I. Osterreich. 
a) Das Allgemeine biirgerliche Gesetzbuch, Patent vom 

1. Juni 1811, ein wertvolles Erzeugnis der AllikJarungszeit, das Ergebnis 
einer fast 60jahrigen Arbeit, nicht am wenigsten als ein Muster vor
trefflicher Schreibart bekannt. Es erfuhr im Lallie seiner Geltung 
Erganzungen und Abanderungen, darunter die bedeutendsten in den 
Jahren 1914, 1915, 1916 (drei Teilnovellen1). Es gilt auch im wesentIichen 
in der Tschechoslowakei 2), die allerdings ein einheitIiches Gesetzbuch 
fiir das ganze Staatsgebiet vorbereitet. 

b) DasAllgemeine Handelsgesetz buch vom 17.Dezember 18623), 

ausgearbeitet im Allitrage der Deutschen Bundesversammlung, groBen
tells unter dem Vorsitze des Wiener Handelsgerichtsprasidenten v. Raule 
und nach und nach in den einzelnen Deutschen Bundesstaaten ein
gefiihrt. Es behandelt in den ersten drei Biichern im wesentlichen die 
Rechtsverhaltnisse des Handelsstandes; das vierte Buch handelt von 
den "Handelsgeschiiften" und dessen Wirkung reicht weit iiber den 
Handelsstand hinaus, gilt namlich grundsatzlich stets, wenn der be
treffende Vertrag auch nur auf einer Vertragsseite ein Handelsgeschaft 
ist (wichtig fiir Detaillisten), Artikel 277 OHGB. (dazu die Einteilung 
der H andelsgeschafte in den Artikeln 271 bis 274 OHGB.; siehe 
§ 40 I). Das OHGB. hat manche Abanderungen und viele Ergiinzungen 
erfahren, so: Gesetz vom 9. Marz 1906, RGBI. Nr. 58, iiber die Ge
sellschaften mit beschrankter Haftung; hiezu Ges. vom 20. Okto
ber 1921, BHBI. Nr. 577; Versicherungsvertragsgesetz vom 
28. Dezember 1917, RGBI. Nr. 581; Betrie bsra tegesetz vom 
15. Mai 1919, StGBl. Nr. 283; Privatangestelltengesetz vom 
11. Mai 1921, BGBl. Nr. 292; Eisenbahnverkehrsordnung vom 
15. Juni 1921, BGBl. Nr.320 4) (eine neue in Vorbereitung); Handels
agentengesetz vom 24. Juni 1921 BGBl., Nr. 348. Von diesen Ge
setzen wurden die bis zum Umsturz erlassenen in der Tschechoslowakei 
in Kraft gelassen 5). 

1) Gesetzesausgabe und systematische Darstellung der Oberstgericht
lichen Entscheidungen der Staatsdruckerei und von Manz. 

2) Gesetzesausgabe von Egon Weill. 
3) Gesetzesausgaben mit Entscheidungen der Staatsdruckerei und 

von Manz. 
4) Gesetzesausgabe zum HGB. mit Entscheidungen der Staatsdruckerei. 
6) Gesetzesausgabe von Egon Weill. 



Wichtige Rechtsquellen 13 

c) Wechselordnung vom 25. Janner 1850, RGBI. Nr. 51. Die 
Tschechoslowakei bereitet eine neue Wechselordnung vor. 

d) Gewerbeordnung, kais. Pat. vom 20. Dezember 1859, RGBI. 
Nr. 227. Diases Gesetz (genauer: diesas Patent) hat viele Veranderungen 
durch Novellen erfahren, in denen sich die Umwandlungen spiegeln, 
welche seit 1859 in der Beurteilung wirtschaftlicher Vorgange einge
treten sind 1 ). 

e) Konkurs-, Ausgleichs- und Anfechtungsordnung, 
KaisV. vom 10. Dezember 1914, RGBI. Nr. 3372) nach langeren Vor
arbeiten wahrend des Krieges kundgemacht, durch ein BG. vom 
20. Februar 1925, BGB. 87, novelliert 3). Die Tschechoslowakei bereitet 
eine neue Ausgl.O. vor. 

f) Das Seerech t war in der Osterreichischen Monarchie (in den 
im Reichsrate vertretenen Konigreichen und I.Jandern) nicht kodifiziert. 
Das vom Seerecht handelnde 5. (jetzt 4.) Buch des Deutschen Handels
gesetzbuches war in Osterreich deshalb nicht zum Gesetz erhoben 
worden, weil es nordisches Seerecht enthielt; zu einer selbstandigen 
Seerechtskodifikation ist es aber nicht gekommen, vielleicht deshalb 
nicht, weil Osterreich sich nicht mit Ungarn einigen konnte. Es galt 
in Dalmatien das Editto politico di navigazione vom 25. April 1774 und 
das II. Buch des Codice di commercio in der Fassung von 1811 als 
Gesetz (beide veraltet), in Triast und in dem Kiistenland kraft des Ge
wohnheitsrechtes (unter dem genannten Editto) das 2. Buch des Codice 
di commercio und die ordonnance pour la marine, fiir Seeversicherungs
recht (freilich dem § 10 OABGB. entgegen) kraft der Polizzenbedingungen 
das Deutsche Seeversicherungsrecht (§ 54 IT). Die Republik Osterreich 
hat fiir ihre Handelsschiffe auf Grund des Artikels 225 des Staatsvertrages 
von St.-Germain-en-Laye und der Vereinbarung vom 21. April 1921, 
BGBI. 430/24, ein Flaggenrecht und ein Schiffsregister (OGes. v. 
17. Miirz 1921, BGBI. Nr. 176), Zeichen dafiir, daB sie trotz des Mangels 
einer Meereskiiste eines Seerechts bedarf; man wird sich bis zur Uber
nahme des Deutschen Seerechtes mit jener Rechtslage zu begniigen 
haben, die in Triest bis zum Kriegsende galt. 

II. Deutsches Reich. 
a) Das biirgerliche Gesetzbuch fiir das Deutsche Reich 

vom 18. August 1896, am 1. Janner 1900 in Kraft getreten4). 

1) Gesetzesausgabe der Staatsdruckerei. 
2) Gesetzesausgabe der Staatsdruckerei mit Entscheidungen. 
3) Gilt in derTschechoslowakei in derFassung der G. vom 20. Juni 1922, 

SG. 190, und 26. April 1923, SG. 99. Gesetzesausgabe mit Entscheidungen 
von Egon Weill. 

4) Gesetzesausgabe von Bensheimer. Die Erganzungen und Neben
gesetze von Jager. 
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b) Das Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897, am 1. Jii.nner 1900 
in Kraft getreten; das dritte Buch handelt von den Handelsgeschaften 
und gilt kraft seines dem Artikel 277 OHGB. entsprechenden § 345 
weit iiber den Handelsstand hinaus1). Viele Nebengesetze und Ver
ordnungen, so das Versicherungsvertragsgesetz vom 30. Mai 1908, 
RGBl. S. 263, die Eisenbahnverkehrsordnung vom 23. Dezem
ber 1908, RGBl. S. 93/1909, das Betriebsrategesetz vom 4. Fe
bruar 1920, RGBl. S. 147, das Gesetz, betreffend die Gesellschaften 
mit beschrankter Haftung vom 20. Mai 1898, RGBl. S. 846. 

c) Die Wechselordnung vom 3. Juni 1908, RGBl. S. 127. 
d) Die Konkursordnung vom 20. Mai 1898, RGBl. S. 612 2). 

Die Vergleichsordnung vom 5. Juli 1927, RGBl. 11393). 

e) Das Seerecht ist im letzten (jetzt 4.), mit "Seehandel" iiber
schriebenen Buche des HGB. geregelt. 

III. Die romanischen Staaten haben ihr Handelsrecht fast 
aIle mehr oder weniger im AnschluB an den Code de commerce kodifiziert, 
so Belgien und Luxemburg, iibrigens auch die Tiirkei. Etwas selbstandiger 
sind Spanien, Portugal und die mittel- und siidamerikamschen Staaten 
vorgegangen; noch ein wenig weiter entfernen sich die HGB. der Nieder
lande und von Rumanien vom Ausgangspunkte. 

Italien, die Schweiz, Serbien und Bulgarien haben ver
sucht, in ihrem HGB. zwischen den Grundsatzen des Deutschen HGB. 
und des code de commerce zu vermitteln. 

Die Rechtslage in RuBland ist, obwohl riicklaufig, derzeit noch 
nicht konsolidiert. 

§ 5. Das Rechtsgeschiift 
I. Das zwingende Recht gebietet und verbietet, ohne sich um 

Wunsch oder Willen der Beteiligten zu kiimmern. Anders das nach
giebige Recht; es beansprucht nur eine aushilfsweise Geltung. Damit 
ist dem Parteiwillen nicht nur im rechtsleeren Gebiete (§ 1 II), sondern 
auch im Rahmen der Rechtsordnung Raum zur Herbeifiihrung von 
Wirkungen gegeben, die den Wirkungen eines nachgiebigen Rechts
satzes ahnlich sehen und nahe stehen. Vereinbaren die Parteien z. B. 
den ZinsfuB des Darlehens, so muB dies der Schuldner ebenso respektieren, 
wie sonst den in Ermanglung einer Parteienvereinbarung geltenden 
gesetzlichen ZinsfuB des Artikels 281 OHGB. Es vermogen die Parteien 
somit auf dem von nachgie bigen Rechtssatzen besetzten Rechtsgebiete 
durch ihren Willen solche Rechtswirkungen hervorzubringen wie sonst 

1) Gesetzesausgabe von Bensheimer. Mliller-Erzbach: Das 
Deutsche Handelsrecht. 

2) Jager: GrundriB des Konkursrechts. 
8) Lucas: Kommentar zur Vergleichsordnung. 
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das Gesetz, und die Rechtsordnung gewahrt sogar diesem Parteiwillen 
in der Regel die gleiche Erzwingbarkeit wie sonst den Rechtssatzen. 

Man kann danach sagen: der Beteiligte, die Partei hat recht
schaffende Gewalt auf dem Gebiete des nachgiebigen 
Rechtes; insoweit ist der Parteiwille eine Rechtsquelle wie das Gesetz. 
Immerhin besteht ein tiefgreifender Unterschied: Wahrend der Rechts
satz (der zwingende nicht weniger als der nachgiebige) eine allgemein 
verbindliche Norm ist, vermag der Parteiwille Rechtsfolgen nur fiir den 
einzelnen Fall zu bestimmen. So ordnet Artikel 282 ORGB. das 
MaB der kaufmannischen Sorgfalt allgemein mit den Worten: "Wer 
aus einem Geschaft... einem andern zur Sorgfalt verpflichtet ist, muB 
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes anwenden;" ein bestimmter 
Gesellschaftsvertrag regelt es dagegen nur fiir diese Randelsgesellschaft. 

Diese Rechtssatzungen durch den Parteiwillen erscheinen als 
Rech tsgeschafte (Vertrag und einsei tiges Sch uld versprechen). 

II. Rechtsgeschafte1) sind Absichtserklarungen auf eine 
Rechtsanderung; ich erklare z. B., daB deine Uhr durch Kauf die 
meine werden solle. 

Gedanklich soIl jedem Rechtsgeschiift ein Wille zugrunde liegen. 
Aber die Rechtsordnung kann die Wirkungen des Rechtsgeschiiftes 
z. B. der Miete, nicht an diesen bloB gedachten Willen kniipfen, da er 
fUr die Umwelt unerkennbar und darum fiir den Geschiiftsverkehr 
unbrauchbar ist. Die Rechtsordnung kniipft darum ihre Wirkungen 
grundsatzlich an die Willenserklarung: hinter ihr tritt regelmaBig 
der etwa von der Erklarung abweichende Wille zuriick; insbesondere 
sind geheime Vor behalte (Mentalreservationen) stets bedeutungslos. 

Damit eine Erklarung eine Willenserklarung sei, muB sie ernst, 
deutlich und so bestimmt lauten, daB sie ihre Richtung auf eine kon
krete beabsichtigte Rechtsanderung mit Sicherheit erkennen lasse. 
Was der Schauspieler in seiner Rolle spricht, ist darum ebensowenig 
eine Willenserklarung als eine Reklametafel oder als etwa die '!uBerung 
eines Geschaftsherrn an den Angestellten: "Sie werden mit mir zu
frieden sein." Ob eine Erklarung diesen Erfordernissen an eine Willens
erklarung, namentlich jenen der Deutlichkeit und Bestimmtheit, ent
spricht, das ist durch Auslegung zu ermitteln; diese hat sich dabei 
auf die anstandige Verkehrssitte zu stiitzen. Uber die einzelnen Aus
legungsregeln siehe §§ 655, 914, 915 OABGB.; Artikel 278, 279 ORGB.; 
§§ 33, 157, 2084 DBGB.; § 346 DRGB. 

Willenserklarungen konnen (aufschiebend oder auflosend) bedingt, 
das heiBt yom Eintritt oder Nichteintritt einer bestimmten Tatsache 
(z. B. beim Engagement eines Bergfiihrers yom guten Wetter) abhiingig 

1) Ehrenzweig: System 1/1 201 ff. 
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gemacht, oder unbedingt sein. Sie konnen ausdriicklich und still
schweigend abgegeben werden, stillschweigend insbesondere durch ein
wandfrei schliissige Handlungen (Annahme der Faktura n; §§ 863, 864 
(Ausfiihrung des Vertrages statt einer Annahmeerklarung) OABGB.; 
Artikel 278, 323 OHGB. 

III. Formen der RechtsgeschiLfte in Osterreich: Miindlichkeit, 
gewohnliche Schriftform, Schriftform mit der Beglaubigung von Unter
schriften, Notariatsakt, eindeutiges oder yom Gesetz eindeutig aliS
gelegtes Stillschweigen (§ 863 OABGB.; Art. 7 [Ehefrau], 278, 323, 
333, 347 [Bemangelung] OHGB.); doppeldeutiges Stillschweigen 
.bedeutet also rechtlich nichts, weder Anna,hme nach Ablehnung, das 
Gesetz verfiige denn anders. Ahnliche Formen, wenn auch nicht vollig die 
gleichen, stellt das deutsche Recht zur Verfiigung. 

Fiir den AbschluB der Rechtsgeschafte gilt von Gesetzes wegen 
der Grundsatz der Formfreiheit, § 883 OABGB.; Artikel317 OHGB., 
§§ 12b, 127 DBGB. Gerade deshalb diirfen aber die Parteien die Ein
haltung bestimmter Formen als Giiltigkeitsbedingung des Rechts
geschaftes vereinbaren, z. B. daB der Mietvertrag erst durch die 
Unterfertigung einer Vertragsurkunde von beiden Parteien giiltig werde 
(vgl. § 884 OABGB.; §§ 126, 127 DBGB.). Freilich bedeutet nicht jede 
Vereinbarung einer bestimmten, z. B. der schriftlichen Form eine solche 
Giiltigkeitsbedingung, oft genug nur den Wunsch nach guten Beweis
mitteln, so bei der Vereinbarung einer schriftlichen Bestatigung des 
miindlich abgeschlossenen Vertrages. 

Das Gesetz macht aber auch selbst Ausnahmen yom Grundsatze 
der Formfreiheit. So gebietet es bei der EheschlieBung die Miindlichkeit 
in Gegenwart des Trauungsorgans und zweier erbetener Zeugen, bei 
Wertpapieren die Schriftlichkeit, bei Firmeneintragungen die Be
glaubigung der Echtheit der Unterschriften, bei Ehepakten (zu denen 
das Heiratsgutversprechen der Eltern an die Tochter iibrigens nicht 
gebOrt) in Osterreich den Notariatsakt usw. Diese Ausnahmen sind 
keineswegs gleichwertig, sondern von verschiedener Tragweite; darum 
und wegen ihrer Bedeutung fiir das tagliche Geschaftsleben muB auf 
diese Wertfrage eingegangen werden. 

Die yom Gesetze vorgeschriebenen Formen sind entweder Solennitats
formen (Giiltigkeitsbedingungen), oder sie enthalten Ordnungsvor
schriften (Lehrlingsvertrag), oder sie dienen lediglich Beweiszwecken 
vor Gericht. Diese Dreiteilung ist deshalb von Bedeutung, weil die 
Formvorschriften der einzelnen Rechtssysteme, selbst so nahe verwandter 
wie der deutschen und osterreichischen, oft voneinander abweichen. 

Formvorschriften zu Beweiszwecken (§ 13, IV) sind stets nach 
dem ProzeBrechte des Gerichtsortes zu beurteilen, wo immer das 
Rechtsgeschaft abgeschlossen wurde; ist das Rechtsgeschaft in Paris 
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abgeschlossen, wahrend der ZivilprozeB dariiber in Osterreich gefiihrt 
wird, so entscheidet iiber die Beweisformen ausschlieBend. das oster
reichische Recht (vgl. die Zulassigkeit des Zeugenbeweises in Osterreich 
und seine Beschrankung in Frankreich). Anders. steht es mit den 
Solennitatsformen und Formen als Ordnungsvorschriften. 
Hier sind die Formvorschriften des Ortes anzuwenden, an dem· das 
Rechtsgeschaft abgeschlossen worden ist; es gilt also dann und nur 
dann in Osterreich ala formrichtig abgeschlossen, wenn es den Form
vorschriften des AbschluBortes gemaB ist, mogen diese auch von den 
osterreichischen abweichen. Nur dann, wenn es sich um ein ding
liches Recht an einem in Osterreich liegenden unbeweglichen Gut 
(etwa urn den Eigentums- oder Hypothekarerwerb an einem Hause) 
handelt, miissen auch die Solennitatsformen des Osterreichischen Rechtes 
beobachtet werden, mag auch das Rechtsgeschaft im Ausland ab
geschlossen werden. 

IV. Giiltige Rechtsgescha,fte sind grundsatzlich (Ausnahmen 
unter anderem unter § 10 II bis VII) zu erfiillen, wie sie abgeschlossen 
worden sind (§ 1412 OABGB; § 362 DBGB.). 

Nichtige Rechtsgeschafte werden dagegen der Regel nach 
(ohne Klage) so behandelt, ala waren sie nicht abgeschlossen worden; 
sie brauchen und diirfen darum nicht erfiillt werden, und das zur Er
fiillung Geleistete ist grundsatzlich zuriickzustellen (§ 879 OABGB.; 
§§ 122, 138 DBGB., eine Ausnahme im § 1174 OABGB.). Nichtig 
sind Rechtsgeschafte, die a) gegen ein gesetzliches Verbot oder 
b) gegen die guten Sitten verstoBen, also gegen das, was unter durch
schnittlich denkenden, anstandigen Menschen der beteiligten Gruppe 
auch ohne gesetzliches Verbot ala unzuIassig gilt. Beispiele: Das Ver
sprechen des Ehemaklerlohnes; der Verkauf eines Bauerngutes, dem 
die Grundverkehrskommission die Zustimmung versagt (§ 1 Ges. yom 
13. Dezember 1919, StGBl. Nr. 583); der Wucher; der Banditenvertrag. 
Die Nichtigkeit erfaBt in der Regel das ganze Rechtsgeschaft, auch wenn 
dieses neben den nichtigen giiltige Teile enthalt, etwa neben dem 
wucherischen Versprechen bedenkenfreie Kaufvertrage.· Nur wenn 
man annehmen kann, daB das Rechtsgeschaft auch ohne den nichtigen 
Teil abgeschlossen worden ware, bleibt der giiltige trotz des nichtigen 
Telles bestehen. Ein Agentenengagementsvertrag mit einer verbotenen 
Konkurrenzklausel wird darum je nach der Sachlage giiltig bleiben 
oder mit dieser Klausel nichtig sein (§ 878/2 OABGB.; § 139 DBGB.); 
die Klausel ist auf jeden Fall nichtig. 

Anfechtbare Rechtsgeschafte sind giiltig bis zur erfolgreichen 
Anfechtung vor Gericht; erst durch das Gerichtsurteil verlieren sie 
(riickwirkend) die Giiltigkeit und stehen nun den nichtigen Rechts
geschaften gleich. Die Tatbestande, auf die (unter Umstanden) die 

Pollak. Kaufmannisches Recht 2. Auf!. 2 
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Anfechtung gestiitzt werden dad, sind ungerechter1) Zwang, Be
drohung, List, Irrefiihrung, offenbarer Irrtum 2) (§§ 870 bis 
876 OABGB.; §§ 119, 123 DBGB.); doch geben sie nicht immer zur 
Anfechtung, bisweilen nur zu Ersatzanspriichen die Grundlage. Es 
gilt namlich (in Osterreich und in der Tschechoslowakei, die deutsche 
Regelung weicht ab) folgendes: 

a) Wer zwingt, droht, betriigt, in Irrtum fiihrt oder fiihren laBt 
oder des Vertragsgegners Irrtum erkennt oder offenbar erkennen muBte, 
der muB beirn Vertrage bleiben und abwarten, was sein Vertragsgegner tut. 
b) Wer gezwungen oder bedroht ist, der hat die Wahl, den Vertrag 
ala giiltig zu behandeln oder ihn anzufechten. c) Anders steht es beim 
Irrenden einschlieBlich des tJberlisteten. Dieser hat die Wahl zwischen 
Giiltigkeit und Anfechtung, jedoch nur dann, wenn der Irrtum die 
Hauptsache (Leistung oder Person) des Vertrages betrifft oder doch, 
was die Parteien dafiir erklii.ren (je nachdem: ein Pferd, einen Hengst, 
einen Rappenhengst), und wenn der Irrtum durch den Gegner direkt 
oder indirekt (Agenten!) veranlaBt wurde. oder wenn er diesem Gegner 
"offenbar auffallen muBte oder noch rechtzeitig aufgeklii.rt wurde" 
(§ 871 OABGB.). Betrifft aber der Irrtum nur einen Nebenpunkt 
des Vertrages, so hat der Irrende kein Anfechtungsrecht, sondern muB 
beim Verlrage bleiben und dart nur "von dem Urheber des Irrtums 
angemessene Vergiitung" fordern (§ 872 OABGB.). 

Die Verjahrungsfrist fiir die Anfechtungsklage betragt drei Jahre, 
handelt es sich um eine List, dreiBig Jahre (§ 1487 OABGB., auch hier 
weichen die §§ 121, 124 DBGB. wesentlich ab), und zwar ohne Riicksicht 
darauf, wann der Anspruch auf die Vertragserfiillung verjahren wiirde. 

V. "Anfechtbare Rechtshandlungen" in einem von dem eben dar
gestellten verschiedenen Sinne gibt es noch nach der Anfechtungs-, 
Konkurs- und Ausgleichsordnung; siehe §§ 22, 23. 

§ 6. Der Vertrag 
I. Vertrage sind zwei- oder mehrseitige Rechtsgeschafte. 
Der Vertrag besteht aus iibereinstimmenden Willenserklii.rungen 

der Vertragsparteien iiber Leistungen, die eine oder jede von ihnen 
machen solI. In der Regel solI die Leistung dann an eine Vertragspartei 
gemacht werden; doch gibt es auch Vertrage zugunsten Dritter, z. B. 
Ablebensversicherungsvertrage (§ 54 IV). 

Einseitige, zweiseitige, gegenseitige Vertrage. 
Der Vertragsinhalt besteht aus a) notwendigen, b) regelmaBigen 

und c) zufalligen Bestandteilen; beim Kaufvertrag sind Ware und Preis 

1) Zwang zur Befolgung staatlicher Befehle ist kein ungerechter, 
rechtferti~ daher Anfechtung nicht; OGR. yom 31. Oktober 1922, SZ. IV/llO. 

s) Uber Besonderheiten beim Versicherungsvertrage s. § 54, IV. 
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notwendige, die Festsetzung des Erfiillungsortes und der Erfiillungszeit 
regelmiWige Bestandteile, jene einer Bedingung ein zufalliger. Diese 
Dreiteilung der Vertragsbestandteile ist bedeutsam. Zwar nicht fiir 
die a bgege benen Willenserklarungen; die miissen stets miteinander 
iibereinstimmen, wenn es zum Vertrage kommen solI, also auch dann, 
wenn es sich um unwesentliche Punkte (z. B. beim Kaufvertrag um 
die Erfiillungszeit) handelt: der kleinste ausgesprochene Willens
unterschied hindert den Vertrag. Anders bei nicht abgegebenen 
Willenserklarungen; da ist die obgenannte Dreiteilung von folgender 
Bedeutung: 

Ad a) Fehlt die Vereinbarung iiber einen wesentlichen Vertrags
bestandteil (z. B. iiber den Preis und den Kaufgegenstand beim Kauf
vertrag), so ist (noch) kein Vertrag zustande gekommen. Ad b) Fehlt 
die Vereinbarung riicksichtlich regelmaBiger Vertragsbestandteile (z. B. 
iiber die Erfiillungszeit oder iiber den Lohn beim Dienstvertrag), so treten 
die nachgiebigen Rechtssatze ein; dazu sind sie hauptsachlich da. Ad c) 
Besteht keine Vereinbarung riicksichtlich zufalliger Vertragsbestandteile, 
so fallen diese Bestandteile fort. 

So entlastet die Rechtsordnung (siehe auch § 3 II) nach Er
fordernis den Inhalt der einzelnen Vertrage, die Parteien konnen sich 
auf die Vereinbarung der wesentlichen Vertragsbestandteile beschranken. 

II. Man darf iibrigens bei der Betrachtung eines einzelnen Ver
trages nicht vorschnell dessen Liickenhaftigkeit annehmen. Eine solche 
Annahme trifft freilich wiederholt zu. Aber dane ben stehen FaIle, in 
denen die Parteien nur deshalb nichts aussprechen, weil ihnen selbst
verstandlich ist, was zwischen ihnen gelten solI. Es handelt sich 
dabei um Vertragsbestimmungen, die so lange bei Vertragsabschliissen 
wiederholt werden, bis es dessen nicht mehr bedarf. Solche selbst
verstandlich gewordene und darum nicht mehr ausgesprochene Ver
tragsbestimmungen sind infolge der steten "Obung zum Brauch, im 
Handelsverkehr zum Handeisbrauche, zur Usance geworden. Da 
sind dann keine Vertragsliicken vorhanden; die Usance erganzt nicht 
den Vertrag, sondern nur dessen Worte. 

Das trifft freilich nur in dem MaBe zu, als die Usance wirklich ein 
Brauch ist, also nur fiir die Brancheangehorigen. In dieser Be
schrankung auf die Informierten ist jedoch die Usance (ebenso wie das 
nachgiebige Recht) ein Mittel zur Entlastung des Inhaltes der einzelnen 
Vertrage. 

Rangordnung: Zwingendes Recht, Vertrag, Usance, nachgiebiges 
Recht. 

Beispiele: Artikel 279, 326, 327/1, 339/2, 370/1, 385/2 OHGB.; 
§§ 346, 359, 394 DHGB. 

2· 
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lIT. Die Entlastungstendenz der Usancen verstarkt sich bei den 
Borsenusancen1). Die Borsegeschafte (§ 40 IX) bediirfen wegen 
der Maesenhaftigkeit der Vertragsabschliisse solcher Entlastungen 
ganz besonders; da spielen denn die Usancen eine groBe Rolle, ver
einfachen den GeschaftsabschluB bedeutend. Das gewinnt nun auch 
eine erhebliche Bedeutung fiir die Geschaftsabwicklung, Vertrags
erfiillung. Die Vertragsabschliisse haben namlich infolge der um
fassenden Ausdehnung der Borsenusancen einen typischen Inhalt und 
dieser erleichtert wieder die Geschaftsabwicklung (statt durch effektive 
Erfiillung) durch Ab- und Aufrechnung, so daB nur die Reste der Ver
trage effektiv erfiillt zu werden brauchen. So kam es nicht nur zum 
Differenzgeschii.ft 2), sondern auch zum Terminhandel; ohne die 
Borsenusancen ware keines von beiden moglich. 

Die Agrarier betrachteten diesen Terminhandel miBfallig und 
setzten zuerst die Abhaltung einer sehr wertvollen Enquete, dann, 
~egen den Wunsch der wenn schon konservativen Regierung, die Er
iassung des OGes. yom 4. Januar 1903, RGB!. Nr. 10, durch, welches 
die "bOrsenmaI3igen Termingeschafte in Getreide- und Miihlenfabrikaten" 
verbot, fUr ungiiltig und· deren gewerbemaBigen Betrieb fur strafbar 
erklarte (§ 40 VITI). Infolgedessen muBte dieses Terminhandelsgesetz 
die Borsenusancen der Borsen fur landwirtschaftliche 
Produkte reformieren. Sie diirfen sich nun nicht mehr £rei bilden; 
auch die Borsenleitung dad sie nicht mehr nach Ermessen formulieren 
und den Borsebesuchern vorschlagen. Vielmehr bediirfen solche Usancen 
nunmehr der Genehmigung der Regierung; diese dad die erteilte Ge
nehmigung auch widerrufen, wenngleich die Usancen nicht andern. So 
stellt sich zwar diese Art der Borsenusancen mcht gerade als eine Ver
ordnung dar (§ 2 ITb), steht ihr aber nahe. 

Der wirtschaftliche Nutzen des Terminhandelsgesetzes war schon 
vor dem Kriege recht zweifelhaft. 

IV. Die Willenserklarungen des Vertrages (§ 5 IT) heiBen 
Antrag und Annahme. 

a) Der Vertrag bindet beide Parteien, der Antrag bindet nur den 
Antragsteller. Darum ist es wichtig, Erklii.rungen, die Antrage sind, 
von solchen zu unterscheiden, die es nicht und die daher unverbindlich sind. 

Der Antrag (§ 861 OABGB.; § 145 DBGB.) ist eine AuHorderung 
zum AbschluB eines Vertrages bestimmten Inhaltes, gerichtet an 
einen oder mehrere bestimmte Adressaten; der Antragsteller will ver
tragsmii.l3ig gebunden sein, wenn der Adressat so wie beantragt annimmt. 

1) Pisko: Lehrbuch 21 fI. 
B) tlbersicht fiber die osterreichische Rechtsprechung in der Gesetzes- . 

ausgabe der Staatsdruckerei des HGB., S. 399 bis 404. 
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Daher sind keine Antrage: Inserate, Fahrplane, "freibleibende" 
(sogenannte) Antrage, Preislisten. Auch die Speisekarten sind keine 
Antrage, wenn sich auch der Wirt durch die Vberschreitung der gemaB 
§ 52 OGewO. ersichtlich gemachten Preise gewerbepolizeilich ver
antwortlich macht. 

1. Die Dauer der Bindung des Antragstellers setzt grundsatzlich 
dieser fest ("ich bleibe eine Woche im Wort"). 2. Oft unterbleibt dies. 
Nachgiebiges Recht tritt dann ein: miindliche (auchtelephonische) 
Antrage binden nur bis zur sofortigen Annahme, schriftliche so lange, 
als eine in geschaftsiiblicher Zeit abgesendete Antwort normalerweise 
braucht, um einzutreffen, §§ 862, 862a OABGB.; Artikel 318, 319 
ORGB.; §§ 146 bis 149 DBGB.; die hier genannten Fristen sind durch 
einen nachgiebigen Rechtssatz bei der Aktiensubskription verlangert 
(§ 20 IV). 3. Zwingend ist der Versicherungsnehmer an seinen Antrag 
durch vierzehn Tage und, wenn eine arztliche Untersuchung notig ist, 
durch einen Monat gebunden, § .1 OVGG. (§ 54 IV). 

Mit dem Ablaufe der Annahmefrist ist der Antragsteller seiner 
Bindung ledig; doch besteht im FaIle des Artikels 319/2 ORGB., § 149 
DBGB. (rechtzeitige Absendung, verspatetes Einlangen der Annahme
erklarung) seine AuGerungspflicht gegen den Annehmenden, widrigens der 
Vertrag trotz der Verspatung der Annahme zustande gekommen ist. 

Der Tod des Antragstellers, seine Entmiindigung, die Einleitung 
des gerichtlichen Ausgleichsverfahrens bringen den Antrag nicht zum 
Erloschen, es ergebe sich dies denn .aus dem Antrag oder aus der 
Natur der Sache (z. B. beim Antrag auf personliche Dienstleistungen). 
Die Konkurseroffnung behebt die vermogensrechtlichen Antrage des 
Gemeinschuldners. 

Der Antrags-Widerruf ist nur wirksam, wenn er spatestens gleich
zeitig mit dem Antrage beim Adressaten eintrifft. 

b} Die Annahme-Erklarung niuB den Antrag vollig decken, 
in Haupt- und Nebenpunkten; sonst ist sie eine Ablehnung, verbunden 
mit einem Antrag des Adressaten; der erste Antragsteller ist £rei. Die 
Annahme-Erklarung muG auch rechtzeitig eintreffen (IVa), um wirksam 
zu sein; Artikel 318,322 OHGB.; § 864 OABGB.; §§ 147, 149 DBGB. 

Ausnahmen: 1. Beim Versicherungsvertrag gelten Abanderungen 
des Antrages in der Polizze als yom Versicherungsnehmer genehmigt, 
wenn dieser auf die Abanderung und auf sein Widerspruchsrecht dawider 
besonders schriftlich aufmerksam gemacht worden ist und wenn er 
nun nicht binnen Monatsfrist Widerspruch erhebt (§ 2 OVVG.); siehe 
§ 54 IV; 2. bei der Aktiensubskription muG sich der Subskribent die 
Zuteilung von weniger als der subskribierten Zahl Aktien gefallen lassen; 
§ 20 IV; 3. iiber die verspatet einlangende, aber rechtzeitig abgesendete 
Annahme, siehe oben a). 
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Der Widerruf der Annahme-Erkliirong wirkt nur dann, wenn 
er spatestens gleichzeitig mit der Annahme beirn Antragsteller eintriHt. 

V. Die Vertragsleistung mu.6 deutlich, bestimmt (§ 5 II), moglich 
und erlaubt sein. 

a) Was rechtlich (z. B. infolge behOrdlicher Beschlagnahme oder 
eines Ausfuhrverbotes 1) oder physisch unmoglich ist, das kann nicht 
wirksam versprochen werden. Der Vertrag ist nichtig, und zwar der 
Regel nach der ganze Vertrag. 1st Mogliches und Unmogliches im selben 
Vertrage versprochen, so ist doch der ganze Vertrag hinfallig, es sei 
denn, die Parteienabsicht ergebe as anders (siehe § 5 IV). Es ist fiir die 
Nichtigkeit gleichgiiltig, ob die Vertragsparteien von der Unmoglichkeit 
wuBten oder auch nur wiesen konnten; die Leistung wird nicht dadurch 
moglich, daB der Versprechende sie dafiir haltS), § 878 OABGB.; §§ 265, 
280, 305 DBGB. 

Die Unerschwinglichkeit der Leistung liegt (nur!) dann 
vor, wenn die Erfiillung den Bestand des Unternehmens des 
Schuldners bedroht; bloBe Preissteigerung geniigt nicht, bei Geld
schulden auch kein Wahrungssturz 3). 1st sie verschuldet (der 
Schuldner hat die Ware auch einem anderen verkauft oder er 
konnte die Situation erkennen), so muB erfiillt werden, sei es auch 
mit groBen Opfern. 1st die Unerschwinglichkeit (etwa bei Sach
leistungen aus AnlaB einer Geldentwertung) eine unverschuldete und ist 
sie durch die Veranderungen der Wirtschaftslage Bait dem Krieg ent
standen, dann steht sie der Unmoglichkeit der Vertragsleistung gleich 
und enthebt von der Erfiillung; das Vertragsverhaltnis endet. Zur ein
seitigen Vertragsanderung berechtigt selbst eine solche Un
erschwinglichkeit weder die Partei noch das Gericht 4). Eine Vertrags
anderung gegen eine der Parteien ist ausnahmsweise durch Gesetz fiir 
zulassig erklart, z. B. wegen ErhOhung ihrer Regiekosten durch die 
O. Vollz. A. vom 6. Dezember 1919, StGBl. Nr. 551; vom 3. Mai 1920, 
St.GBI. Nr. 207, und vom 15. Dezember 1919, StGBl. Nr. 554, und 
durch die Vdg. vom 27. Dezember 1921, BGBl. Nr. 753, den Gas- und 
Elektrizitatswerken und den Versicherungsanstalten zu
gestanden. 

b) Jede Vertragsleistung ist auf dem Gebiete des Privatrechtes 
erlaubt, die das Gesetz nicht verbietet oder ausscheidet und die nicht 
gegen die guten Sitten verstoBt. 

1) OGH. vom 1. Mai 1917, Zbl. 35/289. 
2) Uber die nachtraglich eintretende Unmoglichkeit s. § 11 IV. 
a) OGH. vom 28. Juni 1921, Rechtspr. 1921, Nr. 5/6. 
4) Anders das Deutsche Reichsgericht im Urteil vom 22. September 1920. 

Entscheidungen in Zivilsachen, Bd. 100, S. 13 if. 



Der Vertrag 23 

Verbotene Leistungen sind unter anderem: Wucher (§ 879, 
Z. 4 OABGB.; Ausbeutung der ungiinstigen Geistes- oder Gemiits
verfassung des Vertragsgegners zur Zusicherung oder Gewahrung von 
im "auffallenden Millverhaltnisse" zur Leistung stehenden Gegen
leistungen); bOrsenmaJ3ige Termingeschafte in Getreide- und Miihlen
fabrikaten, siehe § 40 IX; Vertrage iiber den Nachlall eines Lebenden, 
§ 1278 OABGB.; § 312 DBGB.; Sonderbegiinstigungen eines Konkurs
glaubigers 3. Klasse beim o. Zwangsausgleich, siehe § 22 VIII. Die 
bisher genannten Verbotsfalle fUhren zur Nichtigkeit des Geschaftes. 
Bisweilen sind die Rechtswirkungen verbotener Leistungen milder, 
fiihren nur zur Unklagbarkeit, so bei Darlehen zum verbotenen Spiele, 
§ 1174 OABGB. 

Gute Sitten (§ 5 IV) sind solche, wie die durchschnittlich 
denkenden anstandigen Menschen der jeweils in Frage stehenden Gruppe 
(z. B. der Grollhandler, Bauern), auch ohne Riicksicht auf Rechtssatze 
sie iiben. Mit der gesellschaftlichen Stellung einer Person haben sie 
wenig, mit Sittlichkeit oder Moral nichts zu tun. In der Regel wider
spricht das durch Rechtssatz Verbotene auch den guten Sitten; doch 
ist der Kreis, den die guten Sitten begrenzen, bald groller, bald kleiner 
als jener, den die Rechtssatze erfiillen. 

Aus den Rechtsverhltltnissen ausgeschieden sind gar 
viele Lebensverhaltnisse (§ 1 II), so z. B. die Preiskartelle, sie sind 
"ohne rechtliche Wirkung"; OGes. vom 7. April 1870, RGBl. Nr. 43 
(siehe unten § 21 VII); die Vereinbarung zu einem Spaziergang. 

VI. Jede Vertragsleistung hat einen Erfiillungsort, eine Erfiillungs
zeit, eine Erfiillungsart. Das ist notwendig, soli man an eine bestimmte 
Vertragsleistung denken konnen. Man kann nicht versprechen, ein 
Pferd zu iibergeben, ohne gleichzeitig irgendwie im Auge zu haben, 
wo, wann und wie dies zu geschehen habe. Die Regelung dieser Ver
tragsbestimmungen erfolgt nur ausnahmsweise durch einen zwingenden 
Rechtssatz, in der Regel durch Parteienvereinbarung einschlielllich 
der Usancen, in deren Ermanglung durch nachgiebige Rechtssatze. 

a) Die Bestimmung des Erfiillungsortes ist bei unbeweglichen 
Sachen durch deren Lage und des Grundbuchsgerichtes Sitz bestimmt. 
Bei beweglichen Sachen einschlielllich aller vertragsmaBigen Forderungen 
(Hypothekarforderungen) bestimmt die Parteienvereinbarung den Er
fiillungsort. In Ermanglung eines solchen treten nachgiebige Rechts
satze, getrennt fiir Geld- und Sachleistungen, ein; diese sind Hol-, jene 
Bringschulden, mit Ausnahme der Geldschulden aus Inhaber- und 
indossablen Papieren, Art. 324, 325 OHGB.; § 905, 1420 OABGB.; 
§§ 269,270 DBGB. Ein zwingender Rechtssatz gilt nur nach § 240VVG 
fiir das Pramieninkasso, wenn es der (nicht durch Vertrag hiezu ver-
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pflichtete) Versicherer dreimal nacheinander beim Versicherungsnehmer 
hat vornehmen lassen; die Bringschuld wird dadurch zur Holschuld. 

Bedeutung des Erfiillungsortes fiir manche Teile der Erfiillungs
art (MaB, Gewicht, Wahrung: Valutaschulden, "effektive" Valuta
schulden), Artikel 336 OHGB.; § 361 DHGB. Ferner fiir die Ermittlung 
des "gemeinen Handelswertes" bei Ersatzanspriichen wegen Fracht
guts-Verlust, -Minderung oder -Beschadigung gegen die Eisenbahn, 
§ 88 EVO.; Artikel 34 I. "0. (Absendeort, Erfiillungsort; siehe unten 
bei c) Anmerkungl). 

b) Die Erfiillungszeit ist bisweilen durch zwingende Rechts
satze geregelt: Betagte Konkursforderungen werden durch die Konkurs
eroffnung fallig, § 14 OKO.; Simultanhypothekarforderungen durch 
die Versteigerung, § 222 OEO.; der Aufgabetag der Versicherungspramie 
zur Post gilt als der Tag der geleisteten Zahlung, § 25 OVVG. 

In der Regel wird jedoch die Erfiillungszeit durch die Parteien
vereinbarung bestimmt (siehe § 40 VIII). Die Parteien setzen auchfest, 
ob sie ein Fix- oder Nichtfixgeschaft schlieBen, das heiBt, ob die Er
fiillungszeit als eine bloBe Zeitbestimmung oder ob sie als Vertrags
bedingung gelten solIe (wichtig beim Dienstvertrag, § 36 VI, beim Werk
und beim Kaufvertrag, § 40 VIII). Ferner bestimmen die Parteien, 
ob die Fristbestimmung zugunsten des Glaubigers, des Schuldners oder 
beider gelten solIe (Art. 334 OHGB.; anders § 1413 OABGB.); ist sie 
zugunsten des Schuldners erfolgt, so darf dieser vorzeitig zahlen, 
freilich ohne dafiir Zwischenzinsen abrechnen zu diirfen (der Schneider 
darf den bestellten Anzug vor dem vereinbarten Ablieferungstermin 
lie£ern). Kaufmannische Formeln fiir die Bestimmung der Erfiillungs
frist: Zahlung per Kassa, Zahlung per Kassa gegen 2 % Skonto; Zahlung 
per prompte Kassa. 

Haufig unterbleiben Vereinbarungen hinsichtlich der Erfiillungs
zeit (nur) deshalb, weil Usancen diesbeziiglich bestehen. Nicht selten 
ist es auch, daB Parteienvereinbarungen undeutlich sind; Auslegungs
rechtl) (§ 3 II) tritt da bisweilen ein: "Erfiillung nach Moglichkeit und 
Tunlichkeit" (§ 904 OABGB., Fristsetzung durch den Richter); "Friih
jahr" , Artikel327 OHGB.; § 359 DRGB. 

Erst wenn aIle diese Behelfe zur Bestimmung der Erfiillungszeit 
versagen, tritt das . nachgiebige Recht ein. Dessen Grundregeln sind: 
Die Erfiillung kann "zu jeder Zeit gefordert und geleistet werden", 
Artikel 326 OHGB.; FristverIangerungen beginnen nicht schon von 
ihrer Bewilligung, sondern vom'Ablauf der urspriinglichen Frist, Artikel333 
ORGB.; fallt die Erfiillungszeit auf einen Sonntag oder allgemeinen 
Feiertag, so verschiebt sie sich auf den nachsten Werktag, Artikel 329 

1) Danz: Auslegung der Rechtsgeschafte. 
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OHGB.; "die Erfiillung muB an dem Erfiillungstage wahrend der ge
wohnlichen Geschaftszeit geleistet und angenommen werden", Mikel 332 
OHGB. Ahnlich §§ 903, 904 OABGB.; § 271 DBGB.; § 358 DHGB. 

Diese ganze Regelung der Erfiillungszeit wird nun durch die 
Stundungen (Moratorien) durchbrochen. Darunter kann man freilich 
auch Verlangerungen der Erfiillungsfristen durch Parteienvereinbarungen 
(Prolongationen) verstehen, wie sie etwa die Glaubiger eines zahlungs
unfahigen Schuldners diesem gewahren. Nicht an diese Stundungen 
ist hier gedacht, sondern an solche kraft Gesetzes oder Richterspruches. 
Diese letztgenannten Stundungen sind haufige Begleiterscheinungen 
groBer Wirtschaftskrisen; so hat sie denn auch der Weltkrieg iiberall 
hervorgerufen. 

Die gesetzlichen Stundungen verlangern die Erfiillungsfristen 
fiir ganze Gruppen von Schuldnern derart, daB diese zwar zahlen, daB 
die Glaubiger aber die Zahlung vor dem Ablaufe der Stundungsfrist 
nicht fordern diirfen; die Stundung tritt automatisch ein. Derzeit besteht 
eine solche gesetzliche Stundung in Osterreich nur noch fiir im Inland 
in der Valuta eines friiheren Feindesstaates zu erfiillende Verbindlioh
keiten 1), die vor dem 10. September 1919 eingegangen worden sind; 
sie sind in zehn Halbjahrsraten zu tilgen (§ 47 OGes. v. 16. Juli 1921, 
BGBl. Nr. 303). 

Daneben bestand bis 31. Dezember 1922 noch fiir privatrechtliche 
Vorkriegssohuldenin Geld die Einrichtungderrichterliohen Stundung 
(VA. v. 20. Juni 1919, StGBl. Nr. 322; VA. v. 13. Dezember 1921, 
BGBl. Nr. 692). Diese trat nicht automatisch ein, wurde auch nicht 
von Amts wegen verfiigt, traf immer nur einen einzelnen Schuldner 
und eine einzelne Schuld. Diese Stundung wurde dem Schuldner nur 
auf dessen Antrag (vor dem oder in dem Zivilprozesse) fiir bestimmte 
einzelne Schulden mit Riicksicht auf des Schuldners Wirtschaftslage 
vom Richter gewahrt, und zwar nur dann, wenn der Glaubiger hiedurch 
keinen unverhaltnismaBigen Nachteil erlitt. 

c) Die Erfiillungsart umfaBt verschiedenes: MaB, Gewicht, 
Verpackungs-, Versendungsart, Wahrung; manche Teile der Arbeits
ordnung im Fabriksbetrieb, der Theaterordnung; die Beschaffenheit 
der Ware usw. 

Manche zwingende Vorschrnten grenen ein. Beispiele: Der 
Schuldner darf die Erfiillungsart (zwar seinem billigen Ermessen, § 315 
DBGB., aber) nicht seiner Willkiir vorbehalten. Der Schuldner darf 
nicht vertragsmaBig die Haftung fiir die Folgen seiner bosen Absicht 
und (streitig) seiner auffallenden Sorglosigkeit ablehnen (§§ 1294, 1324 

1) Jene ausgenommen, die dem Staatsvertrage von St.-Germain-en-Laye 
unterliegen. 
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OABGB.; § 95 EVO.; anders § 276 DBGB.). Fabriken miissen eine 
von der GewerbebehOrde vidierte (§ SSa OGewO.) Arbeitsordnung 
haben, sichtbar im Arbeitsraum anschlagen und jedem gewerblichen 
Rilfsarbeiter iibergeben. 

Der Regel nach entscheidet jedoch iiber die Ediillungsart die 
Parteienvereinbarung und mit ihr der Randelsbrauch, z. B. iiber 
die Art der Verpackung. Fehlt es daran, so treten die nachgiebigen 
Rechtssatze ein; Artikel 335 ("Randelsgut mittlerer Art und Giite"), 
Artikel336 (MaB und Gewicht des Ediillungsortes) ORGB.; § 244 DBGB.; 
§§ 360, 361 DRGB. Unter ihnen nehmen die Regeln iiber die Wahrung 
derzeit mit Riicksicht auf die groBen Valutadiiferenzen eine viel her
vorragendere Stelle ein als friiher. Es gilt da mangels Vereinbarung 
folgendes: 

1st die Zahlung in einer Wahrung oder Miinzsorte als "effektive" 
vereinbart, so ist der Schuldner verpflichtet, in dieser Wahrung oder 
Miinzsorte zu zahlen. 1st die Forderung eine solche in auslandischer 
Wahrung oder Miinzsorte, ohne daB jedoch die Effektivzahlung ver
einbart ware, dann dad der Glaubiger nur in auslandischer Wahrung 
fordern; der Schuldner aber hat nach Randelsrecht, in Deutschland 
auch nach biirgerlichem Recht, die Wahl, ob er in der auslandischen 
oder in der osterreichischen (tschechoslowakischen) Wahrung nach dem 
Kurse des Zahlungstages zahlen wolle!): Wer 1000 Franken zu fordern 
hat, darf also nur 1000 Franken einfordern und einklagen; der Schuldner 
dad aber statt dessen so viel osterreichische Schilling zahlen, daB der 
Glaubiger sich dafiir 1000 Franken sofort kaufen kann 2) (Art. 336/2 
ORGB.; § 244 DBGB.; anders § 1413 OABGB.). 

d) Dber die Personen der Glaubiger und Schuldner siehe § 11 I. 
VII. Dber die Vertrags£ormen siehe § 5 III. 

§ 7. Das einseitige Schuldversprechen 
I. Die Vertragsparteien suchen einander aus: der Verkaufer ver

kauft einem bestimmten Kaufer. Anders steht es mit jener Art der 
Rechtsgeschafte, die man als einseitige Schuldversprechen be
zeichnet. Da verspricht der Schuldner die Leistung keiner individuell 

1) Pollak in o sterr. Ztschr. fUr Offentliche und private Ver
sicherung, 18 ff. 

2) Diese Regeln finden keine Anwendung auf die Ersatzanspriiche 
gegen Eisenbahnen aus dem GutsverIuste, der Gutsminderung und -Be
schadigung. Zwar entscheidet hier gemaB § 88 EVO. und Art. 341. U. der 
gemeine Handelswert des Absendeortes iiber die Hohe des Ersatzanspruches. 
Aber dieser selbst ist kein solcher in der Wahrung, in welcher dieser Handels
wert ermittelt wurde, sondern entsteht in der Wahrung des Erfiillungsortes: 
daher Umrechnung nach dem Kurse des Absendetages (streitig, aber standige 
Rechtsprechung in Osterreich). 
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bestimmten, sondern nur einer bestimm baren Person, und deren 
Zustimmung zur "Obernahme der Glliubigerstellung wird nicht gefordert 
und ist grundsatzlich gleichgiiltig: Wer einen Wechsel akzeptiert, ver
spricht die Zahlung jeder beliebigen Person, die ala legitimierter 
Indossatar ihm den Wechsel zur Zahlungszeit zur Einlosung prasen
tieren wird. 

Die einseitigen Schuldversprechen sind entweder Wertpapiere oder 
Auslobungen. . 

II. Die W ertpa pierel ) sind stets und notwendigerweise Urkunden. 
Ihre charakteristischen Satze sind: Die Urkunde muS die VerpfIichtung 
des Schuldners aussprechen und seine Unterschrift tragen und es darf 
(wenigstens der Regel nach, siehe unten II 2 d; siehe auch § 51 V) nur 
derjenige die Honorierung der Unterschrift fordern, der das Papier inne
hat und vorweist (prasentiert); zahlt der Schuldner ohne die Zuriick
gabe des Papiers, so lauft er darum die Gefahr, nochmala zahlen, 
namIich das Papier trotz der schon geleisteten Zahlung einlosen zu 
miissen. Man darf diese Satze freilich nicht iibertreiben; nicht jeder, 
der das Papier hat, ist Glaubiger und forderungsberechtigt; so nicht 
der WechseIinhaber, der nicht als Remittent oder nach Art. 36 (}WO., 
§ 36 DWO. ala Indossatar legitimiert ist, so nicht der Inhaber des Gepack
scheines, den er gefunden hat. Aber wer das Papier nicht hat, der ist 
kein Glaubiger (Ausnahme bei den Legitimationspapieren). 

1. Das Wertpapier kann auf dem ordnungsgemaSen rechtsgeschaft
lichen Weg in die Hand eines neuen Glaubigers kommen, etwa der 
Wechsel durch die Ubergabe des indossierten Papieres, die Aktie durch 
Vererbung. Dann ist das bisherige Glaubigerrecht erloschen, ein neues 
entstanden. Das Papier kann aber auch dem Glaubiger "abhanden" 
kommen, etwa durch Brand, Diebstahl, Verlust; da ist kein neuer 
Glaubiger da und soil kein solcher da sein; aber der Berechtigte vermag 
mangela der Urkunde sein Wertpapierrecht nicht auszuiiben. Gerade 
fiir solche Faile ergibt sich im Verkehr das Bediirfnis nach einem 
Urkundenersatz, der dem Glaubiger die Ausiibung der Rechte aus 
dem abhanden gekommenen Wertpapier ermoglichen soil. 

Diesem Bediirfnisse tragt das Verfahren zur Kraftloserklarung 
(Amortisation) von Urkunden Rechnung (KaisV. yom 31. August 1915, 
RGBl. Nr. 257; §§ 946ff., lO03ff DZPO.). Die Voraussetzungen dafiir 
sind: Das Wertpapier ist abhanden gekommen; der Schuldner hat 
es nicht wann immer (auch nach dem Verlust) eingelost; es meldet 
sich im Verfahren kein neuer Papierglaubiger, gleichgiiltig, wie immer 
er das Papier erworben hat. Fehlt auch nur eine dieser Voraussetzungen, 
so gibt es keine Kraftloserklarung des Wertpapieres: das Wertpapier 

1) J aco bi: Die Wertpapiere; Pisko: Lehrbuch, 290 ff. 
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ist eben da, wenn auch vielleicht nicht in der richtigen Hand, oder es 
ist bezahlt, wenn auch vielleicht an den Dieb; in solchen Fallen 
soll der Schuldner nicht ohne weiteres zweimal zahlen mussen, einmal 
auf Grund des Wertpapieres, das zweitemal auf Grund der Kraftlos
erklarung; ob der Verlusttrager Zahlung fordern darf, obwohl z. B. 
der Schuldner das Wertpapier eingelOst hat, das ist in solchen Fallen 
nicht im Kraftloserklarungsverfahren zu entscheiden, sondern auf 
Zahlungsklage des Verlusttragers, sei es gegen den Papierschuldner, 
sei es gegen den etwaigen unbefugten Zahlungsempfanger. 

Die Kraftloser klarung geschieh t d urch einen Gerich ts
beschluB (in Deutschland durch ein Urteil). Verfahren: Ein Antrag 
des angeblichen Glaubigers oder sonst rechtlich Interessierten unter 
genauer Papierbeschreibung. Summarische Vorpriifung durch das 
Gericht, insbesondere Anfrage an den "Verpflichteten", ob er ausgestellt 
habe. Hierauf das Edikt und die Zahlungssperre. Die Ediktal£rist 
ist verschieden lang; beim Scheck 30 Tage, beim Wechsel und Lager
schein 450 Tage, bei Inhaberpapieren ein Jahr, im aIlgemeinen sechs 
Monate. Nach deren fruchtlosem Ablauf auf Antrag zweite Anfrage 
an den Verpflichteten, ob er - trotz der Zahlungssperre - das Wert
papier eingelost habe. Bei verneinender Antwort die Kraftloserklarung. 
Dieser BeschluB entwertet und ersetzt die Urkunde dem Papier
a ussteller gegenuber voIlig, auch wenn die Urkunde nun bei wem immer 
zum Vorschein kommt. Dritten Personen gegenuber, etwa gegen 
einen Wechselindossatar, ist die Wirkung etwas schwacher; ist das 
Wertpapier dem AntragsteIler nie abhanden gekommen - er hat das 
vorgeschutzt oder irrigerweise angenommen - so wirkt die Kraftlos
erklarung diesem Dritten gegenuber nicht, sondern das Wertpapier 
bleibt fur ihn in Kraft; andernfalls wirkt jene Erklarung auch gegen 
den Dritten. 

Es sind grundsatzlich aIle, selbst verjahrte Wertpapiere amortisabel 
(§ 1428 OABGB.; Art. 73 OWO.; § 9 OVVG.; § 799 ff. DBGB.). 
Ausnahmen: Banknoten, Einlagescheine der Zahlenlotterie, Lose der 
Klassenlotteri~, Talons; diese Papiere gehen, kommen sie abhanden, 
dem Glaubiger definitiv und ohne einen Ersatz unter. Karten und 
Marken des taglichen Verkehrs, wie Garderobezettel, wohl auch Gepack
scheine, konnen auch nicht fur kraftlos erklart werden; doch verliert 
hier der Glaubiger, dem die Urkunde abhanden gekommen ist, sein 
Recht (noch) nicht. 

2. Es gibt mannigfaltige Arten von Wertpapieren und die eine 
Art steht der anderen sehr oft nahe. Man pflegt einzuteilen: in Namens
und Inhaberpapiere, je nachdem die Urkunde einen Glaubigernamen 
tragt, wie der Wechsel, oder keinen, wie die Banknoten. Die Namens-' 
papiere zerfaIlen dann in Rekta- und Orderpapiere, je nachdem sie durch 
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Indossament iibertragen werden konnen oder nicht; die Orderpapiere 
zedallen endlich in solche von Gesetzes wegen (Wechsel, N amensaktie) 
und in solche, die es erst durch die Orderklausel werden (z. B. das 
Konnossament.) Diese Einteilung ist ungenau, weil sie den Unterschieden 
nicht Rechnung tragt, welche die Rechtslage der verschiedenen Arten 
von Inhaberpapieren zeigt. 

Einteilung: Inha berpa piere; un vollkommene Inha ber
papiere; Legitimationspapiere; Orderpapiere (drei Arten); 
Rekta p a pi ere. 

a) Inhaberpapiere tragen keinen Glaubigernamen, aber ein 
Zahlungsversprechen des Schuldners und dessen Unterschrift (statt 
derselben geniigen, nur wenn es geschaftsiiblich ist, Stampiglien; § 886 
(jABGB.; § 793 DBGB.). Sie brauchen keinen Schuldgrund anzu
geben, miissen nicht auf Geld lauten (Inhaberlagerscheine auf Petroleum); 
die Schuld ist eine Rolschuld. Der Papierinhaber ist der Glaubiger 
und nur er dad die Zahlung fordern; der gutglaubige Papierinhaber 
ist iibrigens auch der Eigentiimer, mag er das Papier selbst vom Dieb 
erworben haben (§ 1393 (jABGB.; Art. 307 (jRGB.; §§ 793 ff. DBGB.). 
Der Bestohlene dad also keine Zahlung vom Schuldner fordern; der 
gutglaubige Schuldner zahlt wirksam auch dem Dieb. 

Die Ausgabe von Inhaberpapieren ist nicht frei, bedad entweder 
eines Sondergesetzes wie fUr den Scheck oder die Banknote oder einer 
besonderen staatlichen Erlaubnis zur Ausgabe, wie fUr die Obligationen 
auf Inhaber, BG. vom 15. Juli 1924, BGBl. Nr. 25. 

Das Forderungsrecht wird durch das "Raben", durch die 
Gewahrsame (Innehabung) am Papier erworben, das Eigentum am Papier 
aber nur durch den Erwerb vom Eigentiimer oder durch den redlichen 
Erwerb von wem immer, also auch vom Dieb. Dieses Nebeneinander
bestehen vom Forderungsrecht aus dem und Eigentumsrecht 
an dem Papiere kann eine groBe praktische Bedeutung gewinnen: Der 
Schuldner kann freilich, ist er gutglaubig, dem Finder zahlen; aber 
der Verlusttrager kann vom Finder das Papier zuriickfordern und sich 
damit auch das Glaubigerrecht wieder verschaffen, wenn der Schuldner 
noch nicht gezahlt hat. 

Welche Einwendungen der Papierschuldner dem Prasentanten 
entgegenhalten darf, sagt das Gesetz im allgemeinen nicht; nur das 
(jScheckges. vom 3. April 1906, RGBl. Nr. 841) beruft sich da auf 
Artikel 82 (jWO. Man wird das verallgemeinern und sagen diir£en: 
Der Schuldner aus demInhaberpapiere dad sich aller jenerEinwendungen 
bedienen, a) die ihm gegen die Person des Prasentanten zustehen (er hat 
fun bezahlt), oder b) die sich aus dem Papiere (die Forderung ist nicht 

1) Grunberg, S.: Grundzuge des Wechsel- und Scheckrechtes. 
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fallig) oder die sich aus Rechtssatzen beziiglich der Inhaberpapiere 
ergeben (der Schuldner i/)t minderjahrig). 

Jedes Inhaberpapier kann durch die Vinkulierung (Um
schreibung) zu einem Rektapapier, der Scheck zu einem Orderpapier 
werden (§ 3 OScheckges. v. 3. April 1906, RGBI. Nr. 84). 

Beispiele: Banknote, Pfandbrief, Inhaberaktie, Schatzschein, im 
Zweifel auch der Scheck. 

b) Die unvollkommenen Inhaberpapiere unterscheiden sich 
von den eben besprochenen (nicht hinsichtlich der Frage, wer Glaubiger 
ist, sondern) im wesentlichen nur hinsichtlich der Frage des Eigentums
erwerbes. 

Auch sie tragen keinen Glaubigernamen, aber ein Zahlungs
versprechen des Schuldners und in irgendeiner Form auch seine 
Unterschrift. Auch sie sind Holschulden und miissen nicht auf Geld 
lauten, wenngleich sie wohl fast immer darauf ausgestellt sind. Der 
Papierschuldner muB wie beim vollkommenen Inhaberpapiere dem 
Prasentanten zahlen und darf dessen Legitimation nicht priifen. Aber 
das Eigentumsrecht wird nicht durch den wenngleich redlichen Erwerb 
von welchem Inhaber immer, sondern nur durch den Erwerb vom 
Eigentiimer oder durch den redlichen entgeltlichen Erwerb in einer 
offentlichen Versteigerung, von einem dazu befugten Gewerbsmann, 
von einem Kaufmann in dessen Gewerbebetrieb, vom Masseverwalter 
oder von demjenigen erlangt, dem der Eigentiimer das Wertpapier an
vertraut hatte (§ 367 OABGB.; § 44 OKO.; §§ 932 bis 935 DBGB.; 
siehe unten § 39 III). Schenkt der Finder eine Inhaberaktie, also ein 
vollkommenes Inhaberpapier, einem Gutglaubigen, so wird dieser durch 
die Vbergabe Glaubiger und Eigentiimer; dagegen wird derjenige, 
dem der Finder ein Sparkassebuch schenkt, zwar Glaubiger, aber nicht 
Eigentiimer. 

Die Vinkulierung unvollkommener Inhaberpapiere und damit 
deren Umwandlung in Rektapapiere ist zulassig. 

Beispiele: Sparkassebiicher, Postsparkassebiicher, Talons. 
c) Legitimationspapiere sind Wertpapiere, bei denen der 

Schuldner (anders als bei den Inhaberpapieren) vom Prasentanten 
den Nachweis seiner Berechtigung als Glaubiger fordern darf, wohl 
auch bei verniinftigerweise auftauchendem Zweifel (Art. 282 ciHGB.) 
pflichtmaBig fordern muB. Der Inhaber kann also nicht mit Sicherheit 
darauf rechnen, ohne weiteres die Zahlung zu erlangen. Sonst stehen 
die Legitimationspapiere den unvollkommenen Inhaberpapieren gleich. 

Die Vinkulierung ist zulassig. 
Beispiele: Versicherungspolizzen auf Inhaber oder Oberbringer 

(§ 154 OVVG., siehe § 54 X); Pfandscheine. 
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d) Orderpapiere sind Namenspapiere; sie tragen neben der 
Unterschrift des Schuldners den Namen (wenigstens) des ersten 
Glaubigers, des Remittenten, und dieser kann dann entweder sein 
Recht abtreten (etwa durch Zession) oder das Recht aus dem Papier 
iibertragen (durch Indossament). 

Die Orderpapierforderungen miissen bisweilen auf Geld lauten 
(so beim Wechsel und Scheck) oder sie diirfen ani Geld oder vertretbare 
Sachen gestellt sein (so beim kaufmannischen Verp£lichtungsschein) 
oder endlich ani bestimmte bewegliche Sachen (so das Konnossament). 
Sie sind stets Hol£orderungen. Jeder ist schuldig, die Forderung zu 
bezahlen, der als Handlungsfahiger das betreffende Orderpapier unter
schrieben hat; wer nicht unterschrieben hat, der ist kein Papierschuldner, 
daher nicht der Bezogene beim gezogenen Wechsel und beim Scheck, 
auch nicht der Domiziliat. 

Zu zahlen ist nicht an den Prasentanten wie bei den Inhaber
papieren, sondern an den prasentierenden und legitimierten 
Glaubiger: es wird also sowohl die Legitimation als auch die 
Prasentation gefordert. Legitimiert ist zunachst der Remittent. Nach 
ihm aber kann sich die Frage nach der Legitimation spalten: Order
papiere konnen namlich entweder durch 1ndossament oder gleich Rekta
papieren (z. B. durch Zession) iibertragen werden. 1m ersten Faile erlangt 
der Indossatar nicht die Rechte des 1ndossanten, sondern die Rechte aus 
dem Papier und braucht sich nur Einwendungen aus seiner Person 
heraus und solche aus dem Rechte des betreffenden Orderpapieres, 
insbesondere aus dem Urkundeninhalte, z. B. aus der WOo oder dem 
Scheckgesetze, gefallen zu lassen 1) (Art. 82 OWO., § 20 OScheckges., 
Art. 303 OHGB.; § 364 DHGB.). 1m zweiten Fall erwirbt dagegen 
der neue Glaubiger (der es etwa durch Erbschaft oder Kani geworden 
ist) nur die Rechte seines Vormannes und muB sich darum auch jene 
Einwendungen gefallen lassen, die dem Schuldner gegen diesen Vor
mann zustehen. 

Der erste 1ndossatar ist durch das Indossament des Remittenten 
legitimiert. Ein spaterer Indossatar ist durch eine ununterbrochene 
Kette von Indossamenten legitimiert, die bis ani ihn herabreicht 
(Art. 36 OWO., § 36 DWO.) und es beriihrt seine Legit}mation nicht, 
wenn diese Kette durch unechte Indossamente unterbrochen ist (Art. 71 
OWO., § 71 DWO.). 

Die Orderpapiere sind taxativ in den Gesetzen au£gezahlt, andere 
als die dort genannten Arten von Papieren diirfen und konnen nicht 
durch Indossament iibertragen werden. Diese Papiere zerfallen nun 
in drei Gruppen: 

1) Adler, K.: Wechselrecht 139 ff. 
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Orderpapiere von Gesetzes wegen. Sie bediirfen zur In
dossabilitat der Orderklausel nicht und werden erst durch die Rekta
klausel zu Rektapapieren: Wecheel, Namensaktie. 

Orderpapiere kraft der Orderklausel. Sie sind Rektapapiere, 
bis sie nicht die Orderklausel tragen: kaufmannische Anweisung iiber 
Geld oder vertretbare Sachen, kaufmannischer Verpflichtungsschein 
gleichen Inhalts, Konnossament; Ladeschein (im Eisenbahnfrachtverkehr 
unzulassig, § 61 EVO., Art. 8 I. 0.); Bodmereibrief (kommt nicht mehr 
vorl; Seeassekuranzpolizze (Art. 301, 302 OHGB.; § 363 DHGB.); 
Scheck (ist im Zweifel ein Inhaberpapier, kann auch ein Rektapapier 
sein [§ 3 OScheckges.]). 

Orderpapier kraft der gebotenen Orderklausel, der 
Lagerschein der offentlichen Lagerhauser, § 18 OLagerhausges. vom 
28. April 1889, RGBI. Nr. 64. 

e) Rektapapiere sind Wertpapiere, die den Glaubigernamen und 
die Unterschrift des Schuldners tragen und die nicht durch Indossa
ment, sondern nur nach dem BGB., also durch Abtretung, Erstehen 
in einer Versteigerung, Erbschaft, Vermachtnis usw. iibertragen werden 
konnen. Durch eine solche Obertragung wird dann nicht das Recht 
aus dem Papiere, sondern jenes des Vormannes iibertragen und der 
neue Glaubiger muB sich sowohl die Einwendungen gegen sich selbst 
als auch jene gegen die Person seines Vormannes gefallen lassen 
(Aufrechnung mit seiner und mit seines Vormannes Schuld), § 1396 
OABGB., § 404 DBGB. Die Ausgabe von Rektapapieren, die nicht so 
leicht wie Inhaber- und Orderpapiere in das Publikum dringen konnen, 
steht eben deshalb jedermann frei; nur ffir die Ausgabe von solchen 
Obligationen auf 100 S besteht Konzessionszwang, OBG. vom 
15. Juli 1924, BGBI. Nr. 251. 

III. Die Auslobung ist ein offentlich abgegebenes einseitiges 
Schuldversprechen; es bindet, weil es offentlich abgegeben ist. Der 
Auslobende verspricht, jenem eine gewisse Belohnung zu geben, der 
eine bestimmte Leistung erbringt (z. B. Ausschreibung einer Belohnung 
ffir das Zustandebringen eines verlaufenen Hundes). Sie richtet sich 
an einen unbestimmten Personenkreis und ist grundsatzlich widerrufbar, 
wenn nur der Widerruf in der gleichen oder gleich wirksamen Form 
(durch Plaka! z. B.) geschieht, in der die Auslobung erfolgte; doch 
darf der Auslobende ffir immer oder auf eine bestimmte Zeit auf die 
Widerrufbarkeit verzichten. Den ausgelobten Preis bekommt (kraft 
nachgiebigen Rechtssatzes) derjenige, welcher als erster die geforderte 
Leistung erbringt, ob er bei der Arbeit von der Auslobung wuBte oder 
nicht. Dieser erste kann die Belohnung selbst nach dem Widerruf fordern, 
"wenn er dartut, daB ihm der Widerruf ohne sein Verschulden nicht 
bekannt geworden war" (§§ 860 a, b OABGB.; anders § 658 DBGB.). 



Die Forderung (der Anspruch) 33 

Die Auslobung spielt im kaufmannischen Leben keine groBe Rolle. 
Nur die Preisbewerbung macht hievon eine Ausnahme. Sie ist eine 
(zwingend) unwiderruflich be£ristete Auslobung an denjenigen, der 
fristgerecht die beste Leistung (z. B. den besten Denkmalentwurf, 
den zweckma.6igsten Bauplan) vorlegt (§ 860 OAB GB. , § 661 DBGB.). 
Welche von den rechtzeitig einlaufenden die beste Leistung sei, das 
beurteilt der Auslobende oder nach seiner bekanntgemachten Bestimmung 
der oder die von ihm ernannten Preisrichter; dem Urteile dieser an
gekiindigten Preisrichter ist jeder unterworfen, der sich an der Preis
bewerbung beteiligt. 

§ 8. Die Forderung (der Anspruch) 
I. Die Forderung (= der Anspruch) ist das Recht, von jemandem 

etwas zu verlangen. Der Glaubiger, der die Forderung hat, darf von 
dem Schuldner oder von den Schuldnern, gegen die er den Anspruch 
hat, verlangen, daB diese Schuldner in einer bestimmten vorgeschriebenen 
Weise etwas Bestimmtes leisten, namlich tun (z. B. eine bestimmte 
Geldsumme zahlen), dulden (z. B. die Wegbenfitzung), unterlassen 
(den Weg nicht benfitzen). Die Vorschrift fiber die Leistung giht 
a) bald das Gesetz unmittelbar, so Artikel 313 OHGB. fiber das Zuriick
behaltungsrecht eines Kaufmannes gegen den anderen, § 839 DBGB. 
fiber die Anspriiche der durch Amtspflichtverletzungen Geschiidigten; 
b) bald gibt der Vertrag die Bestimmung der einforderbaren Leistung, 
so beim Kaufvertrag jener auf die Leistung des Kaufstfickes und des 
Kaufpreises; c) bald endlich bestimmt das ei nsei tige S c h uld versprechen 
den Inhalt der Forderung, so z. B. die Hohe und Zahlungszeit der 
Wechselsumme. 

In gleicher Weise bestimmt bald das Gesetz unmittelbar, bald der 
Vertrag, bald das einseitige Schuldversprechen die Personen des 
Glaubigers und des Schuldners. 

DiE! Forderungen sind entweder dingliche (absolute, gegen jeder
mann gerichtete; Eigentum, Pfandrecht, Dienstbarkeit) oder person
liche; einzelne personliche Anspruche konnen durch Eintragung in 
das Grundbuch verdinglicht werden (Bestandrechte, Reallast£orderungen). 

Die Forderungen sind grundsatzlich der Verj ahrung ausgesetzt, 
das heiBt sie Mnnen nach dem Ablauf der Verjahrungszeit (sehr oft: 
drei Jahre) zwar wirksam gezahlt (§ 1432 OABGB.), aber nicht mit 
Erfolg eingeklagt werden (§ 1451 OABGB., § 222 DBGB.). Unter
brechung der Verjahrung tritt bei Klage, Forderungsanmeldung im 
Konkurs- oder gerichtlichen Ausgleichsverfahren (dies streitig), Schuld
anerkenntnis vor Verlauf der Verjahrungszeit ein; diese Unterbrechung 
bewirkt Neubeginn des Laufes der ganzen Verjahrungszeit; § 1497 

Pollak, Kaufm!l.nn1sohes Reoht 2. Aun. s 
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OABGB., §§ 208ff. DBGB. Die Verjahrung ist nicht von Amts wegen, 
sondern nur auf EiI.lwendung des Beklagten zu beachten; § 1501 OABGB. 

II. Die Forderung aus dem Vertrage geht auf die Leistung dessen, 
was im Vertrag versprochen worden ist (§ 1412 OABGB., § 362 DBGB.). 
Dies, aber auch nur dies (oder weniger) darf der Glaubiger'(der Regel 
nach) fordern; hat er osterreichische Schilling zu fordern, so darf er 
also nicht Franken verlangen. Der Schuldner befreit sich wieder der 
Regel nach nur dadurch, daB er gerade die vertragsmaBige Leistung 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes so erbrlngt, wie es 
Treu und Glauben im Verkehr erfordern (Art. 282 OHBG., § 242 DBGB., 
siehe aber Ausnahmen im § 10). Unerhebliche Abweichungen muB 
sich der Glaubiger danach allerdings gefallen lassen (z. B. kleine Mehr
lieferungen von Wein im FaB); aber im Vertrage nicht vorgesehene 
Teilzahlungen darf er zuriickweisen (siehe unten III). 

So wenig der Glaubiger einseitig den Forderungsinhalt verandern 
(z. B. statt eines Rappen einen wenngleich minder wertvollen Schimmel 
verlangen) darf, ebensowenig darf der Schuldner einseitiganstatt seiner 
Schuldigkeit etwas anderes, sei es selbst Wertvolleres, leisten (wichtige 
Ausnahmen § 28 OAngestelltenges.; Art. 336/2 OHGB.; § 244 DBGB., 
diese beziiglich der Wahrung). SolI an die Stelle der vertragsmaBigen 
Leistung eine andere treten (Hingabe an Zahlungsstatt), so bedarf 
es hiezu eines neuen Vertrages zwischen dem Glaubiger und dem Schuldner, 
§§ 1413, 1414 OABGB., siehe § 10 II. 

Bei gegenseitigen Vertragen (§ 6 I) ist jede Vertragspartei 
sowohl Glaubiger als auch Schuldner (Beispiel: Mietvertrag); jede 
hat zu leisten, jede hat zu fordern. Da kann nun iiber das Verhaltnis 
dieser Forderungen zueinander vereinbart sein: 

a) Vorleistungspflicht der einen Vertragspartei; z. B. § 1100 
OABGB., § 551 DBGB. (nachgiebiges Recht): der Vermieter hat vorzu
leisten; Verkauf auf Kredit. Der Vorleistungspflichtige darf jedoch, 
auch wenn der Vertrag dariiber nichts sagt, vor seiner Leistung die 
Sicherstellung oder Bewirkung der (vertragsmaBig nachzuleistenden) 
Gegenleistung dann fordern, wenn diese "Gegenleistung durch schlechte 
Vermogensverhaltnisse (des Vertragsgegners) gefahrdet ist, die ihm 
zur Zeit des Vertragsabschlusses nicht bekannt sein muBten" (§ 1052 
OABGB.), und zwar ohne Riicksicht darauf (anders § 321 DBGB.), 
wann dieser Vermogensverfall eintrat, ob vor oder nach dem Vertrags
abschlusse. 

b) Nachleistungsrecht. Beispiel: Rauf auf Raten; Kauf'gegen 
Akkreditierung, gegen widerrufliches oder weil bestatigt unwiderruf
liches 1) Akkreditiv. 

1) OGR. yom 29. Dezember 1924, Rechtspr. VII, S. 135. 
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c) Leistung Zug um Zug; § 1052 C>ABGB., § 322 DBGB. Ein
rede des auf Leistung beklagten Schuldners, daB der klagende Glaubiger 
seinerseits den Vertrag nicht oder nicht gehOrig erfullt habe. Siehe 
§ 12 IX b. 

Einseitige und zweiseitige Vertrage werden bisweilen nicht oder 
nicht gehOrig erfullt, z. B. nicht zur gehOrigen Zeit oder nicht auf die 
gehOrige Art. Der Vertragstreue darf in solchen Fallen der Regel nach 
auf die (gehOrige) Vertragserfullung dringen (§ 918 C>ABGB.; § 326 
DBGB.). Der Vertragstreue hat aber unter Umstanden daneben auch 
noch andere Rechte, ~o auf Gewahrleistung, Rucktritt yom Ver
trage, Schadenersatz; daruber siehe § 10 VIII (siehe auch KaisV. 
v. 12. Juni 1915, RGBl. Nr. 158, uber Militarlieferungsvertrage). 

III. Der Anspruch (die Forderung) aus einem einseitigenSchuld
versprechen, etwa aus einem Wechsel, steht hinsichtlich der Erfullung 
jener der Forderung aus einem Vertrag grundsatzlich gleich. Nur spielt 
hier die Vorweisung (Prasentation) des Papiers durch den Glaubiger 
eine groBe Rolle; sie ist zur Ausubung der Glaubigerrechte notig. tiber 
die Wechselprasentation zur Annahme, Sicherheitsleistung und Zahlung 
Artikel 25, 29, 41 C>WO.; §§ 25, 29, 41 DWO. 

Bei Wechselforderungen (nur bei diesen) muB der Glaubiger von 
Gesetzes wegen Teilzahlungen bei sonstigem Verluste des entsprechen
den Teiles seiner RegreBrechte gegen denAussteller des gezogenen Wechsels 
und die Indossanten annehmen (Art. 38 C>WO.; § 38 DWO.). 

IV. Forderungen, die dem Gesetz unmittelbar entspringen, 
gibt es in groBer Menge; z. B. § 1101 C>ABGB., § 1220 C>ABGB. (Heirats
gut), § 1321 C>ABGB. (Tierpfandung). Nicht immer beruhen sie auf 
zwingenden Rechtssatzen, gerade die angefiihrten Beispiele sind nach
giebigen Rechtes. 

Aus dieser Anspruchsgruppe ragen nun die Schadenersatz
anspruche besonders hervor. 

a) "Schade heiSt jeder Nachteil, welcher jemandem an Vermogen, 
Rechten oder seiner Person zugefiigt worden ist. Davon unterscheidet 
sich der Entgang des Gewinnes, den jemand nach dem gewohnlichen 
Laufe der Dinge zu erwarten hat" (§ 1293 C>ABGB.). Danach ist der 
Schade allerdings in der Regel ein Vermogensschade (Vermogens
verminderung oder Unterbleiben einer Vermogensvermehrung), aber 
keineswegs immer (Ersatz fUr Ehrenbeleidigung, § 1330 C>ABGB.; 
Schmerzensgeld, § 1325 C>ABGB.; Ersatz fur Verfuhrung oder Ent
iiihrung, §§ 1320, 1329 C>ABGB. usw.). 

Der Schade triHt den Beschadigten (§ 1311 C>ABGB.); er 
rouB ihn tragen. Doch ist das nicht immer dauernd der Fall. Bis
weilen ist der Beschadigte durch Zwangsversicherungen, z. B. 
gegen Unfall und Krankheit, geschiitzt. Zum Teil kann er sich gegen 

s· 
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die wirtschaftlichen Nachteile schadigender Ereignisse auch durch den 
AbschluB von Versicherungsvertragen decken, etwa durch einen 
Feuer- oder Einbruchsversicherungsvertrag (§ 54). Dariiber hinaus 
liegt es fiir den Beschadigten nahe, seinen Ersatz aus dem Vermogen 
eines anderen zu suchen. Das Gesetz entspricht dem, indem es den 
Beschadiger der Regel nach fiir sein und seiner Organe l ) und 
Erfiillungsgehilfen 2) Verschulden, ausnahmsweise auch ohne ein solches, 
fiir den (bloB verursachten) Erfolg seiner schadigenden Handlung ver
antwortlich macht, schadenersatzpflichtig erklart. 

Regel ist also die Schadenersatzpflicht des Beschadigers fiir den 
von ihm oder seinen obgenallOten Leuten verschuldeten Schaden 
(Grundsa tz der V ersch uldenshaftung). Danach ist diese Ersatz
pflicht allerdings in der Regel dann ausgeschlossen, wenn keine Person 
der Beschadiger ist, sondern etwa ein Elementarereignis oder ein wildes 
Tier (es sei denn nicht gehOrig verwahrt worden, § 1320 OABGB.; 
§§ 833 H. DBGB.). Es ist ferner der Regel nach der Ersatzanspruch 
dann ausgeschlossen, wenn ein Zufall den Schaden hervorrief, § 1311 
OABGB.; § 823 DBGB. (ein vom Schlag Getroffener zerschlagt im 
Sturze fremdes Porzellan), sei es auch, daB eine Person, nur ohne 
Verschulden, den Zufall hervorrlef (§ 13060ABGB.). Da bleibt es also 
dabei, daB der Beschadigte den Schaden dauernd selbst tragen muB, er 
sei denn durch Versicherungen gedeckt. 

Es gibt aber Ausnahmen von diesen RegeIn, Tatbestande, in denen 
der Beschadigte Ersatz von jemandem fordern darf, obwohl der Schade 
nicht durch eine Person oder obwohl er durch einen Zufall hervorgerufen 
ist. Diese Ausnahmsfalle, ziemlich planlos von den Gesetzen ausgewahlt, 
erweitern das gewohnliche Gebiet der Schadenersatzanspriiche. In 
der Regel haftet freilich jedermann nur fiir sein Verschulden 
(siehe b), in diesen Ausnahmsfallen aber auch ohne ein solches (Grund
satz der Erfolghaftung). Der gesetzgeberische Grund fiir diese 
Ausdehnung ist sehr verschieden. Bisweilen soll dem Beschadigten 
auf diese Art der Beweis erleichtert werden (z. B. beim Hoteldiebstahl); 
bisweilen handelt es sich darum, die Betriebsgefahren mancher ge£ahr
Hcher Unternehmungen, z. B. der Eisenbahnen, nicht auf das Publikum 
iiberwalzen zu lassen; bisweilen sind auch andere Griinde im Spiele. 

Hieher gehoren unter anderen folgende Falle der Erfolghaftung: 

1. Es haftet der Frachtfiihrer fiir Verlust, Minderung odeI' 
sonstige Beschadigung des Frachtgutes von dessen mernahme zur 
Beforderung durch den Frachtfiihrer bis zur Obergabe des Gutes in 

1) Gilt auch fUr den Staat, jedoch nur als Wirtschaftstrager; OGH. 
vom 7. Dezember 1910, GlUNF. 5261. 

2) Nicht bloB fUr deren sorgsame Auswahl, OGH. vom 10. November 
1920, SZ. IIj123. 
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die Gewahrsame des Empfangers (fiir Eisenbahnen zwingendes Recht). 
Entschuldigungsgrunde des Frachtfiihrers: hOhere Gewalt; auBerlich 
unerkennbare Verpackungsmangel; innere Beschaffenheit des Gutes, 
Artikel 395 ()HGB., § 429 DHGB.; §§ 35, 84 EVO. (§ 50 IV, § 51 IX). 
Ferner haftet der Frachtfiihrer fur seine Erfullungsgehilfen (Art. 400 
()HGB.; § 831 DBGB.). Siehe auch § 6 VI c Anmerkung. 

2. Es haftet der Eisenbahnunternehmer (uberdies) zwingend 
fur Bau- und Betriebsfolgen (z. B. fiir jene des Funkenfluges), durch 
die unbewegliche und auf dem oder in der Nahe des Bahnkorpers be
findliche bewegliche Sachen (z. B. Heu auf der Wiese, ausgeladenes 
ausgefolgtes Frachtgut) beschadigt oder vernichtet werden (()Vdg. v. 
14. September 1854, RGBl. Nr. 238); ferner zwingend fiir die Folgen 
der Verletzung oder Totung von Menschen (Reisenden und anderen), 
die durch eine "Ereignung im Verkehr"l) herbeigefiihrt worden sind 
(()Ges~ v. 5. April 1869, RGBl. Nr. 27; v. 12. Juli 1902, RGBI. Nr. 147; 
sie gelten sinngemaB auch fiir gleislose Bahnen mit elektrischer Ober
leitung; siehe auch § 53 II). Entschuldigungsgrunde: Selbstverschulden; 
hOhere Gewalt (siehe § 50 V c); unabwendbare Handlung Dritter 2). 

3. Die Unternehmer von Starkstromanlagen haften dem 
Publikum nur fiir den verschuldeten3), dem Grundeigentiimer aber fiir 
den durch die Leitungsrechte verursachten, nicht yom Grundeigentumer 
selbst verschuldeten Schaden (()Ges. v. 7. Juni 1922, BGBl. Nr. 348; 
vgl. G. v. 22. Juni 1919). 

4. Es haftet der Kraftfahrzeugeigentumer (Unternehmer) und 
sein Lenker (Chauffeur) fiir den Schaden, der durch den Betrieb des 
Kraftfahrzeuges an Personen und Sachen verursacht wird; bei Schwarz
fahrten haftet aber nur der Schwarzfahrer4). Entschuldigungsgriinde; 
()Ges. yom 9. August 1908, RGBI. Nr. 162: at) entweder Selbstverschulden 
oder ~) Tadellosigkeit der Maschine und der Bedienung (Hupensignale) 
und daB nicht der Maschine Eigenart den Unfall herbeigefiihrt habe. 
Es entspricht der Richtung der jungsten Gesetzgebung, daB die Haftung 
der Berufslenker durch das ()Ges. yom 3. Mai 1922, BGBl. Nr. 300, 
auf den Fall ihres Verschuldens zwingend herabgemindert worden ist. 

5. Es haften der Eigentiimer und der Lenker eines Motor
luftfahrzeuges sinngemaB wie jene des Kraftfahrzeuges (()Ges. v. 
10. Dezember 1919, StGBl. Nr. 578; siehe § 53 IV). 

1) Die Rechtsprechung siehe in "Systematische Darstellung der oberst
gerichtlichen Entscheidungen" (1927), S. 1339 if. 
. 2) TIber die Haftung des Binnenschiffers beim Personentransport, 
s. § 53 III. 

3) OGH. yom 6. Oktober 1926, Zbl. 35/90 (Herabhangen zerrissener 
Leitungsdrahte ). 

') Anders OGH. yom 14. Oktober 1913, Gl.-U. NS. 6602; yom 
20. Janner 1914, Gl.-U. NF. 6769. 
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6. Es haftet die Post fiir den Verlust der eingeschriebenen Briefe 
und fiir den Verlust, die Minderung oder Beschadigung der Wertbriefe 
und Pakete, es sei denn, daB dies auf Selbstverschulden des Absenders, 
auf hahere Gewalt oder daB die Vernichtung der dienstlichen Schrift
stiicke iiber das Gut auf hahere Gewalt zuriickzufiihren ist und daB 
wegen dieser Vernichtung das Schicksal des Gutes nicht feststellbar 
istl) (§ 214 OPostO. v. 17. November 1926, BGBI. Nr. 329). Siehe § 52 VI. 

7. "Ober die Haftung des Gastwirtes, der Fremde beherbergt 
(nicht auch der anderen Gastwirte), der Badeanstaltbesitzer und 
des Garagevermieters und iiber deren Entschuldigungsgriinde siehe 
§ 44 V bis VII, §§ 970 bis 970 c, § 1316 OABGB. und das, der ersten zwei 
Haftung beschrankende Ges. vom 16. November 1921, BGBI. Nr. 638, 
in der Fassung, BGBI. Nr. 168/24; §§ 701 bis 703 DBGB. Uber die 
ahnliche Haftung der Theaterunternehmer § 24, 25 des OSchau
spielerges. vom 13. Juli 1922, BGBI. Nr. 441. 

8. "Ober die Haftung des Geschaftsherrn fiir seine Erfiillungs
gehilfen (eine Haftung fiir diese bei der Vertragserfiillung, keine 
Deliktshaftung) , siehe oben; § 1313 a OABGB.; § 228 DBGB. 

b) Jener Beschadiger ist ersatzpflichtig, den an der Beschadigung 
ein Verschulden trifft. Verschulden setzt Handlungsfahigkeit voraus, 
darum haften weder Kinder noch entmiindigte oder nicht entmiindigte 
Wahnsinnige, es sei denn ausnahmsweise aus Billigkeitsriicksichten; 
§§ 1308, 1309 OABGB.; §§ 827, 828 DBGB. 

Beim Deliktsschaden hat der Beschadigte zu beweisen: Schaden, 
Beschadiger, Verschulden. Dagegen ist beim Vertragsschaden die 
Beweislast anders verteilt: Der Beschadigte hat den Schaden und den 
Beschadiger nachzuweisen, dieser dagegen seine Unschuld, §§ 1296, 
12980ABGB. 

c) Die Ausfiihrungen unter a) und b) zeigen, daB der Beschadigte 
nicht immer Schadenersatz zu verlangen befugt ist. Aber 
auch dann, wenn er den Ersatzanspruch hat, gewahrt ihm das Gesetz 
nicht immer den vollen Ersatzanspruch. Man hat vielmehr zwischen 
Delikts- und Vertragsschaden zu unterscheiden. Der Ersatz
anspruch fiir Deliktsschaden richtet sich nie nach dem OHGB., 
sondern zunachst nach Sondergesetzen, so nach jenem iiber den Marken
(§ 29 IX), den Urheberrechtsschutz (§ 32 V), jenem gegen den unlauteren 
Wettbewerb (§ 16 OWettbewGes.: wirklicher materieller und immaterieller 
Schade und entgangener Gewinn, iiberdies noch eine GeldbuBe; ahnlich 
§ 20 DWettbewGes.). Dann kommen die Vorschriften des OABGB. in 
Betracht. Nach diesem muB man unterscheiden: Minderer Grad des 

1) Rechtsprechung in "Systematische Darstellung der oberstgericht
lichen Entscheidungen", S.953ff. 
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Versehens; auffallende Sorglosigkeit; bOse Absicht (verbotene Willens
richtung). Liegt ein minderer Grad des Versehens vor, so ist nur der 
wirkliche Schade zu ersetzen, und zwar durch die Wiederherstellung 
des fruheren Zustandes (etwa durch den Widerruf einer Anschwarzung, 
§ 1330 OABGB.; ahnlich § 249 DBGB.; siehe § 28 III b), und nur dann, 
wenn dies zwar vielleicht noch moglich, aber nicht "tunlich" ist, durch 
so viel Geld, als "dem gemeinen Werte, den die Sache zur Zeit der 
Beschadigung hatte", entspricht (§ 1332 OABGB.); Wertveranderungen 
bleiben unbeachtet. Liegt eine auffallende Sorglosigkeit oder bOse Ab
sicht des Beschadigers vor, so hat er allerdings auch den entgangenen 
Gewinn, und zwar diesen stets in Geld, zu ersetzen. Riebei ist dem 
Beschadigten so viel Geld zu geben, als der normale Gewinn betragen 
hatte, den er redlicher- und erlaubterweise gemacht haben wiirde (also 
z. B. nicht jener aus Kettenhandel). 

1st danach die Raftung fur Deliktsschaden vom Gesetz einheitlich 
geordnet, so steht es bei Vertragsschaden, entstanden aus der 
Nichterfullung oder nicht ordnungsgemaBen Vertragserfullung, anders. 

Fur solche Vertragsschaden besteht folgendes, etwas verwickeltes 
Schema: . Parteienvereinbarung; Sondergesetze; Handelsgesetz buch; 
burgerliches Gesetzbuch. 

1. Die Parteienvereinbarung: Kon ven tionalstrafe (vereinbarter 
Vergutungsbetrag, § 1336 OABGB.; § 38 OAngestelltenges., Art. 284 
ORGB.; §§ 339ff. DBGB.; § 3 Schauspielerges. [Minderjahrige betreffend)). 
Ihre Vereinbarung verschiebt die Beweislast uber die Hohe des Ersatzes 
zugunsten des Beschadigten. Doch besteht richterliches MaBigungs
recht (schon) bei "ubermaBiger", nicht erst bei "maBloser", also 
wucherischer Hohe l ) (nur) auf Antrag des Schuldners, und zwar auch 
in Randelssachen2) (zwingend, daher Verzicht bei VertragsabschluB 
unwirksam; anders § 348 DRGB.). Sache der Parteienvereinbarung 
ist es, ob der Beschadigte neben der Konventionalstrafe auch die 
Vertragserfullung oder ob er neben jener noch einen weitergehenden 
Ersatz fordern durfe (siehe z. B. § 51 VII). 

2. Sondergesetzliche Vorschriften uber das MaB des Ersatzes ent
halten z. B. die Postordnung, § 52 VI; das Markenschutzgesetz, § 29 IX; 
das Urheberrechtsgesetz, § 32 V; das OGes. vom 16. November 1921; 
BGBI. Nr. 638 (BGBI. 168/24) hinsichtlich der Gastwirte; § 1021 
OABGB. fUr den Beauftragten, der zur Unzeit kundet, § 46 III; 
§ ll20 OABGB. fur den Vermieter, der durch den Verkauf der 
Mietsache den Mietvertrag verletzt. 

3. Das ORGB. kommt dann an die Reihe, wenn weder die Parteien
vereinbarung noch ein Spezialgesetz eingreifen. Es findet grundsatzlich 

1) OGH. vom 21. Mai 1890, GlU. 13299. 
2) Standige Rechtsprechung. 
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(Art. 277 OHGB.) auf aIle Vertragsverletzungen Anwendung, bei denen 
der Vertrag auch nur auf einer Seite ein Handelsgeschaft ist. Zu ersetzen 
sind stets der wirkliche Schade und der entgangene Gewinn; der ent
scheidende Zeitpunkt fiir die Berechnung des wirklichen Schadens 
ist jener der Beschadigung, § 1332 OABGB. (ahnlich § 88 EVO.; Art. 34 
I. -0.). Abstrakter (Kursdif£erenz) und konkreter (etwa: der Deckungs
kauf) Schade; Art. 357 OHGB. 

4. In letzter Linie kommt fiir Vertragsschaden das OABGB. zur 
Anwendung. Nach ihm wird grundsatzlich nur der wirkliche Schade 
zur Zeit der Beschadigung ersetzt; der entgangene Gewinn nur bei 
auffallender Sorglosigkeit oder bOser Absicht des Beschadigers; der 
Wert der besonderen Vorliebe nur bei dessen Mutwillen oder Schaden
freude, §§ 1331, 1332 OABGB. 

d) Die Verj ahrung der Ersatzanspriiche tritt (Spezialgesetze 
vorbehalten) drei Jahre nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Schade 
(wenn auch nicht dessen Hohe) und der Beschadiger dem Beschadigten 
bekannt geworden sindl). Es ist dabei unerheblich, ob es sich urn Delikts
oder urn Vertragsschaden handelt (§§ 1486, 1487 OABGB.; in Deutschland 
gilt diese Frist nur fUr Deliktsschaden, § 852 DBGB.). Bisweilen mindert 
das Gesetz diese Verjahrungsfrist noch herab, was freilich nicht immer 
ohne Bedenken ist: § 933 OABGB. (Gewahrleistung bei beweglichen 
Sachen sechs Monate); Artikel 349 HGB. (Bemangelung beim Kauf 
ebenso); Artikel 386 (Spediteur), 408 (Frachtfiihrer) je ein Jahr; § 98 
OEVO.; § 18 des OScheckges. vom 3. April 1906, RGBl. Nr. 84; § 34 
OPrivatangestelItenges. vom 11. Mai 1921, BGBl. Nr. 292 (sechs Monate; 
ist eigentlich keine Verjahrungsfrist); § 6 OAutomobilges. vom 9. August 
1908, RGBl. Nr. 162 (drei Monate); § 20 OWBG. (sechs Monate von 
der erlangten Kenntnis an, langstens drei Jahre). 

Insolange der Schade und der Beschadiger dem Beschadigten nicht 
bekannt sind, beginnen diese bisher genannten Verjahrungs£risten nicht 
(Ausnahme Art. 349 OHGB.; § 477 DBGB.). Doch verjahrt jeder Ersatz
anspruch, mogen auch Schade oder Beschadiger verborgen bleiben, 
spatestens binnen 30 (40) Jahren nach der Beschadigung (§ 1489 OABGB.). 
Auf diesen langen Zeitraum verlangern sich aber auch aIle kiirzeren 
Verjahrungsfristen dann, wenn der Schade aus einem Verbrechen ent
standen ist (§ 1489 OABGB., siehe auch § 852 DBGB.). Ferner tritt 
an die Stelle einer kiirzeren die (neu beginnende) dreiI3igjahrige Ver
jahrungsfrist dann, wenn der Ersatzanspruch dem Beschadigten durch 
ein rechtskraftiges Urteil zugesprochen worden ist. 

e) Der Wechsel in der Person des Glaubigers (etwa durch Abtretung) 
oder des Schuldners (etwa durch Vererbung) verIangert die Verjahrungs-

1) Wehli: Die Verjii.hrung der Forderungen des taglichen Lebens 
(Jur. BI. 1924, S. 34 ff.). 
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frist nicht, wenn diese einmal zu laufen angefangen. Wer sich einen 
Ersatzanspruch yom Beschadigten nach 32monatiger Verjahrungszeit 
abtreten laBt, hat also der Regel nach nur mehr eine viermonatige 
Frist zur Geltendmachung vor sich. 

§ 9. Forderungs- und Schuldiibergang 
I. Gesetz, Vertrag und einseitiges Schuldversprechen bestimmen die 

Person des Glaubigers und des Schuldners. Bisweilen dauernd, so daB 
keine Person an die Stelle dieses Glaubigers oder dieses Schuldners 
treten darf und kann. Beispiele: Ehevertrag; hOchstpersonliche Dienst
leistungen; vertragsmaBiger AusschluB des Glaubiger- oder Schuldner
wechsels; Ersatz fiir Krankungen und personliche N achteile (§ 16 OWBG.). 
Vgl. § 11 I. 

Der Regel nach ist aber ein solcher Wechsel zugelassen. 
II. Glaubigerwechsel. Dieser kann sich in den Formen der 

Forderungsabtretung, der Wertpapieriibertragung, der Einantwortung 
des Glaubigernachlasses, des Vermachtnisses, der Forderungsiiberweisung 
im Zwangsvollstreckungsverfahren und der Forderungsiibertragung 
kraft Gesetzes vollziehen. 

a) Die Forderungsabtretung (Zession) beruht auf einem entgeltlichen 
oder unentgeltlichen Vertrage des Glaubigers (Zedenten) mit dem Forde
rungsiibernehmer (Zessionar); es ist weder die Zustimmung noch auch 
nur die Verstandigung (§ 1395 OABGB., § 398 DBGB.) des Schuldners 
zum VertragsabschluB erforderlich. Der Zessionar erwirbt alle die Rechte 
seines Vormannes (§ 1394 OABGB., Hauptrecht samt Nebenrechten), 
aber auch nicht mem als diese. Bei entgeltlicher Zession haftet der 
Zedent fiir die Richtigkeit und Einbringlichkeit der Forderung; § 1397 
OABGB. (nachgiebiges Recht). Von der Verstandigung des Schuldners 
von der Abtretung ab darf der Schuldner nur mem dem Zessionar bezahlen, 
§ 1396 OABGB., §§ 406, 409 DBGB. Der Schuldner dad dem neuen 
Glaubiger die Einwendungen gegen den Zedenten und jene gegen den 
Zessionar (aber nicht die gegen Zwischenzessionare) entgegenhalten, 
§§ 1394, 1442 OABGB., §§ 404, 406 DBGB. 

"Alle verauBerlichen Rechte sind ein Gegenstand der Abtretung" 
(§ 1393 OABGB); (ahnlich § 400 DBGB.), daher z. B. auch Buch
forderungen (Buchforderungseskompte. Die Sicherungsabtretung ist 
Abtretung in Eigentumsform zu Sicherungszwecken). Der angefiihrte 
Rechtssatz ist nachgiebigen Rechtes; daher kann die Abtretbarkeit 
einer Forderung derart durch Vertrag ausgeschlossen werden, daB die 
dennoch erfolgte Zession wirkungslos ist (§ 442 OABGB.). Unabtretbar 
sind kraft nachgiebigen Gesetzes unter anderem die Kontrollrechte 
des personlich ha£tenden Handelsgesellscha£ters; das Ausgedingrecht, 
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soweit Naturalleistungen in Frage stehen; die Anspriiche auf personliche 
Dienste, z. B. eines Hausgehilfen; der Anspruch auf das Schmerzensgeld, 
es sei denn schon gerichtlich geltend gemacht. Kraft zwingenden Rechts
satzes sind Anspriiche auf Gewerbekonzessionen uniibertragbar. Siehe 
§ 33 OSchauspielerges. 

b) Forderungsiibergang bei Inhaber- und bei Orderpapieren. 

Inhaberpapiere (§ 7 II 2 a) werden durch die Papieriibergabe 
iibertragen, Orderpa pi ere durch die Papieriibergabe unter Indossierung 
durch den Papierglaubiger auf dem Papier (seiner Allonge). Es bedarf 
keiner Zustimmung des Schuldners. Das Indossament, das Bianko
Indossament, das Scheinindossament (Zweck: Abschneiden von Ein
wendungen gegen den Indossanten). Uber die Einwendungen des 
Schuldners bei Inhaberpapieren und gegen den Indossatar, siehe 
§ 7, II 2a, d; Artikel 82 OWO.; Artikel 303 OHGB.; § 82 DWO.; 
§ 360 DHGB. 

c) Forderungsiibergang durch die Einantwortung des Nachlasses 
an den Erben (in Osterreich), durch den NachlaBiibergang an denselben 
(in Deutschland). Siehe § 17 IX. 

d) Der Forderungsiibergang durch die Uberweisungl) geschieht 
im Exekutionsvedahren durch einen GerichtsbeschluB: der (betreibende) 
Glaubiger hat einen Exekutionstitel, der seinen Schuldner (den Ver
pflichteten) zu einer Geldzahlung verpflichtet; dieser Schuldner ist 
nun seinerseits ein Forderungsglaubiger gegen einen (Dritt-)Schuldner. 
Der betreibende Glaubiger verlangt und erhalt mit GerichtsbeschluB2) 
die Uberweisung dieser Forderung seines Verpflichteten gegen den 
Drittschuldner, kraft deren der Drittschuldner nun nicht mehr seinem 
Glaubiger (dem Verpflichteten), sondern dem betreibenden Glaubiger 
zu zahlen hat. 

Diese Uberweisung wirkt aber (anders als bei der Zession, siehe a) 
erst durch die Verstandigung des Drittschuldners. Der Uberweisungs
glaubiger hat dann dem Drittschuldner gegeniiber im wesentlichen 
die Rechte seines Vormannes, steht also im ganzen etwa so wie ein 
Zessionar kraft Vertrages (oben a). Doch ist der Uberweisungsglaubiger 
zur Einziehung3) nicht vollig so unabhangig von seinem Vormann, 
dem Verpflichteten, wie ein vertragsmaBiger Zessionar yom Zedenten; 
denn der Uberweisungsp£andglaubiger zur Einziehung dad ohne die 
Zustimmung des Verpflichteten weder die Forderung erlassen noch 
sie vergleichen, § 308 OEV.; § 835 DZPO. 

1) Walker: GrundriB des Exekutionsrechtes, 264ff. 
2) Selbst pfanden und sich uberweisen darf der betreibende Glanbiger 

in Osterreich nicht; § 19 OABGB.; § 294 OEO.; anders § 845 DZPO. 
3) Nnr dieser Fall ist praktisch. 
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Der Drittschuldner darf dem "Oberweisungspfandglaubiger nur die, 
aber auch alIe die Einwendungen entgegensetzen, die dieser Dritt· 
schuldner dem Verpflichteten hatte entgegenhalten konnen, z. B. die 
Einwendung, daB er den Verpflichteten schon vor der Pfandung bezahlt 
habe. 

e) Bisweilen schreibt das Gesetz unmittelbar einen Forderungs. 
iibergang vor: § 462 OABGB. (Einlosung einer Pfandforderung durch 
einen Dritten) , § 1358 OABGB. (RegreBrecht des zahlenden Biirgen 
an den Hauptschuldner), § 1423 OABGB. (RegreBrecht eines sonstigen 
zahlenden Dritten), § 120 OKO. (Einlosung einer Pfandforderung durch 
den Masseverwalter zugunsten der Masse), Artikel 382/4, 410/2 OHGB. 
(§ 411/2, 432 DHGB., Gutsiibergang vom Spediteur oder Frachtfiihrer 
an einen neuen). Xhnlich § 27 des OVorkriegsschuldenges. vom 16. Juli 
1921, BGBl. Nr. 393. 

Der Zustimmung des Schuldners bedarf es zum Forderungs. 
iibergang in diesen Fallen ebensowenig wie seiner Verstandigung von 
demselben. Die Rechtsstellung des Schuldners gegen den neuen Glaubiger 
ist die gleiche, wie sie es gegen dessen Vormann war. Die Rechtslage 
des Schuldners wird durch diesen, auf Grund des Gesetzes erfolgenden 
Forderungsiibergang weder verbessert noch verschlimmert, noch sonst· 
wie (z. B. hinsichtlich des Erfiillungsortes oder der Erfiillungsart) 
verandert. 

III. Schuldnerwechsel. Er kann beruhen: 
a) Auf einem Glaubigervertrag (§ 1406 OABGB.; § 414 DBGB.), 

das ist auf einem Vertrage zwischen dem Glaubiger und dem Schuld· 
iibernehmer, ohne daB es der Einwilligung des Schuldners bediirfte. 
Sehr selten und bei zweifelhaftem Vertragsinhalte nicht zu vermuten! 

b) Auf einem Schuldnervertrag (§ 1405 OABGB.; § 415DBGB.). 
Schuldner und V"bernehmer vereinbaren, daB der "'Obernehmer an Stelle 
des Schuldners zahle (Schuldiibernahme). Der Schuldner scheidet aus, 
der V"bernehmer tritt ganz (z. B. hinsichtlich der Schuldwahrung, der 
Verjahrung) an seine Stelle. Ein solcher Vertrag bedarf zur Wirksamkeit 
der Zustimmung des Gliiubigers. 

Wahrend die Schuldiibernahme einen Schuldnerwechsel dem 
Glaubiger gegeniiber bezweckt, beabsichtigt die Erfiillungsii bernahme 
etwas anderes: Dem Glaubiger bleibt der Schuldner verhaftet; aber 
der Schuldner (nur er) hat dem "'Obernehmer gegeniiber einen 
Anspruch, daB dieser fiir ihn, den Schuldner, zahle. 

c) Auf der Hypothekenii bernahme bei dem Erwerb aus freier 
Hand einer mit der Hypothek belasteten, im Grundbuch eingetragenen 
Liegenschaft (§ 1408 OABGB., § 416 DBGB.). Bei einem solchen 
Eigentumsiibergang kann es sein, daB der bisherige Eigentiimer dem 
Hypothekarglaubiger als Personalschuldner weiter haftet, der neue 
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neu als Pfandschuldner. Das bindet Mittel zweier Schuldner fUr dieselbe 
Forderung. Dem solI die Hypothekeniibernahme begegnen, die nur 
den neuen Eigentiimer als Schuldner belaBt. Der Ubernahmsvertrag 
ist ein solcher des Eigentiimers der Liegenschaft mit deren neuem Er
werber; damit nun der bisherige Eigentiimer aufhOre, Schuldner zu 
sein, bedarf es der Zustimmung des Hypothekarglaubigers oder seines 
Stillschweigens durch sechs Monate nach der schriftlichen Auf
forderung, den neuen Eigentiimer statt des alten als seinen Schuldner 
anzunehmen. 

Anders beim Liegenschaftserwerb durch Zwangsversteigerung; 
siehe § 12 VII g. 

d) Auf der Einantwortung des Schuldnernachlasses. Siehe 
§ 17 IX. 

IV. Der Schuldbeitritt bezweckt, dem Glaubiger neben seinem 
Schuldner einen zweiten Schuldner zu verschaffen; der erste wird nicht 
frei, so daB kein Schuldnerwechsel eintritt. 

Ein solcher Schuldbeitritt kann sich auf eine einzelne Forderung 
oder auf Gruppen von solchen beziehen. 1m zweiten Faile spricht man 
von einer Passiveniibernahme. Eine solche kann kraft Gesetzes 
oder kraft Gewohnheitsrechtes erfolgen. 

Kraft Gewohnheitsrechtes: 
Durch offentliche Ankiindigung aus AnlaB der Geschaftsiibernahme 

eines Handelsbetriebes. Dazu bedarf es einer besonderen Erklarung 
des "Obernehmers gegeniiber den Geschaftsglaubigern (§ 94 OGes. v. 
6. Marz 1906, RGBl. Nr. 58; siehe § 20 V). Diese aber braucht kraft 
Handelsgewohnheitsrechtes nicht individuell zu geschehen, vielmehr 
geniigt fiir aIle O8schaftsglaubiger die offentliche Bekanntmachung 
(freilich nicht bloB der Geschafts-, sondern auch) der Passiveniibernahme. 
Das ist dann ein unbegrenzter Schuldbeitritt und fiir den zustimmenden 
Glaubiger eine Schuldiibernahme. 

Kraft Gesetzes: 
a) Nach § 1409 OABGB. bewirkt die Vbernahme eines jeden, also 

auch eines Handelsunternehmens zwar auch keine Schuldiibernahme, 
somit keine Befreiung des bisherigen Unternehmers, aber doch einen 
Schuldbeitritt des Vbernehmers, (lediglich) fiir die O8schaftsschulden, 
die er kannte oder kenneR muBte, mit seinem ganzen Vermogen, und 
zwar nur bis zum Werte des Unternehmens (vgl. § 419 DBGB.)1). Diese 
zwingenden Vorschriften gelten iibrigens im Konkurse nicht. b) Der 
Erwerber eines Zeitungsunternehmens iibernimmt die Redakteur
vertrage, § 8 JournGes. (nachgiebiges Recht). c) Der Enteigner eines 
Wirtschaftsbetriebes tritt in die Dienst- und Arbeitsvertrage ein, § 9 
OO8s. vom 30. Mai 1919, StGBl. Nr. 48. 

1) Uber die strittigen Einzelheiten Pisko: Lehrbuch, 60. 
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Es bleibt mit Riicksicht auf den Inhalt des § 1409 OABGB. in 
Osterreich noch neben der Passiveniibernahme kraft Gesetzes Raum 
fiir die oben besprochene offentliche angekiindete Passiveniibernahme. 

§ 10. Umanderung und Ergiinzung der Forderung 
I. Forderungen sind grundsatzlich so zu erfiillen, wie sie begriindet 

worden sind (§ 11); es ist dabei rech tlich gleichgiiltig, wie schwer 
oder leicht diese Erfiillung dem Schuldner fallt, wie niitzlich fiir den 
Glaubiger sie ist. 

Doch erleidet diese Regel Ausnahmen. Es gibt FaIle, in denen 
die Leistungspflicht entfallt (§ 11 V), andere FaIle, in denen sie erganzt 
(z. B. durch die Pflicht zur Zahlung von Verzugszinsen erweitert) oder 
umgeandert wird. 

Eine solche U manderung der Forderung besteht darin, daB an 
die Stelle des Anspruches auf die bestimmte Leistung ein solcher auf 
eine andere Leistung tritt, z. B. an die Stelle des Anspruches auf lJber
gabe einer bestimmten Uhr, jener auf die Hingabe eines bestimmten 
Schmuckstiickes. Jede solche Umanderung bedeutet, daB der urspriing
liche Forderungsgegenstand nun nicht mehr gefordert werden darf, 
sondern nur mehr der neue. Handelt es sich urn eine Forderung aus 
Vertragen, so geht also der Anspruch auf die urspriingliche Vertrags
leistung infolge der Umanderung der Forderung unter und es entsteht 
ein Anspruch auf die neue. Solche Umanderung, ein solches Ersetzen 
der Forderung a durch die Forderung b kann durch V erein barung, 
durch einseitige Parteierklarung, durch Richterspruch oder 
unmittelbar durch das Gesetz geschehen (Vergleich, Zwangs
ausgleich, Schadenersatz anstatt der Vertragsleistung). Die Begriindungen 
wirtschaftlicher oder sonstiger Art fiir solche Forderungsanderungen 
konnen sehr verschieden sein, etwa z. B. die Unerschwinglichkeit der 
Leistung, die Unsicherheit des Schuldners, oder daB der Glaubiger 
das kaufmannische Interesse an der Leistung verloren hat (Vertrag 
auf Lieferung von Bildern eines inzwischen verstorbenen Staats
mannes). 

II. Der Neuerungsvertrag bringt ohne Personenanderung durch 
Veranderung des Rechtsgrundes (z. B. Schenkung statt Kauf) eine 
solche Umanderung der Forderung, § 1376 OABGB.; Biirgschaft und 
Pfandrecht gehen unter (nachgiebiges Recht), § 1378 OABGB. Die 
Hinga be eines Wechsels an Zahlungsstatt beruht auf einem Neuerungs
vertrag und vernichtet darum die urspriingliche Forderung; anders 
dagegen die ungleich haufigere Hingabe eines Wechsels zahlungshalber. 
Dber den Kontokorrentverkehr Artikel 291 OHGB.; §§ 355, 356, 
357 DHGB. 
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Anderungen lediglich in den Nebenbestimmungen eines Vertrages 
sind kein Neuerungsvertrag, lassen alao den urspriinglichen Anspruch 
bestehen, § 1379 l)ABGB. 

Ein besonderer Fall des Neuerungsvertrages ist die Hinga be an 
Zahlungsstatt, § 1414 OeABGB., § 364 DBGB., siehe § 8 II. Die 
Eigentfimlichkeit besteht darin, daB die geiinderte Forderung zugleich 
mit der Vereinbarung der Anderung auch schon erfiillt wird. Kein 
Schuldner ist einseitig zur Hingabe an Zahlungsstatt, sci es selbst einer 
wertvolleren ala der versprochenen Leistung, befugt; es bedarf hiezu 
des Vertrages. Ausnahme § 6 VIc (fremde Wiihrung). 

III. Der Vergleich ist ein Vertrag zur Ordnung strittiger oder 
zweifelhafter Rechte dergestalt, "daB jede Partei sich wechselaeitig 
etwas zu geben, zu tun oder zu unterlassen verbindet", § 1380 l)ABGB.; 
§ 779 DBGB. Er ist formfrei, grundsiitzlich ffir aIle streitigen oder 
zweifelhaften Rechte zuliissig; doch gibt es Ausnahmen, dem Vergleich 
nicht zugiingliche Anspriiche, wie z. B. §§ 93, 1382 (Ehetrennung, Ehe
ungiiltigkeit), § 1383 (noch nicht kundgemachwletzte Willenserkliirung), 
§ 1384l)ABGB. (AbbfiBung einer Strafe). Die Nebenrechte der ursprfing
lichen Forderung (namentlich auch die Pfandrechte) haften nun ffir die 
Vergleichsforderung, § 1390 l)ABGB.; ebenda fiber den EinfluB des 
Vergleichs auf die Rechte und Pflichten Dritter. Dber die Anfechtbarkeit 
der Vergleiche, namentlich wegenIrrtums, siehe §§ 1385 bis 1387l)ABGB., . 
§ 5 IVa; RechnungsverstoBe diirfen und miissen auf Verlangen einer 
Partei stets berichtigt werden. 

Bei alledem ist an den VergleichauBerhalb des (ordentlichen 
oder Sonder-) Gerichtes gedacht. Gerich tHche Vergleiche unter
scheiden sich von diesen. Sie sind Parteienvereinbarungen fiber streitige 
oder unstreitige Forderungen, vor Gericht in urkundlicher Form (Ver
handlungsprotokoll!) abgeschlossen und von den Parteien und yom 
Gericht unterschrieben, und zwar solche Parteivereinbarungen, durch 
welche unanfechtbar die Verwirklichung, Durchsetzung eines (schon) 
vor Gericht erhobenen Anspruches im Exekutionswege gesic4ert werden 
solI. Zum gerichtlichen Vergleiche wird die.se Parteienvereinbarung 
erst und nur durch die Unterschrift der Parteien und des Gerichtes 
(des letzteren nur ala einer Urkundsperson: das Gericht bestiitigt nicht 
den Vergleich, sondern nur die TatBache seines Abschlus8es). Ohne 
diese Unterschriften ist der vor Gericht abgeschlossene Vergleich vielleicht 
bindend, aber kein gerichtlicher Vergleich, daher auch ala ein auBer
gerichtlicher Vergleich wegen Zwanges, Betruges, Irreffihrung anfechtbar. 
Der AbschluB gerichtlicher Vergleiche dient wiederholt ala ein Urteils
ersatz nur dem Zwecke der Ersparnis an Gerichtsgebiihren. 

IV. Der Zwangsausgleich im Konkurs und der Ausgleichim 
gerichtlichen Ausgleichsverfahren geben dem Gericht einen 
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ganz anderen EinfluB als die gerichtlichen Vergleiche. Auch hier liegen 
Parteivereinbarungen vor; aber sie gewinnen ihre Kraft nur durch die 
gerichtliche Bestatigung. Der Zwangsausgleich und der gerichtliche 
Ausgleich sind keine forderungsandernden Vertrage, sondern Gerichts
entscheidungen ganz eigentiimlicher Art (§ 151 OKO., §§ 173 ff. DKG., 
§ 18 OAusglO., die sogar des Einflusses auf friiher abgeschloosene 
auBergerichtliche Vereinbarungen nicht entbehren; siehe § 22 VIII, 23 I. 

V. Die Konkurseroffnung gibt bei gegenseitigen, noch von 
keiner Seite vollig erfiillten Vertragen (z. B. bei Versicherungs-, Bestand-, 
Dienstvertragen) bald dem Masseverwalter, bald dem Vertragsgegner 
ein Riicktrittsrecht und damit das Recht, einseitig die Vertrags
forderung umzuandern, z. B. an Stelle einer Lohn- eine Ersatzforderung 
zu setzen; siehe § 22. 

Die KonkurserOffnung verwandelt iiberdies kraft Gesetzes jene 
Forderungen der Konkursglaubiger, die vor dem Konkurse nicht auf 
Geld gerichtet waren, in Geldforderungen. Siehe § 22. 

Sowohl die Konkurseroffnung als auch die Einleitung des gericht
lichen Ausgleichsverfahren andert unter Umstanden den Inhalt der 
Vertrage iiber Forderungsabtretungen, § 150 OKO.; § 47 OAusglO., 
siehe § 23 I. 

VI. Warenlieferungsvertrage, einschlieBlich der Holzlieferungs
vertrage und Werkvertrage 1), abgeschlossen in der Zeit bis 1. Dezember 
1921, ferner Lebensversicherungsvertrage, abgeschlossen vor dem 
28. Juli 1914 und auf Gold oder fremde Wahrung lautend, durften unter 
Umstanden yom Gericht abgeandert werden (siehe § 6 Va), wenn 
"durch deren vertragsmaBige Erfiillung einem Teil infolge der durch 
den Ausgang des Krieges verursachten wirtschaftlichen oder politischen 
Veranderungen ein unverhaltnismaBiger oder unbilliger Nachteil ent
stehen konnte" , und zwar nach Erwagungen der Billigkeit (OGes. 
v. 4. April 1919, StGBl. Nr. 220; OGes. v. 1. Oktober 1920, StGBl. Nr. 470; 
OGes. v. 5. Juli 1920, BGBl. Nr. 373; Vdg. v. 7. September 1921, BGBl. 
Nr. 510; OGes. v. 10. Februar 1922, BGBl. Nr. 108). 

Diese Gesetze waren ein ungemein schwerwiegender Bruch mit 
erprobten, kaufmannisch wertvollen Rechtsgrundsatzen. Sie haben 
den Geschii,ftsverkebr auch mit dem Ausland empfindlich gestort. Er
freulicherweise ist ihre Geltungsdauer abgelaufen. 

VII. Vertragsanderungen gegen eine Partei sind (waren) 
gestattet: 

a) Den Gas- und Elektrizitatswerken je nach einem Monate, 
wenn die Gestehungskosten um mehr als 20% gestiegen waren und wenn 
es sich um Vertrage handelte, die vor dem 15. Dezember 1919 ab-

1) Uberdies gewisse Vergleiche. 
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geschlossen waren und nur unter der Einhaltung einer mehr ala drei
monatigen Kiindigungsfrist auflosbar sind (VA. v. 6. Dezember 1919, 
StGBl. Nr. 551; v. 2. Mai 1920, StGBl. Nr. 207; Vdg. vom 27. No
vember 1921, BGBl. Nr. 753; v. 26. Februar 1923, BGB Nr. 102, 
befristet mit 31. Dezember 19261). Allenfalls Schiedsspruch. 

b) Den Versicherungsanstalten. Diese haben das Recht zur 
- freilich fiir aIle Versicherungsnehmer gleichmalligen - Pramien· 
erhohung wegen erhohter Verwaltungsauslagen; dem Versicherungs
nehmer ist unbilligerweise nicht das Recht eingeraumt worden, daraufhin 
den Vertrag aufzulosen (VA. v. 15. Dezember 1919, StGBl. Nr. 554). 

Ein wirtschaftliches Bediirfnis zu diesen nicht einverstandlichen 
Vertragsanderungen ist nicht zuzugeben. Etwas anders steht es in den 
folgenden Fallen, in denen eine ordentliche Behorde die Vertrags
anderung - iibrigens stets nur auf Antrag einer Vertragspartei - verfiigt: 

a) Geldausgedingeleistungen diirfen vom Gericht erhOht 
oder herabgesetzt werden ((JGes. v. 27. Oktober 1921, BGBl. Nr. 520). 

b) Pachtzinse diirfen vom Gericht erhoht werden, wenn der 
Pachtvertrag vor dem 1. September 1922 auf mehr ala drei Jahre ab· 
geschlossen wurde und einen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb, eine 
Eigenjagd oder ein Fischereirecht zum Gegenstande hat ((JGes. v. 20. De
zember 1921, BGBl. Nr. 746; (JBG v. 18. Juli 1924, BGBl. Nr. 260). 
Pachtvertrage iiber Handela, Gewerbe- oder Industrieunternehmungen 
(mit Ausnahme der Eisenbahnbetriebe), sind ebenso zu behandeln, wenn 
sie vor dem 1. Juli 1921 auf mehr ala drei Jahre abgeschlossen wurden 
((JGes. v. 7. Juni 1922, BGBl. Nr. 343). 

c) Mietzinse von Wohnungen, Wohnungsbestandteilen und 
Geschaftslokalen diirfen unter Umstanden vom Wohnungsamt (von 
der Mietkommis..,ion) erhOht werden. Siehe dariiber § 41 III. 

d) Das Familienglaubigergesetz vom 26. November 1923, 
BGBl. Nr. 545, in der Fassung BGBl. 16/25, sah die Aufwertung mancher 
Verwandtenforderungen und Anspriiche der Ehegatten nach Billigkeit 
durch das Bezirksgericht vor. Seine Wirksamkeit ist praktisch erloschen. 

VIII. Viel niichterner ala diese, den Rechtsboden hisweilen er
schiitternden RegeIn sind jene, bei denen das Gesetz selbst Forderungs
anderungen und Anspruchserganzungen vornimmt. Eines hieher
gehorenden Falies ist schon oben unter V gedacht. Andere bedeu1ilsame 
Tatbestande fiir die Umanderung oder Erganzung der Forderungen sind: 

a) Die schuldhafte Nichterfiillung eines Vertrages oder einer 
gesetzlichen Verpflichtung auBerhalb eines Vertrages (z. B. der Trottoir
reinigung ala Obliegenheit des Hauseigentiimers). Da hat der Vertrags-

1) In der 'fschechoslowakei Vdg. vom 27. Juli 1920, Nr. 524. In 
Deutschland iiberwiesen die Vdgn. vom 1. Februar 1919, RGBl. S. 135, und 
n. Marz 1920, RGBl. S. 329, die Entscheidung einem Schiedsgericht. 
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treue den Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfiillung, wenn 
er zuriicktritt, den Anspruch auf Schadenersatz wegen der Verspatung, 
wenn er die nachtragliche Erfiillung begehrt (§§ 918, 919 OABGB., 
Fix- und Nichtfixgeschaftl), § 286 DBGB., siehe aber § 36 VI). 
Es ist dabei fiir die Anspruchsanderung (statt der Vertragsleistung 
Schadenersatz) oder Anspruchserganzung (neben der Erfiillung Ersatz) 
gleichgiiltig, ob die zu erfiillende Leistung eine positive Handlung oder 
eine Unterlassung (z. B. die Bewahrung von Geschaftsgeheim.nissen) 
gewesen ist. Die Vertragspartei haftet iibrigens nicht nur fiir ihr eigenes 
Verschulden, sondern auch fiir jenes ihres gesetzlichen Vertreters (Vaters, 
Vormundes, Beistandes, Vorstandes, Masseverwalters) sowie der Er
fiillungsgehilfen, das ist der Personen, deren sich die Vertrags
partei zur Erfiillung des konkreten Vertrages bedient (§ 1313a OABGB., 
§ 278 DBGB.), mogen diese Gehilfen ihre Angestellten oder selbstandige 
Unternehmer, mogen sie zur Vorbereitung der Vertragserfiillung oder 
zur Erfiillung selbst herangezogen worden sein (Art. 400 OHGB.; § 5 
EVO.; § 431 DHGB.). Bei Militarlieferungsvertragen haftet der 
Unternehmer sogar fiir die Agenten und sonstigen Vermittler, deren 
er sich zur Erwirkung des Vertragsabschlusses bediente (KaisV. 
v. 12. Juni 1915, RGB!. Nr. 158). 

Die Haftung fiir das eigene Verschulden sowie jene fiir die sorgsame 
Auswahl der Erfiillungsgehilfen kann durch Vertrag ausgeschlossen werden 
(nachgiebige Rechtssatze), esliege denn bOse Absicht oder (strittig) grobe 
Fahrlassigkeit der schuldhaft handelnden Vertragspartei vor. Dagegen 
darf die Haftung fiir das Verschulden der Erfiillungsgehilfen (selbst 
au6erhalb der eben gesteckten Grenzen) durch Vertrag sogar ganzlich 
ausgeschlossen werden, wenn es sich urn. Sohadenszufiigung nioht bei, 
sondern aus Anla6 der Vertragserfiillung handelt. 

"Ober das MaG der Ersatzpflicht siehe § 8 IV c. 
b) Verzug des Schuldners liegt vor, wenn er, ob nun durch 

sein oder ohne sein Verschulden, die ihm obliegende Leistung nicht 
spatestens mit dem Ablauf der Erfiillungsfrist (§ 903 OABGB.; Art. 330, 
332 OHGB.; § 20 OUrheberrechtsges.; § 358 DHGB.) erfiillt. Diesen 
Verzug muG der Verziehende stets verantworten, er kann dawider nie 
auf seine Unschuld verweisen; durch einen solchen Hinweis kann er zwar 
seine (sonstige, siehe a) Ersatzpflicht abwehren, aber nicht die Folgen 
des Verzuges selbst. Diese strengen Satze sind namentlich fiir den HandeIs
verkehr notig, der sonst die geschaftliche. Genauigkeit vermissen lieGe. 

Der Glaubiger, dessen Schuldner verzieht, kann vom Vertrag (allen
falls erstnachErteilung einer N achfrist) zuriicktreten; da hat er freilich, 

1) Bei Fixgeschaften ist die Erfiillungsfrist Vertragsbedingung; 
s. § 5 II. 

Pollak, Kaufmll.nnisches Recht 2. Auf!. 
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fehlt es am Verschulden (siehe a), keinen weiteren Anspruch. Oder er 
bleibt beim Vertrage; da hat er bei Geldleistungen jedenfalls, mag 
der Zogernde im Verschulden sein oder nicht, den Anspruch auf die 
Verzugszinsen, die durch nachgiebige Rechtssatze in der Rohe von 
7%, in Randelssachen 9% pro anno, in Deutschland 4%, bzw. 5%, in 
der Tschechoslowakei 5%, bzw. 6%, bestimmt bind. Bei allen Leistungen 
hat der Vertragstreue, ob er nun auf Erfullung dringt oder zurucktritt, 
uberdies die Ausubungsrechte frei, die sich vertragsmaBig an den Term ins
verlust, das ist an die Nichteinhaltung der fUr Begu.nstigungen zur 
Bedingung gemachten Zahlungstermine (siehe z. B. § 40 VIII) knupfen, 
etwa den Anspruch auf sofortige Zahlung des ganzen Kaufschillings statt 
der Ratenzahlungen; ferner die Geltendmachung des Zuruckbehaltungs
(§ 471 OABGB.; Art. 313 ORGB.; §369 DRGB.) und des kaufmannischen 
Pfandrechtes (Art. 310, 311 ORGB.; §§ 1220 ff. DBGB.; § 368 DRGB.). 
Besonderes gilt noch zugunsten des Staates gegen den verziehenden 
Unternehmer beiMilitarlieferungsvertragen(KaisV. v.12. Juni1915, 
RGBl. Nr. 158), zugunsten des Orderpapierglaubigers hinsichtlich 
der RegreBforderungen. 

1st der Verzug des Schuldners ein verschuldeter, so treten uber
dies die unter a) bezeichneten Rechtsfolgen ein. 

c) Der Verzug des Glaubigers (Annahmeverzug) berechtigt 
den Schuldner nicht, den Glaubiger zur Annahme zu zwingen; trotz 
Artikel 346/1 ORGB. gilt dies auch beim Randelskauf (richtig § 373 
DRGB.). Es ist dabei gleichgUltig, ob den Glaubiger ein Verschulden 
am Verzuge trifft oder nicht, ob er z. B. die Ware deshalb nicht iiber
nimmt, weil der Preis gefallen, oder deshalb nicht, weil er, der Kaufer, 
kriegsgefangen ist. 

Dagegen hat der Schuldner stets das Recht der Rinterlegung 
der Sache bei dem Gericht (erster lnstanz) des Erfiillungsortes; hiedurch 
wird er, hat er genau so hinterlegt, wie er hatte erfiillen mussen, seiner 
Vertrags- oder sonstigen Pflicht ledig (§ 1425 OABGB.; Art. 40 OWO.; 
§ 372 DBGB.) und es ist gleichgiiltig, ob den Glaubiger ein Verschulden 
(durch den Annahmeverzug) tri:fft oder nicht. Die Schuldbefreiung 
durch die Rinterlegung bei Gericht tritt sogar dann ein, wenn der Glaubiger 
verschollen ist. Hinterlegt der Schuldner aber nicht die Leistung genau 
wie sie ihm obliegt, sondern z. B. nur einen, sei es selbst sehr groBen Teil 
derselben (z. B. 98% seiner Geldschuld, indem er ein Kassaskonto mit 
Unrecht abrechnet), so ist der Erlag bei Gericht nicht schuldtilgend, 
sondern ohne rechtliche Wirkung. 

Uber die weiteren Rechtsfolgen des Annahmeverzuges beim Kauf 
siehe § 39 IX. 

d) Die Gewahrleistung besteht in der Raftung fUr die gesetzes
und vertragsmaBige Beschaffenheit der Sache. Sie hat nur bei 
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entgeltlichen Geschaften statt (§9220ABGB.), hangt nicht vom Ver
sch ulden des Gewahrleistungspflichtigen ab und ist durch nachgiebige 
Rechtssatze geregelt. 

Ihre Voraussetzung ist, daB der Mangel im Zeitpunkte der erfolgenden 
Erfullung vorhanden war und daB der Ubernehmer der Sache ihn in 
diesem Zeitpunkte nicht kannte und (weil er nicht in die Augen fiel) nicht 
kennen muBte; ob ein Mangel, z. B. ein Fehler des Pferdes, in die Augen 
fallend war, das ist hiebei (zugunsten des "Obernehmers) nicht nach 
objektiven Merkmalen, sondern nur nach seinen personlichen Kennt
nissen und Erfahrungen zu beurteilen. Fiir seine Arglist und fiir seine 
Zusicherungen haftet der Gewahrleistungspflichtige aber immer; wer 
auf die Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft hin kauft, dem darf 
der Verkaufer also nicht entgegenhalten, er hatte besser zusehen sollen. 

Aus der Gewahrleistung entspringen bei unbehebbaren Mangeln, 
die den ordentlichen Gebrauch hindern, die Rechte auf Rucktritt 
(Wandlung), bei anderen Mangeln jene auf Preisminderung oder 
V er besserung, mogen es offene oder geheime, Sach- oder Rechts-, 
Qualitats- oder Quantitats-, behebbare oder unbehebbare Mangel sein. 
§ 932 OABGB., etwas anders §§ 459, 462 DBGB. Fur Viehmangel § 926 
OABGB., § 481 DBGB. Dreijahrige, bei beweglichen Sachen sechs
monatige V erj ahrungsfrist § 933 OABGB.; §§ 477 DBGB. 

"Ober die Voraussetzungen der Gewahrleistung beim Handelskauf 
siehe § 39 VIII. 

§ 11. Die Erfiillung der Forderung 
I. Die Forderungserfiillung geschieht durch Leistung des Geschuldeten 

und nur durch sie (§ 1412 OABGB.; § 362 DBGB.; Ausnahmen siehe 
§ 8 II). Zu leisten ist das Versprochene vollig (nicht in Teilen, Ausnahmen 
§ 8, II, III), am richtigen Orte, zur richtigen Zeit, auf die richtige Art 
(also in der richtigen Wahrung), alles dies, so wie Treu und Glauben im 
Verkehr es erfordern (§ 6 VI). Gerade darum muB allerdings der Glaubiger 
iiber kleine Unebenheiten der Erfiillung dann hinweggehen, wenn sie 
zu beachten Schikane ware. 

Eine Art der Schuldtilgung ist die Aufrechnung (Kompensation) 
der Schuld mit einer richtigen, gleichartigen und falligen Forderung 
des Schuldners an denselben Glaubiger (§§ 1437 if. OABGB.; §§ 387 ff. 
DBGB.; im Konkursverfahren bestehen Besonderheiten). Das Gegen
einanderstehen solcher Forderung und Gegenforderung bewirkt nicht 
von selbst die Forderungsausgleichung, sondern es bedarf hiezu einer 
einseitigen, empfangs-, wenn auch nicht annahmebediirftigen Erklarung 
einer der beiden Parteien. Aufrechnungsverbote: In Verwahrung 
genommene, entlehnte, in Bestand genommene Stucke, § 1440 OABGB.; 

4· 
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von der Zwangsvollstreckung befreite Gehaltsbeziige und Lohnbeziige 
(Ausnahme: Gehaltsvorschiisse und absichtlich zugefiigte Schaden) 
§ 293 OEO.; Lohnschulden gegen gesetzwidrig kreditierte Waren, § 7Sa 
OGewO.; vertragsmaBige Aufrechnullgsverbooo. Die Aufrechnung spielt 
bei der Abwicklung der Borsegeschafte (§ 40 IX) eine erhebliche Rolle. 

Die Hingabe an Zahlungsstatt ist keine Schuldtilgung, 
sondern ein vereinbarter Ersatz derselben. Siehe § 10 II. 

ll. Der Schuldner hat zu zahlen; doch dad ohne seine und des 
GIaubigers Zustimmung der Biirge, ferner mit des Schuldners Zustim
mung alleinl) auch ein DritOOr zahlen; der Glaubiger hat dann grund
satzlich (Ausnahme: hOchstpersonliche Leistungen; vertragsma.Biger 
Ausschlu.B, § 9 I) kein Widerpruchsrecht, mu.B vielmehr dem Zahlenden 
die Rechte gegen den Schuldner abtreten, §§ 1422, 1423 OABGB.; § 267 
DBGB.; Artikel 62 OWO. iiber die Ehrenzahlung des Wechsels. tJber 
Schuldiibernahme und Schuldbeitritt § 9 IIIb. 

Der Glaubiger hat zu empfangen, kein DritOOr. Der Inkasso
bevollmachtigte ist freilich kein "DritOOr", sondern stellt den GIaubiger 
vor; an den Inkassobevollmachtigten, z. B. an den Bahnkassier, zahlt 
der Schuldner also mit Wirkung. Dasselbe gilt fiir die Zahlung an den 
Domiziliaten eines Wertpapiereb, z. B. des Wechsels oder Lagerscheines, 
ferner fiir jene an den Masseverwalter als den gesetzlichen Stellvertreter 
des (Gemein-) Schuldners, § 22, unter Umstanden auch an das pfandende 
Vollstreckungsorgan, § 25 OEO.; §§ 754 ff. DZPO. Sonst aber ist die 
Zahlung an eine yom GIaubiger verschiedene Person keine Schuldtilgung, 
der Glaubiger genehmige denn den Vorgang. Wer an den tJberbringer 
einer unquittierten Rechnung (Art. 51 ORGB.) oder an denjenigen 
leistet, der eine Vollmacht vorschiitzt oder falscht, der hat also seine 
Schuld nicht bezahlt, Art. 55 ORGB.; § 177 DBGB. 

Ill. Zahlt der Schuldner von mehreren Verbindlichkeiten an 
denselben Glaubiger nicht aIle, sondern nur eine oder einzelne, so ent
scheiden die Parteienvereinbarung und die Usancen dariiber, welche der 
Schulden bezahlt sind. Fehlt es daran, so ent8cheidet der Schuldner, 
welche Schulden durch die Zahlung getilgt sind, jedoch zweckwidriger
weise unOOr Vorbehalt des Widerspruchsrechtes des Glaubigers (§ 1416 
OABGB.; mit Recht anders § 366 DBGB.). Die Ausiibung dieses Wider
spruchsrechtes steht in des GIaubigers Ermessen. Macht er davon Ge
brauch, so bestimmt dann der § 1416 OABGB. (siehe § 367 DBGB.), 
welche Schulden getilgt sind: Zuerst die Zinsen, dann das Kapital; die 
falligen vor den nichtfiilligen, dann die belasteten vor den nichtbelasteten 
Schulden. 

1) Oder mit jener des Glaubigers allein. 
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IV. Der Glaubiger hat die Bezahlung auf seine Kosten (nachgiebiges 
Recht) zu quittieren (§ 1426 OABGB.; anders § 369 DGBB.), wenn 
auch nicht immer in einer besonderen Urkunde (Saldierungsvermerk). 
Die Unterschrift des Glaubigers ist erforderlich, es begniige sich denn 
der Geschaftsverkehr iiblicherweise mit Stampiglien (§§ 886, 1426 OAB GB. ). 
Zusatze und Vorbehalte des Glaubigers in der Quittung darf der Schuldner 
nicht zuriickweisen, wenn nur die Quittung den Empfang der geschehenen 
Leistung richtig bestatigt. 

Der Glaubiger hat dem Schuldner den Schuldschein (das Wert
papier) oder die an seine Statt getretene Kraftloserklarungsurkunde 
(§7 II) herauszugeben; andemfalls braucht der Schuldner nur sicher
zustellen oder gegen Sicherstellung zu leiBten. 

V. Bisweilen entfallt die Leistungspflicht. 

a) Dem Schuldner kann vertragsmaBig das Riicktrittsrecht 
zustehen; ob er fiir die Ausiibung dieses Rechtes dann ein Reugeld 
zu bezahlen hat, das hangt yom Vertrag ab (§ 909 OABGB.; siehe § 12 III). 

b) Der Tod des Schuldners behebt die Leistungspflicht, wenn es 
sich um personliche, nicht oder nicht wohl vererbliche Dienstleistungen 
handelt (ein Tenorist stirbt). Sonst geht die Leistungspflicht auf die Erben 
(§ 17 I) iiber. Der Tod des Glaubigers hat fast immer die Wirkung des 
Rechtsiiberganges auf die Erben; siehe jedoch den Rasiervertrag. 

c) Wird die Leistung nach dem VertragsabschluB, also nachtraglich, 
unmoglich, so entfii.llt die Leistungspflicht (§ 1447 OABGB.), und zwar 
ohne Riicksicht darauf, ob den Schuldner ein Verschulden -an dieser 
Unmoglichkeit trifft oder nicht (bOswillige Vernichtung des Kaufstiickes). 
Die Leistung wird ja nicht dadurch moglich, daB der Schuldner sie etwa 
boswillig vereitelte; es besteht nur ein Ersatzanspruch des Glaubigers. 

Die nachtraglich eingetretene Unerschwinglichkeit der (mog
lichen, aber ruinosen) Leistung dagegen befreit nur dann von der Leistungs
pflicht, wenn die Unerschwinglichkeit eine unverschuldete ist; siehe 
§ 6 Va. Dber die Vertragsanderung wegen der Unerschwinglichkeit der 
Leistung siehe § 6 V a. 

d) In einer Reihe von Fallen gewahrt schon das (nachgiebige) Gesetz 
ein Riicktrittsrecht. Es handelt sich dabei stets um gegenseitige Vertrage. 
Ein solches Riicktrittsrecht hat z. B. der Erwerber einer, mit gewissen 
unbehebbaren Mangeln behafteten Sache, § 932 OABGB (§ 10 VIII d).; 
der Kaufer baim Lieferungsverzug des Verkaufers, § 918 OABGB., 
Artikel 355ff. OHGB. (§ 39 IX); der Vermieter, wenn der Mieter 
mit zwei aufeinanderfolgenden Mietzinsraten im Riickstand ist, § 1118 
()ABGB.; der Dienstnehmer wahrend des Dienstvertragt"s "aus wichtigen 
Griinden"; der Pachter oder Verpachter bei PachtzinserhOhungen oder 
-ermaBigungen durch das Gericht (OGes. v. 20. Dezember 1921, BGBI. 
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Nr. 746; siehe § 10 VII); der Masseverwalter bei zweiseitigen, beider
seits noch nicht erfiillten Vertragen des (Gemein-) Schuldners mit einem 
Dritten, § 21 OKO. 

Dber die etwaigen weiteren Rechtsfolgen dieser Situationen siehe 
§ 8 IV; § 10 VIII. 

e) Eine lediglich schikanose Rechtsausiibung braucht sich der 
Schuldner nicht gefallen zu lassen; § 1295 a OABGB.; § 826 DBGB. 

§ 12. Die Sicherung der Erfiillung 
I. Es gibt Rechtsgeschafte gegen bar und solche auf Borg; geborgt 

kann dabei sowohl eine Geld- ala auch eine andere Leistung werden. 
Beispiel: Vorausbezahlung des Honorars fiir ein in vier Wochen durch
zufiihrendes Konzert. 

Rechtsgeschafte gegen bar, gegen sofortige Erfiillung, verlangen 
und gewahren kein Vertrauen, bediirfen darum auch keiner Sicherung 
ihrer Erfiillung. Anders bei Rechtsgeschaften auf Kredit; welche Vertrags
leistung immer da kreditiert, geborgt werden mag, Vertrauen wird gefordert 
und gewahrt. Hier ist darum Raum und AnlaB £iir die Sicherung der 
spateren Erfiillung dieser geborgten Leistung. 

Bisweilen fordert allerdings der Glaubiger weder beirn Vertrags
abschluB noch in der Folgezeit eine solche Sicherung; er vertraut dem 
Schuldner, er gewahrt seiner Person Kredit. Aber der Schuldner er
scheint dem Glaubiger nicht immer ala derart kreditwiirdig; des Schuldners 
Personalkredit reicht bisweilen nicht aua, um den Glaubiger zum Ver
tragsabschluB zu bewegen; da muB der Schuldner schon beim Vertrags
abschluB eine besondere Sicherung fiir die seinerzeitige Erfiillung 
beistellen, z. B. ein PIand oder Biirgen. Oder der Glaubiger verliert 
nach dem VertragsabschluB, aber vor der Vertragserfiillung das Ver
trauen in den Schuldner, etwa deshalb, weil dessen Vermogenslage sich 
offenkundig verschlechtert; auch da wird der Glaubiger trachten, sich 
eine Erfiillungssicherung zu verschaffen, obwohl er sie beim Vertrags
abschluB nicht ausbedang (siehe § 8 II a). 

Die Rechtsordnung gewahrt mit Recht mannigfaltige Sicherungs
mittel der Erfiillung. Mit Recht deshalb, weil jedes Sicherungsmittel 
den Kredit verbilligt und somit der Regel nach der Privatwirtschaft 
des Schuldners niitzt; freilich ist die Regel keine ausnahmslose. 

II. Das Angeld (§ 908 OABGB.; Art. 285 OHGB.; Draufgabe, 
§ 336 DBGB.) wird beim VertragsabschluB ala dessen Zeichen (nicht 
versprochen, sondern) gegeben. Ob das geschehen und welche der Parteien 
es geben soll, das bestirnmt nicht das Gesetz, sondern der Parteienwille 
(anders nur bei einzelnen Gesindeordnungen, nicht anders nach dem 
OHausgehilfenges. yom 26. Februar 1920, StGBl. Nr. 101); das Geben 
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und Nehmen des Angeldes ist also keine Giiltigkeitsbedingung des Ver
trages. Aueh gewahrt dessen Hingabe dem Geber kein einseitiges 
Riiektrittsreehtvom Vertrage; er kann sieh (naehgiebiger Reehtssatz!) 
dessen Erfiillung nieht dadureh entziehen, daB er das Angeld verfallen 
laBt; Angeld ist kein Reugeld (naehgiebiger Reehtssatz des § 910 OABGB.; 
§ 336 DBGB.). 

Die Bedeutung des Angeldes steekt vielmehr darin, daB es der 
sehuldlosen, vertragstreuen Partei die Vertragserfiillung dureh 
die andere Partei siehert, es sei denn, diese Erfiillung sei dureh Zufall 
unmoglieh geworden (das l'fiethaus brennt ab); der Vertragstreu,e darf 
zwisehen Erfiillung, Behalten des Angeldes (Forderung des doppelten 
Angeldes), Sehadenersatz wahlen, § 908 OABGB.; § 338 DBGB.; siehe 
aber aueh § 39 IX (Randelskauf). Bei Ratengesehaften iiber beweg
liehe Saehen (QGes. vom 27. April 1896, RGB!. Nr. 70) ist iibrigens zu 
unterseheiden: Tritt der Kaufer (ein Nichtkaufmann) zuriiek, so gilt § 908 
OABGB.; tritt der Verkaufer zuriiek, so hat er das Angeld herauszugeben. 

Leihkauf, Ralftergeld, Sehliisselgeld sind kein Angeld, 
sondern selbstandige Verpfliehtungen; die entspreehenden Reehte stehen 
bisweilen nieht einmal dem Vertragsgegner, sondern einem Dritten 
(etwa das Schliisselgeld der Ehefrau des Vertragsgegners) zu. 

III. Das Reugeld (§ 909 OABGB.; § 359 DBGB.), beirn Vertrags
absehlusse nieht gegeben, sondern versproehen, ist eine vereinbarte 
Vergiitung fUr die Ausiibung des Riiektrittsreehtes; es siehert demnach 
die Vertragserfiillung nur insoweit, als es dem Zuriicktretenden vertrags
gemaB ein bestirnmtes Opfer fiir den Riiektritt auferlegt. Das Reugeld 
ist iibrigens (naehgiebiger Reehtssatz des § 911 OABGB.) nieht nur 
beirn Riiektritt vom Vertrage, sondern aueh dann zu entrichten, wenn 
die Partei durch ihr "Verschulden an der Erfiillung des Vertrages ver
hindert wird". Die V ereinbarung eines Reugeldes sehlieBt sinngemaB 
Ersatzanspriiehe wegen der Nichterfiillung des Vertrages aus; Ausnahme 
§ 1295/2 OABGB. (offenbar schikanose Rechtsausiibung, § 11 Ve), 
§ 826 DBGB. 

Wichtiger Fall: Pramiengesehafte, das sind Borsegeschafte 
(OGes. v. 1. April 1875, RGBI. Nr. 67) und auch borsenmaBige (OGes. 
v. 4. Januar 1903, RGB!. Nr. 10) Gesehafte, bei denen die eine Partei 
(oder jede der Parteien) gegen Bezahlung der Pramie am Stiehtag von 
der Vertragserfiillung zuriiektreten darf; diese Pramienvereinbarung' 
besehrankt fiir den zum Riiektritt gegen Pramienzahlung Befugten 
die Verlustmogliehkeit auf die Rohe der Pramie. Vorpramie heiBt 
es beim Kaufer, Riiekpramie beirn Verkaufer. Siehe § 40 IX. 

IV. Der Vergiitungsbetrag (die Vertragsstrafe, Konventional
strafe, § 1336 OABGB.; Art. 284 ORGB.; §§ 339 ff. DBGB.; § 348 DRGB.) 
siehert die Vertragserfiillung lediglich dadureh, daB deren Vereinbarung 



56 .Allgemeine Lehren 

auf den Schuldner einen starken Druck ausiibt. Sie verschiebt die Beweis
last (nicht fiir den Schaden, aber) fiir die SchadenshOhe yom Vertragstreuen 
auf den Vertragsbriichigen. Erfiillt namlich der Schuldner (es sei denn 
ohne sein Verschulden) den Vertrag nicht oder nicht gehOrig, so muB 
er den Vergiitungsbetrag bezahlen, ohne daB der Vertragsgegner einen 
Schaden beweisen miiBte 1 ) und es bleibt dem Schuldner nur offen 
(zwingendes Recht), das VbermaBige dieses Betrages nachzuweisen -
eine schwerwiegende Verschiebung zuungunsten des Vertragsbriichigen. 
Siehe Einzelheiten bei § 8 IV c. 

V. Einstweilige Verfiigungen und MaBnahmen zur Siche
rung der Konkursmasse folgen der Entstehung der Anspriiche 
nacho Diese Sicherungsmittel werden also nicht beim AbschluB des 
Rechtsgeschaftes erworben, sondern im nachhinein: Der Glaubiger 
bekommt um der veranderten Umstande des Schuldners willen eine 
Sicherung, auf die er nicht von vornherein rechnete. 

Die MaBnahmen zur Sicherung der Konkursmasse trifft 
das Konkursgericht von Amts wegen zugunsten nicht einzelner, sondern 
aller Glaubiger; diese MaBnahmen sollen Vermogensverschleppungen 
und Vermogensverschleierungen des Gemeinschuldners oder Dritter 
verhiiten. Beispiele: Sperre des Bankdepots; Aufenthaltspflicht des 
Gemeinschuldners am Gerichtssitz. Siehe § 22. 

Einstweilige Verfiigungen verfiigt (fast immer nur auf Antrag) 
das Gericht zugunsten der gefahrdeten Partei, sei es bevor diese ihren 
Anspruch eingehlagt hat, sei es wahrend des Prozesses; sie sollen die 
kiinftige Urteilserfiillung sicherstellen, gewahrleisten. Die einstweilige 
Verfiigung gibt dem Glaubiger (genauer: der gefahrdeten Partei) kein 
dingliches Recht an irgend einem Vermogensstiick des Schuldners; 
die gefahrdete Partei wird Z. B. durch den Vollzug der einstweiligen 
Verfiigung kein Pfandglaubiger. Die Sicherung durch eine solche Ver
fiigung ist leicht erlangt: ohne Beweis, auf die bloBe Bescheinigung 
(= Wahrscheinlichmachung, nimmt man gewohnlich an) des Anspruches 
der gefahrdeten Partei und der Gefahr, in die sie hinsichtlich der spateren 
Forderungserfiillung der Gegner (in der Regel durch sein bosliches 
Verhalten) bringt. Aber die Starke der Sicherung entspricht auch diesen 
leichten Voraussetzungen: Es wird yom Gericht nur dafiir gesorgt, daB 
die derzeitige ta tsachliche Situation bis zur Urteilsrechtskraft erhalten 
bleibe. Beispiel: VerauBerungsverbot hinsichtlich der bei einer Bank 
erliegenden Wertpapiere, von denen die gefahrdete Partei bescheinigt, 
sie seien ihr verkauft. 

VI. Der Biirgscha£tsvertrag ist ein Vertrag des Biirgen mit 
dem Glaubiger, nicht mit dem Schuldner; der Biirge verspricht dem 

1) Spruch.Rep. 145. 
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Glaubiger, er werde ihm fiir seine Forderung aufkommen. Um der 
Gefahren willen, die diese Glaubigersicherung fiir den Biirgen mit sich 
bringt, ist die Verpflichtungserklarung des Biirgen nur giiltig, wenn 
sie (nicht der gauze Vertrag) schriftlich istl); doch gilt diese wichtige 
Schutzvorschrift nicht, wenn die Biirgschaft oder das verbiirgte Geschiift 
ein Randelsgeschiift ist (siehe § 350 DRGB). 

Jeder Biirgschaftvertrag setzt eine Rauptschuld voraus, § 1351 
OABGB. Darum sind zwar giiltig, scheiden aber mangels einer solchen 
Rauptschuld an den Glaubiger aus den Biirgschaftsvertragen aus: 
Der Garantievertrag (namentlich beim Kreditauftrag); das Del
credere-Stehen des Kommissionars, Artikel 370 ORGB.; § 394 
DRGB.; siehe § 46 IVa); die Wechselbiirgschaft (das Aval, Art. 81 
OWO.; § 81 DWO.); der Versicherungsvertrag (siehe § 54 I). 

Neben den Biirgschaftsvertragen stehen in eigentiimlicher Weise 
im Zwangsausgleich und gerichtlichen Ausgleiche die Vereinbarungen 
der Glaubiger mit dem Ausgleichsgaranten. Sie haben im wesent
lichen die Bedeutung und Wirkung von Biirgschaftsvertragen, sind 
aber keine Vertrage, schon weil sie nicht der Zustimmung aller Glaubiger 
(also aller etwaigen Vertragsparteien) bediirfen; die Verbindlichkeit 
des Ausgleichsgaranten beruht vielmehr auf einer Gerichtsentscheidung. 
Siehe §§ 22, 23 iiber den Zwangsausgleich und gerichtlichen Ausgleich. 

Es verbleiben demnach als dem Biirgschaftsrecht unterstellt nur 
nachfolgendeArten: a) "BloBeBiirgschaft" des OABGB., § 1346 OABGB.; 
Raftung des Biirgen nach vorheriger Mahnung des Rauptschuldners, 
§ 1355 OABGB.; (weitergehend: § 771 DBGB., Vorausklage erfordernd); 
b) "Biirge und Zahler", haftet nicht subsidiar, sondern solidarisch mit 
dem Rauptschuldner, § 1357 OABGB.; c) Biirgschaft nach dem Randels
recht, begriindet stets Solidarhaftung wie beim Biirgen und Zahler 
(nachgiebiges Recht), Artikel 281/2 ORGB., §§ 349 ff. DRGB.; d) Schad
losbiirgschaft. Der Biirge haftet nur, wenn iiber das Vermogen des Haupt
schuldners der Konkurs eroffnet oder iiber ihn das gerichtliche Ausgleichs
verfahren eingeleitet worden oder wenn er zur Erfiillungszeit unbekannten 
Aufenthalts ist, § 1356 OABGB. Es dad iiberdies kein Glaubigerverzug 
vorliegen; e) Entschadigungsbiirgschaft eines Dritten zugunsten des 
Biirgen, wenn er zur Zahlung herangezogen wird, § 1348 OAGBB. 

Der Biirge haftet fiir die Rauptschuld, und zwar je nach dem Ver
trage vollig (z. B. auch fiir die Kapitalszinsen) oder beschrankt, im 
Zweifel beschrankt (Auslegungsregel des § 1353 OABGB.), daher fiir 
ProzeBkosten nur, wenn er sich ausdriicklich fiir sie verbiirgt hat (anders 
§ 767/2 DBGB.). Friiher oder langer als der Rauptschuldner haftet der 

1) Ohmeyer, Die Schriftform der Biirgschaftserklarung (Jur., Bl.1927, 
Nr. 12). 
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Biirge nie (§ 1353 OABGB.; § 767 DBGB.), so daB die dem Schuldner 
gewahrte Stundung auch zugunsten des Biirgen wirkt und daB des 
Schuldners Zahlung, aber ebenso der gegen den Hauptschuldner aus
gesprochene SchulderlaB den Biirgen befreit; dasselbe tritt ein, wenn 
die Hauptschuld verjahrt. Die Biirgschaft kann aber auch vor der 
Hauptschuld enden: kraft des etwa befristeten Biirgschaftsvertrages 
(§ 1363 OABGB.); durch Zahlung des Biirgen (§ 1358 OABGB.; § 774 
DBGB. ; siehe § 9 lIe) ; dadurch, daB der Glaubiger den Biirgen der Haftung 
entlaBt; durch Verjahrung der Biirgschaftsschuld; endlich binnen drei 
Jahren nach dem Tode des Biirgen (hiezu § 1367 OABGB., gilt nicht beirn 
Biirgen und Zahler und nicht, wenn neben der Biirgschaft noch Hypothek 
oder Faustpfand haftet). 

Der zahlende Biirge hat grundsiitzlich nach der MaBgabe seiner 
Zahlung und erst nach dieser ein Riickgriffsrecht an den Schuldner und 
an den Pfandeigentiimer (§ 1358 OABGB.; § 774 DBGB.) und erwirbt dann 
von Gesetzes wegen, also ohne eine besonders ausgesprochene Forderungs
abtretung alle friiheren Rechte des nun bezahlten Glaubigers, soweit 
dieser bezahlt ist, also namentlich auch des Glaubigers Pfandrechte 
(iiber die Biirgenstellung irn Konkurs § 17 OKO.; § 193 DKO.). Diese 
Rechtsstellung des Biirgen verschiebt sich dann noch zu seinen Gunsten, 
wenn er (auch) mit dem Schuldner einen Vertrag auf "Obernahme der 
Biirgschaft geschlossen hat; da dad (nachgiebiges Recht) der Biirge 
vom Schuldner nach Fa.lligkeit, ferner bei Zahlungsunfahigkeit desselben 
schon vor der Zahlung, §§ 1364, 13650ABGB., Sicherstellung fordern. 

VII. Die starkste Sicherung der Erfiillung eingegangener Ver
bindlichkeiten ist das Pfandrecht. Zwar ist es wenig tauglich, die 
Piinktlichkeit der Erfiillung zu sichern. Aber es gewlihrleistet dem 
Glaubiger, und zwar der Regel nach in erheblichem MaBe, daB er seine 
Befriedigung unabhangig von einem etwaigen Vermogensverfalle seines 
Schuldners und unabhangig davon finde, wie viele Glaubiger nach 
der Pfandrechtsbegriindung noch entstehen. Dieses Ziel erreicht das 
Gesetz durch folgende zwei Satze: Das Pfandrecht ist (kein bloB per
sonliches, sondern) ein dingliches Recht, haftet ala solches an der Sache, 
grundsatzlich unabhangig vom Eigentiimerwechsel (wichtige Ausnahmen: 
§§ 367, 456 OBGB.; Artikel306 OHGB.; § 1238 DBGB.); mehrere Pfand
glaubiger derselben Sache werden aus dem Pfanderlose grundsatzlich 
nicht nach dem Verhaltnis ihrer Forderungen, sondern nach der Regel 
befriedigt, daB das altere Pfandrecht dem jiingeren vorgehe (Grundsatz 
der zeitlichen Rangordnung); § 216, Z. 4; 286; 312 OEO.; siehe unten f). 
Diese zwei Satze sind die Stiitzen des Realkredites; ohne 
sie kann er kaum bestehen, keinesfalls billig sein. Darum gewahrt die 
Rechtsordnung dem Pfandglaubiger seine Rechtsstellung auch im Konkurs
und gerichtlichen Ausgleichsverfahren (Ausnahme in Osterreich und 
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der Tschechoslowakei § 12 KO.; § 12 AusglO. fiir richterliche Pfandrechte 
der letzten sechzig Tage vor Eroffnung des Konkurs- oder Ausgleichs
verfahrens). 

a) Das Pfandrecht ist das dingliche Recht des GIaubigers einer 
Geldforderung, sich aus dem Wert eines bestimmten Vermogensstiickes 
im Range seiner Pfandforderung bezahlt machen zu lassen, falls die 
Geldforderung nicht bezahlt wird (§ 447 OBGB.; §§ 1113, 1191, 1199, 
1204 DBGB.). 

b) Das Pfandrecht kann nur zugunsten von Geldforderungen 
begriindet werden, wenn auch von solchen jeder Wahrung; es haftet 
aber dann das Pfand (nachgiebiges Recht) fiir diese Pfandforderung" 
samt den Zinsen (dreijahrig~ Riickstande im Range des Kapitals) 
bis zum Zuschlagstage der Pfandsache sowie samt den Zwangsvoll
streckungskosten (§ 216, Z. 4/2 OEO.; § 1210 DBGB.). 

c) Das Pfandrecht kann an jedem Gegenstand und an jedem Rechte 
begriindet werden, die "im Verkehr" stehen (§ 448 OABGB.; Hand
pfand, Hypothek = Grundstiickpfand). Was nicht im Verkehre steht, 
daran kann also kein Pfandrecht wirksam begriindet werden; daher 
nicht an ararischen Monturstiicken oder auslandischen Lotterielosen; 
ebensowenig an den Beziigen der in (offentlichen oder privaten) Diensten 
stehenden Personen und ihrer Hinterbliebenen, soweit diese Beziige 
der Pfandung entzogen sind (Dienstbeziige bis 1200 S jahrlich vollig, 
dariiber bis 4800 S zum Teil, § 289 c OEO.); ebensowenig an gewissen 
Brandschadensversicherungssummen fiir unbewegliche Giiter (§ 290, 
Z. 2 OEO., § 97 DVVG.), an Postsparkassengeldern (anders steht es mit 
Geldern im Clearing-Verkehr der Postsparkasse; diese konnen verpfandet 
und gepfandet werden) usw. 

Personal- und Pfandschuldner: Die Pfandsache gebOrt oft 
dem Schuldner= Personalschuldner. Da dieser dem Glaubiger= 
Personalglaubiger ohnedies der Regel nach (es gibt auch FaIle beschrankter 
Haftung) mit seinem ganzen Vermogen fiir die Zahlung der Forderung 
haftet, gewinnt der Glaubiger in solchen Fallen durch das Pfand kein 
neues Sicherungsobjekt, sondern nur (infolge der Dinglichkeit des Pfand
rechtes und des Grundsatzes der zeitlichen Rangordnung) eine stark ere 
Sicherheit fiir seine Befriedigung. Neue Sicherungsobjekte entstehen 
dagegen dem GIaubiger dann, wenn ein Dritter ihm ein Pfandrecht 
an der Sache oder an dem Rechte dieses Dritten (des Pfandschuldners) 
einraumt (C verpfandet seine Sache dem A fiir dessen Forderung an B); 
dieser Pfandschuldner haftet ihm freilich nicht wie der Personalschuldner 
personlich und nicht mit dem ganzen Vermogen, aber es haftet doch das 
Pfand. 

Das begriindete Pfandrecht haftet am ganzen Pfandgegenstande 
(mag dieser auch an Wert die Pfandforderung iibersteigen) samt Zuwachs 
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und ZubebOr, samt Zivil- und Naturalfriichten (z. B. Zinsen, Obst) , 
solange sie noch nicht bezogen oder abgesondert sind (§ 457 OABGB.; 
anders beziiglich der Zinsen § 1212 DBGB.). 

d) PfandgIaubiger und Pfandschuldner (Eigentiimer des Pfandes) 
haben grundsatzlich verschiedene Personen zu sein. Daraus ergibt sich 
bei einer Mehrheit von PfandgIaubigern an derselben Pfandsache das 
Vorriicken spaterer Pfandglaubiger, wenn der Pfandschuldner ihren 
Vormann ausbezahlli. Dieser Grundsatz der VOrrUckung ist wirtschaftlich 
unbegriindet; denn er bereichert die Nachmanner im Pfandrecht ohne 
Grund und erschwert dem Eigentiimer der Pfandsache die Aufnahme 
neuer Pfandforderungen. Darum - freilich· nicht bloB darum - gibt 
es auch Eigentiimerhypotheken (§§ 469, 1446 OABGB.; §§ 1163, 
1168 DBGB.) und Eigentiimerpfandrechte (Art. 374 ORGB.; 
§ 397 DRGB.), bei denen der Pfandglaubiger und der Pfandschuldner 
dieselbe Person sind. 

e) Die Pfandrechtsbegriindung kann geschehen durch Vertrag 
(Verpfandung, Lombardierung 1), Gesetz, durch Eigenmacht, durch letzt
willige Erklarung (ohne praktische Bedeutung), durch bebOrdlichen Akt 
(Pfandung). 

aa) Der Vertrag der Parteien erzeugt kein Pfandrecht. Hiezu 
gebOrt vielmehr bei beweglichen Pfandsachen noch die tJbergabe, bei un
beweglichendie Eintragung des Pfandrechtes in das Grundbuch (§ 1368 
OABGB., § 1205 DBGB.), bei unbeweglichen, die in keinem Grundbuch 
stehen, die Urkundenhinterlegung bei Gericht (siehe § 39 III b). Bei 
beweglichen Pfandstiicken hat die tJbergabe von Hand zu Rand zu 
geschehen; nur wenn dies nicht geht, reicht die Verwendung leicht erkenn
barer Zeichen aus (ist aber auch notig; anders §§ 1205, 1206 DBGB.), 
so der Pfandzettel an Maschinen; so der tJbergabe der einzigen Schliissel 
des Kellers, in dem der verpfandete Wein liegt; so der Anmerkung des 
Pfandrechtes im Schiffsregister bei verpfandeten Seeschiffen (tJber das 
SchiffsregisterOBGes. v.17. Januar 1921, BGBI. Nr.176). Bei unbeweg
lichen Pfandstiicken, die nicht im Grundbuch stehen, ist die Urkunden
hinterlegung Giiltigkeitsbedingung fiir die Pfandrechtsentstehung. Bei 
unbeweglichen Pfandstiicken dagegen, die, wie der iiberwiegenden Regel 
nach, in einem Grundbuch eingetragen sind, ist die Eintragung des 
Pfandrechts in das Lastenblatt C der Grundbuchseinlage der Pfand
sache (etwa des verpfandeten Rauses) Giiltigkeitsbedingung (§§ 451, 
1368 OABGB.; §§ 13 ff. o GrundbGes. v. 25. Juli 1871, RGBI. Nr. 95; 
§§ 1115, 1192, 1200 DBGB.). 

Das Grundbuch 2), den Romern noch vollig unbekannt, hat 
sich in Deutschland entwickelt und ist fiir Eigentum und Pfandrecht 

1) Uber deren Eigentiimlichkeit Schey, Obligationsverh. 292 fi. 
B) Es gibt neben ihm noch Landtafel- und Eisenbahnbuch. 
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gleich bedeutsam geworden. Die iiltesten erhaltenen Biicher dieser Art 
sind die Kolner Schreinsbiicher, die schon im 12. Jahrhundert begannen. 
In west- und nordwestlichen Stadten Deutschlands bildete sich zuerst 
der Brauch, daB die Rechtsgeschafte iiber Liegenschaften in eigene von 
den Gerichten gefiihrte Biicher eingetragen wurden (zuerst freilich nur 
zu Beweiszwecken). Diese wertvolle thmng dehnte sich in Bohmen und 
Mahren auch auf die landlichen Grundstiicke aus; hier setzte sich auch 
vor allem der Grundsatz durch, daB die Eintragung in das Grundbuch 
nicht bloB Beweiszwecken diene, sondern eine Giiltigkeitsbedingung fiir 
das Rechtsgeschaft, z. B. fiir die Pfandrechtsbegriindung, sei. Das Ein
dringen des romischen Rechtes in Deutschland hemmte diese, die Rechts
sicherheit und den Kredit fordernde Bewegung nicht iiberall und nirgends 
auf die Dauer. Denn seit dem Vorherrschen der Geldwirtschaft stellte 
sich der groBe Nutzen des Grundbuchs fiir den Realkredit iiberzeugend 
heraus. SchlieBlich griff man fast iiberall zu dieser Einrichtung, am 
zogerndsten in England. Das Grundbuch ist jetzt ein von dem Gerichte 
gefiihrtes offentliches Grundstiickverzeichnis. Angelegt nach dem System 
der Realfolien. Grundbuchskorper als die Verkehrseinheit. Grund
buchseinlage (EZ.). Die Blatter einer jeden einzelnen Grundbuchseinlage: 
A Gutsbestand, B Eigentum, C Lasten (obligatorisch). Die Eintragungs
formen: Einverleibung (unbedingte), Vormerkung (bedingte Ein
tragung) , Anmerkung. Gegenstand der Einverleibung oder Vor
merkung: Eigentum, Baurecht (OGes. v. 26. April 1912, RGB!. 
Nr. 86; deutsche Vdg. v. 15. Januar 1919, RGBl. S. 72), Dienstbarkeit 
(z. B. Wege- und Fensterrechte), Reallast (darunter Ausgedinge), 
Pfandrecht (= Hypothek; in Deutschland auch Grund- und Renten
schuld), Wiederkaufs- und Vorkaufsrecht, Bestandrecht (§§ H20, H21 
OABGB.). "Die Erwerbung, Ubertragung, Beschrankung und Auf
hebung biirgerlicher Rechte wird nur durch die Eintragung derselben ... 
bewirkt" (§ 4 OGrundbGes.). Wer aber im Vertrauen auf das Grundbuch 
auf Grund eines privatrechtlichen Rechtsgeschaftes (z. B. eines Kauf
vertrages, eines Testaments) eine solche Eintragung in das Grundbuch 
gegen den eingetragenen Eigentiimer erwirkt, zu dessen Gunsten 
gelten die Grundbuchseintragungen als richtig und vollstandig (Publi
zitatsprinzip), auch wenn sie es nicht sind l ). Dieses Publizitatsprinzip 
gilt nur nicht im Exekutionsverfahren, also nicht fiir den richterlichen 
Pfandrechtserwerb und nicht fiir den Ersteher in der Zwangs
versteigerung (der Ersteher wird also durch den Zuschlag nur dann der 
Eigentiimer des versteigerten Hausea, wenn der als Eigentiimer desselben 
eingetragene Verpflichtete mit Recht eingetragen war). Diese Grund-

1) Fur die obgenannte Urkundenhinterlegung bei Gerieht gilt dieses 
Publizitatsprinzip nieht; das ersehwert die Verpfandung der nieht in einem 
Grundbueh eingetragenen Liegensehaft. 
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buchseinriehtungen sind fUr die Reehtssieherheit des Gesehaftsverkehrs 
mit unbewegliehen Saehen von entseheidender Bedeutung. Gerade 
darum muB aber dafUr gesorgt werden, daB die Eintragungen in das 
Grundbueh in der Tat riehtig seien (und bleiben). FUr Pfandreehts
ein ver lei bungen bedarf es darum unter anderem einer mit der gerieht
lieh oder notariell begla u bigten Untersehrift des Eigentiimers ver
sehenen Zustimmungserklarung desselben in einer von siehtbaren 
Mangeln freien, den Reehtsgrund und die Forderungsziffer (allenfalls 
Hoehstziffer bei Kautions- undKredithypotheken) enthaltenden Urkunde1) 

(§§ 26, 27, 31 OGrundbGes.; § 1113 DBGB.). Die Rangordnung des 
einverleibten Pfandreehtes riehtet sieh dann naeh der Grundbuehs-Ein
reiehungszahl (§ 29 OGrundbGes.); naeh ihr riehtet sieh also die Reihen
folge mehrerer Pfandforderungen an derselben Pfandsaehe; eine V or
rangseinraumung des alteren an ein spateres Pfandreeht ist aber 
zulassig (§ 45 bis 54 KaisV. v. 19. Marz 1916, RGBI. Nr. 69; § 1165 
DBGB.). 

Neben der Pfandreehtseinverleibung gibt es noeh eine Pfandreehts
vormerkung, die dem Pfandreehte zeitweilig wenigstens den Rang 
siehert; hier werden an die Urkundsformliehkeiten geringereAnforderungen 
gestellt. 

bb) Das gesetzliehe Pfandreeht entsteht ohne Vertrag, bisweilen 
aueh ohne die tJbergabe oder Eintragung in das Grundbueh; es kniipft 
einfach an einen bestimmten Tatbestand an: ist dieser gegeben, so ist 
das Pfandreeht - ohne WillensauBerung einer Partei dariiber - ent
standen. Vielfaeh sind gesetzliehe Pfandreehte niehts anderes als die 
Fortbildungen friiher vertragsmaBig begriindeter; doeh gilt dies nieht 
allgemein. Die gesetzliehen Pfandrechte sind fUr den Realkredit nicht 
giinstig; darum wurde den Bauhandwerkern bisher kein solches einge
raumt. Die Vorschriften iiber die gesetzlichen Pfandrechte sind (mit 
Ausnahme des unten zuletzt genannten) nicht zwingenden, sondern 
nachgiebigen Rechtes. Derzeit bestehen sie zugunsten mancher (nicht 
aller) Steuern und sonstiger offentlicher Abgaben2) (z. B. der 
Krankenkassenbeitrage 3), Gemeindeumlagen 4), nicht auch der Telephon
gebiihren 5) und dann unter anderem noch in folgenden Fallen: 

fUr die Bestandzinsforderungen der Bestandge ber (§ 1101 OABGB.; 
enger § 559 DBGB.), sie seien denn Gastwirte, Garagevermieter, Lager-

'1) Diese Erfordernisse gelten ubrigens auch fUr die Hinterlegungs
urkunde. 

2) Ausfiihrliche Rechtsprechung in "Systematische Darstellung der 
oberstgerichtlichen Entscheidungen ", S. 314 bis 325. 

3) Jud. B. 150. 
4) Jud. B. 65. 
6) Spruch-Rep. 251. 
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halter, Badeanstaltsbesitzer; der Vermieter hat dieses Pfandrecht an 
den eingebrachten Sachen nicht nur des Mieters, sondern auch dessen, 
den Haushalt teilenden Familienmitglieder bis drei Tage nach Ent
fernung der einzelnen Sache. Siehe auch unten VIII b, 

fUr den Kommissionar, Artikel 374 OHGB.; § 379 DHGB., 
und zwar am Kommissionsgut fur die Dauer der Gewahrsame fUr aIle 
Forderungen aus laufender Rechnung in Kommissionsgeschaften § 46 IVb), 

fUr den S pedi teur, Artikel382 OHGB., § 410 DHGB., am Speditions
gute fUr die Dauer der Gewahrsame, jedoch nur fUr dessen Forderungen 
aus dem einzelnen Speditionsgeschaft, 

fUr den Frach tfuhre.r ausschlieBlich der Eisenbahn, Artikel 409 
OHGB., §440 DHGB., fUr Forderungen aus dem einzelnen Frachtgeschaft, 
noch durch drei Tage nach der Gutsauslieferung, 

fiir die Eisenbahn, § 76 EVO., Artikel 21 J. U. ebenso (die oben 
genannten drei Tage kommen ihr jedoch nicht zugute; ihr Pfandrecht 
geht mit der Ausfolgung des Gutes unter), 

fur das offentliche Lagerhaus (§ 28 OGes. 28 April 1889, RGB!. 
Nr. 64, und zwar am Lagergute wahrend der Einlagerung fur Forderungen 
aus laufender Rechnung in Lagergeschaften; siehe die Einzelheiten bei 
§ 45 VI. Andere als die offentlichen Lagerhauser haben in Osterreich 
kein gesetzliches Pfandrecht; anders § 421 DHGB., der in Deutschland 
jedem Lagerhalter dasselbe Pfandrecht gibt wie etwa dem Spediteur, 

gegen das offentliche Lagerhaus an dessen Kaution fUr die aus 
dem Lagerhausbetrieb gegen das Lagerhaus entstehenden Forderungen, 
§ 5 OGes. yom 28. April 1889, RGBI. Nr. 64, 

bei der Haftp£Iichtversicherung (§ 127 OVVG.; siehe § 157 
DVVG.) hat der Beschiidigte gegen den Versicherungsnehmer ein Pfand
recht an dessen Entschadigungsforderung aus dem Versicherungsvertrage 
(zwingendes Recht fUr die Parteien des Versicherungsvertrages, ,nicht 
auch fUr den Beschadigten). 

cc) Die Pfandrechtsbegriindung durch Eigenmacht ist im § 19 
OABGB. grundsatzlich verboten und der Versuch erzeugt kein Pfand
recht; ebenso § 1205 DBGB. Ausnahme § 1321 OABGB. (Tierpfandung). 

dd) Die Pfandung durch eine BehOrde, insbesondere durch das 
Gericht, erzeugt Pfandrecht an den pfandbaren und gepfandeten Sachen 
(§ 450 OABGB.; § 804 DZPO.). Vora ussetzung ist ein Exekutions
(ZwangsvolIstreckungs-) Titel (z. B. ein Leistungsurteil, ein Zahlungs
auf trag uber Steuern) und eine behOrdliche Exekutionsbewilligung. Das 
Pfandrecht entsteht dann durch den Vollzug der Zwangsvollstreckung; 
er besteht bei verbucherten unbeweglichen Sachen in der Pfandrechts
einverleibung in das Lastenblatt C, bei nicht verbucherten unbeweglichen 
und bei korperlichen beweglichen Sachen in deren Verzeichnung in einem 
behOrdlichen PfandungsprotokolI (ohne Ubergabe der Sachen, aber bei 
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Mobilien zwingend auf ein Jahr beschrankt); bei Forderungen des Ver
pflichteten der Regel nach in einem Leistungsverbot an dessen Dritt
schuldner. 

Es sollen nur die Sachen des Verpflichteten gepfandet werden. 
Doch ist diese Beschrankung nicht immer durchfiihrbar und die 
Wirkung der bisweilen nicht zu vermeidenden Pfandung von Sachen 
eines Dritten, die in der Gewahrsame des Verpflichteten sind, erzeugt 
dann doch das Pfandrecht1). Der Rechtsbehelf des Dritten dagegen 
zur Pfandfreimachung seiner materiell mit Unrecht (wenn auch formell 
richtig) gepfandeten Sachen ist (wichtig) die Exszindierungsklage. 

f) Eine Mehrheit von Pfandrecht.tln an derselben Sache ist 
fiir denselben und fiir verschiedene GIaubiger moglich. Nur miissen 
es auch mehrere Forderungen sein, fiir welche die Pfandrechte begriindet 
sind. Regelung der Glaubigerkonkurrenz nach dem Grundsatze der 
zeitlichen Rangordnung der Pfandrechte (nicht der Forderungen) auch 
im Konkurs- und gerichtlichen Ausgleichsverfahren; Ausnahmen durch 
Vorzugsrechte, z. B. zugunsten der Renten aus Meliorationsdarlehen. 

g) Der Pfandglaubiger hat, eine abweichende Vereinbarung vor
behalten, kein Gebrauchs- und kein Fruchtbezugsrecht an der Pfand
sache (§§ 459, 1372 OABGB.), aber auch keine Pflicht, Aufwendungen 
zu ihrer Verbesserung oder Erhaltung zu machen; nur muB er die Sache 
(ist er Verwahrer) mit aller Sorgfalt verwahren. Kraft zwingenden 
Rechtssatzes ist behufs der Wucherverhiitung die Vereinbarung im 
Pfandvertrag verboten und unwirksam, daB der Glaubiger das Pfand 
nach einer Taxation auf Abschlag seiner Pfandforderung behalten oder 
daB er es selbst verkaufen diirfe (§ 1371 OABGB.; teilweise abweichend 
§ 1245 DBGB.). Der Pfandglaubiger hat also in Osterreich lediglich 
das Recht, das Pfandstiick in gesetzlich zwingend bestimmter Weise 
verwerten zu lassen: 

1. Durch das Gericht. Normaler Weg: Klage, Urteil, Exekutions
vol1zug. Abgekiirzter Weg, sofort mit der Exekution einsetzend, bei 
den kaufmannischen gesetzlichen Pfandrechten (auBer jenem des Lager
hauses) und bei vertragsmaBigen schriftlich vereinbarten Pfandrechten 
unter Kaufleuten, ArtikeI310 2), 375, 382, 387, 407,409 OHGB.; ferner 
(auch gegen Nichtkaufleute) manchen Anstalten, welche Kreditgeschafte 
betreiben; konzessionierten Pfandleihergewerben. 

2. Durch Exekution durch die Verwaltungsbehorde oder den 
Sensal, Artikel 311 OHGB. bei vertragsmaBigem Pfandrecht unter 
Kaufleuten mit entsprechender schriftlicher Klausel und bei manchen 
Anstalten, welche Kreditgeschafte betreiben; Sparkassen; Pfandleiher-

1) Die juristische Konstruktion ist strittig. 
2) In Osterreich durch Bestimmungen des BG B. so gut wie bedeutungslos. 
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gewerben, die auf Grund einer Konzession betrieben werden; Borse
besuchern und Borsemitgliedern bei jenen Pfandprolongations- und 
Kostgeschaften, die Borsegeschafte sind (§ 40 IX). 

Durch die oHentlichen Lagerhauser hinsichtlich der bei ihnen 
eingelagerten Waren. 

Durch das Dorotheum (nur) hinsichtlich der daselbst verpfandeten 
Waren. 

Die Verwertung kann durch den offentlichen Verkauf (die Ver
steigerung) an den Meistbietenden, der dann grundsatzlich (Ausnahme 
Hypothekeniibernahme unter Anrechnung auf das Meistbot, siehe 
§ 9 TIl c) pfandfrei erwirbt, durch Verkauf aus freier Rand zum Borsen
oder Marktpreis, .Artikel 353 ORGB., oder auf andere Weise, z. B. 
durch die Zwangsverwaltung (zur Friichteziehung) geschehen. Erz-ielt 
wird ein Erlos in Geld. Uber diesen "Verkauf" siehe auch § 40 XII. 

h) Der Erlos wird unter die Pfandglaubiger nach ihrem Rang verteilt. 
Der OberschuB gehOrt dem Pfand- (nicht dem Personal-) Schuldner. 

i) Simultanhypothek an mehreren Liegenschaften fiir eine 
Forderung (ahnlich wie Solidarhaftung). Afterpfand, § 454 OABGB. 

VIII. Das Zuriickbehaltungsrecht (Retentionsrecht) beruht auf 
Vertrag oder (nachgiebigem, .Art. 316 OHGB.) Rechtssatz. 

a) Die handelsrechtlichen Zuriickbehaltungsrechte aus dem 
Titel des Gesetzes stehen dem Glaubiger an Sachen des Schuldners 
zu, die in des Glaubigers Gewalt sind. Sie geben dem retentions· 
berechtigten Glaubiger sowohl das Recht, die Sache zuriickzubehalten, 
ala auch jenes, sie durch das Gericht verwerten und sich aus dem Erlose 
befriedigen zu lassen. Sie stehen somit dem Pfandrecht sehr nahe, sind 
ihm denn auch im Konkurs und gerichtlichen Ausgleichsverfahren 
des Schuldners gleichgestellt. Der wichtigste Unterschied ist das Gebot, 
dem Schuldner die bevorstehende Rechtsverfolgung anzudrohen 
(Art. 315 ORGB.; § 371 DRGB.; § 1234 DBGB.), wessen es bei der 
Ausiibung des Pfandrechtes nicht bedad, und das dem Pfandrechte 
fremde Umtauschrecht des Schuldners. 

FaIle und Voraussetzungen: bei normaler Vermogenslage des 
Schuldners fiir fallige Forderungen des Kaufmannes an in seiner 
Gewahrsame . befindlichen Sachen des schuldnerischen Kaufmannes, 
dieser habe denn disponiert; Artikel 313 ORGB.; § 369 DRGB.; 

beim Konkurs oder gerichtlichen Ausgleichsverfahren, ferner bei der 
Zahlungsunfahigkeit (Zahlungseinstellung), bei einer fruchtlos gebliebenen 
Zwangsvollstreckung in das Vermogen des Schuldners, - auch fiir nicht 
fallige Forderungen trotz entgegenstehender Disposition des Schuldners, 
Artikel 314 ORGB., § 370 DRGB.; 

bei Randelsagenten (neben dem sonstigen Zuriickbehaltungsrecht 
auch) an den Mustern, und zwar nach dem Ende des Agenturvertrages 

Pollak, Kaufmli.nnisches Recht 2. Auf!. 5 
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trotz entgegenstehender Anordnung des Geschaftsherrn, § 18 OHandels
agentenges. yom 24. Juni 1921, BGBl. Nr.348. 

Gang der Rechtsverfolgung: Androhung vor der Ausiibung des 
Zuriickbehaltungsrechtes. Frist ffir den Schuldner zur Zahlung oder 
doch zum Umtausch oder zur sonstigen Sicherstellung (begiinstigtes 
Umtauschrecht des Schuldners). Klage auf Verkauf; dann Urteil auf 
Verkauf. Noch ist der Urteilsvollzug durch die Zahlung abwendbar. 
Verkauf durch das Gericht. Verteilung des Erloses durch das Gericht. 

b) Die gesetzlichen Zuriickbehaltungsrechte des biirgerlichen 
Rechtes gestatten dem Glaubiger gleichfalls, solche Sachen zuriickzu
behalten, die in des Glaubigers Gewalt stehen oder kommen; in der 
Regel sind es Sachen des Schuldners, manchmal auch solche dritter, 
die der Schuldner mit sich fiihrt. Nur dad der Glaubiger die Sachen 
nicht durch List, Eigenmacht, Entlehnung oder durch einen Verwahrungs
oder Bestandvertrag in seine Gewahrsame bekommen haben (§ 1440 
OABGB.; ahnlich § 273/2 DBGB.). 

Durch die Ausiibung dieses gesetzlichen Zuriickbehaltungsrechtes 
kann sich der Glaubiger ein Befriedigungsmittel sichern. Aber ein 
Verkaufsrecht und einen Rang bei der Verteilung des Erloses gibt 
ihm das OABGB. nicht; der Glaubiger muB zu diesem Zweck erforder
lichenfalls (es geht nicht immer) erst ein Pfandrecht erwerben. Diese 
Zuriickbehaltungsrechte sind also schwacher als jene nach dem HGB. 

FaIle: "Gastwirte, die Fremde beherbergen"; Lagerhalter, 
ferner Garagevermieter, Badeanstaltsbesitzer "zur Sicherung ihrer 
Forderungen ... und Auslagen aus dem betreffenden Geschafte, §§ "970, 
970 c OABGB.; § 704 DBGB. (dieser nur ffir den "Gastwirt, der gewerbs
maBig Fremde zur Beherbergung aufnimmt"), an Sachen, die ein solcher 
Schuldner mit sich fiihrt, seien es nun seine, seien es solche von Dritten 
(entlehnter Pelz; anders § 704 DBGB.). Dieses Zuriickbehaltungsrecht 
schlieBt das gesamte Pfandrecht des § 1101 OABGB. aus. 

Der Vermieter ffir seine Mietzinsforderung, wenn "der Mieter 
aus(zieht) oder (wenn) Sachen verschleppt" werden (§ 1101/2 OABGB., 
§ 561 DBGB.), es handle sich denn um eine solche Entfernung der Sachen 
aus der Mietsache, "die im regelmaBigen Betriebe des Geschaftes des 
Mieters oder den gewohnlichen Lebensverhaltnissen entsprechend erfolgt" 
(§ 560 DBGB.). Dieses Zuriickbehaltungsrecht dient der Sicherung 
des gesetzlichen Pfandrechtes; siehe oben VII e. Anrufung des Gerichtes 
binnen drei Tagen (§ 1101/2 OABGB.) geboten. 

Die Verpachter haben ffir den Pachtzins ein gleichartiges Zuriick
behaltungsrecht am Vieh, an den Wirtschaftsgeratschaften UIid Friichten, 
§ 1101/2, 3 OABGB.; anders § 590 DBGB. 

Hat eine Sache Schaden verursacht (z. B. ein bissiger Hund) , 
so darf sie der Beschadigte zuriickhalten und braucht sie dann nur 
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Zug um Zug gegen Schadenersatz herauszugeben, § 471 ()ABGB.; 
§ 273/2 DBGB. 

Wer den falligen Werk- oder Arbeitslohn aus der Arbeit an 
einer Sache, z. B. fiir die Reparatur einer Uhr, zu fordem hat, darf die 
Sache zuriickhalten und er braucht sie dann nur Zug um Zug gegen 
Bezahlung zuriickgeben, § 471 ()ABGB., § 273/2 DBGB. 

Wer Zug um Zug eine Sache (etwa auf Grund eines Kaufvertrages) 
zu liefern hat, darf sie bis zur Erbringung der Gegenleistung zuriick
halten (§ 1052 ()ABGB.; § 273/1 DBGB.). Siehe § 8 II c. 

Derjenige, der die Sache zu fordem hat (etwa der Eigentiimer, 
der Hinterleger), darf aber trotz des Zuriickbehaltungsrechtes die Aus
folgung der Sache fordem, wenn er dem Zuriickbehaltungsberechtigten 
(aber nicht durch Biirgen) Sicherheit leistet (Art. 315 ()HGB.; § 471/2 
()ABGB.; § 273/3 DBGB.). 

IX. Der Buchforderungseskompt ist die "Obertragung des 
"Eigentums", das ist der Glaubigerrechte an Buchforderllllgen, zu 
Sicherungszwecken. Der Eskompteur ist nach auBen Eigentiimer, 
nach innen Pfandglaubiger. Diese AURbildung des Treuhand
eigentums ist vor dem Weltkriege dadurch notig geworden, daB die 
Verkaufer viel£ach Waren gegen langen, aber nicht durch Wechsel des 
Kaufers gedeckten Kredit verkauften, und daB des Verkaufers Betriebs
kapital, nicht zur BetriebsfUhrung bis zum Eingange der Kaufpreise 
ausreichte. 

Der Eskompt von Buchforderungen ist fiir den Eskompteur 
riskanter als jener von Wechseln, weil dem redlichen Wechseleskompteur 
nur die Einwendungen aus seiner Person und jene aus dem Wechsel
recht entgegengehalten werden diirfen (Art. 82 ()WO.), wahrend dem 
Eskompteur einer Buchforderung auch jene aus der Person des Vor
mannes (aus dem Grundgeschaft) entgegenstehen, §§ 1394, 1442 OABGB.; 
§§ 404, 406 DHGB. Siehe auch § 9 II a. 

§ 1S. Die Rechtsdurchsetzung 
I. Der Rechtssatz gebietet, zu tun, zu dulden, zu unterlassen; wird 

das Gebot nicht befolgt, so solI dessen Befolgung erzwungen werden 
(§ 1, 3). Dieser Zwang ist notig; denn sonst ware die Befolgung der 
Gebote nicht wohl gesichert. Nur wenn und weil jedermann damit zu 
rechnen hat, daB die Befolgung staatlicher Gebote erzwungen wird, 
haben diese ihre, die Lebensverhaltnisse ordnende Kraft. Vereinzelt 
mag es vorkommen, daB staatliche Gebote unbefolgt bleiben und dennoch 
nicht erzwungen werden (unentdeckter Dieb); aber zur Regel diirfte es 
nicht werden, ohne daB die Rechtsordnung untergraben wiirde. 

Diese Satze gelten insbesondere fiir die Durchsetzung der Anspriiche 
des einzelnen, der Forderungen. Der Zwang des Staates muG ihnen 

5· 
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(wenige Ausnahmen vorbehalten) zur Seite stehen, sollen sie Wert 
haben. Freilich werden die meisten Forderungen erfiillt, die meisten 
Schulden gezahlt, ohne daB es dieses Zwanges bedarf; dies aber doch 
nur deshalb, weil dem Schuldner der staatliche Zwang droht, wenn 
er nicht "freiwillig" erfiillt. 

II. Die Selbsthilfe ist hiefiir kein Ersatz; sie steht nur dem 
Starken zu Gebot und macht ihn zum Richter in eigener Sache; auch 
iiberschreitet sie leicht das zur Rechtsdurchsetzung erforderliche MaB. 
Sie ist freilich nicht immer strafbar und nicht immer unwirksam (der 
Eigentiimer nimmt seine Sache eigenmachtig dem Verwahrer weg); 
aber sie ist grundsatzlich verboten und macht ersatzpflichtig (§ 19 
OABGB.; § 231 DBGB.). mer das MaB der Ersatzpflicht siehe § 8 IV c. 

Erlaubte FaIle der Selbsthilfe: §§ 19, 344 (manche Besitzstorungen), 
384 (Tierfang auf fremdem Grund), 1321 OABGB. (Tierpfandung); 
§§ 227, 229 DBGB. Siehe auch § 12 VIII. 

III. An Stelle der verbotenen Selbsthilfe bietet der Staat den 
Rechtsschutz durch seine Behorden. Er bietet (und muB bieten) 
diesen Rechtsschutz nicht nur dem Berechtigten, sondern jedem, der auch 
nur behauptet, es zu sein. Nur diese leichte Anrufbarkeit der Behorden 
rechtfertigt das Selbsthilfeverbot des Staates. Wer sich beschwert, der 
muB von der BehOrde angehOrt, seine Beschwerde muB auf ihre Richtigkeit 
gepriift und, ist sie als richtig befunden, muB ihr abgeholfen werden. 
Beha u ptet jemand, eine mit Unrecht noch unerfiillte Forderung zu 
haben, so hat er also ein Recht darauf, daB die Behorde ihn anhore 
und seine Forderung priife. Erweist sich diese Rechtsbehauptung nach 
Anhorung der Parteien als begriindet, so muB dann der Rechtsschutz 
dahin gehen, daB der Anspruch, die Forderung durch staatlichen Zwang 
durchgesetzt werde (§ 19 OABGB.; § 1 OEO.). 

FUr diese Aufgaben stehen an BehOrden zur Verfiigung: die Zivil
gerichte fiir die Privatrechtsforderungen und Privatrechtsstreitigkeiten 
(Art. I EinfGes. zur JurNorm; § 3 DGerichtsverfGes.); die Straf
gerichte fiir die gerichtlichen Strafsachen; die Verwaltungs
behorden fiir die iibrigen offentlich-rechtlichen Sachen (z. B. Steuer-, 
Wahlsachen). Die Grenzen zwischen diesen drei BehOrdengruppen 
werden allerdings bisweilen durch die Gesetze selbst durchbrochen. 

Zivilgerichte sind in Osterreich: 

a) Ordentliche Zivilgerichte: Bezirksgerichte und Bezirksgericht 
fiir Handelssachen in Wien (bis 1500 S), Landes-, Kreis-, Handels-. 
Landes- (Kreis-) als Handelsgerichte, Landes- (Kreis-) Gerichte ala 
Bergrechtssenate; Oberlandesgerichte; der Oberste Gerichtshof. 

b) Sondergerichte: 
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Borsenschiedsgerichte1) kraft Gesetzes fiir Borsegeschafte und 
bei EffektenbOrsen auch fiir die bOrsenmii,13igen Geschafte der Borse
besucher; ferner kraft schriftlichen Vertrages 2) (Schlu.6briefe) fiir 
andere Geschafte iiber die an der Borse zugelassenen Waren unter 
Brancheangehorigen. 

Einigungsamter "zur Schlichtung von Streitigkeiten aus dem 
Arbeitsverhaltnis, zur Regelung des Arbeitsverhaltnisses und zur 
Forderung der kollektiven Arbeitsvertrage", Ges. vom 18. Dezember 1919, 
StGBl. Nr. 16 aus 1920. 

Gewerbegerichte, Ges. vom 5. April 1922, BGBl. Nr. 229. Ihnen 
ist nun fast die ganze Rechtsprechung iiber Arbeitsrechtsanspriiche 
sowohl der Angestellten ala auch der Arbeiter (mit Ausnahme jener 
der Betriebsrate) iiberwiesen, so namentlich beziiglich jener Personen, 
die dem Angestellten- und dem Schauspielergesetz unterstellt sind. 
Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes ist gedanklich 3) so gut 
wie vollig ausgeschaltet, ein sehr bedauerlicher Riickschritt der Rechts
p£lege. 

Arbeiterversicherungsschiedsgerichte zur Austragung von 
Anspriichen aus den Zwangsversicherungen der Angestellten und Arbeiter. 

Als Vergleichs-, nicht auch als SpruchbehOrdenfungieren Gemeinde
vermittlungsamter und die schiedsgerichtlichen Ausschiisse 
der Genossenschaften. 

c) Schiedsgerichte 4) durch schriftlichen (zwingend!) Parteien
vertrag oder durch Vereinsstatut iiber an sich vergleichbare Anspriiche. 
fiber Schiedsgerichte bei Versicherungsvertragen siehe § 54 VIII. 

IV. Die Anrufung der Zivilgerichte geschieht der Regel nach im Wege 
der indi vidualistischen, der Einzelrechtsverfolgung, und zwar bisweilen 
durch einfachen Antrag, in der Regel durch Klage (Leistungs-, Fest
stellungs-, Rechtsgestaltungsklage). Der Fordernde, Klager, hat sie zu 
erheben und in ihr ein bestimm tes Begehren zu stellen; er mull 
gena u sagen, wie er den Urteilsspruch haben will. Damit dieses 
Begehren auf seine Richtigkeit gepriift werde, wird auf jede ordnungs
gemalle Klage ein Verfahren eingeleitet. Dessen Schema vor den Bezirks
gerichten: Klage, miindliche Streitverhandlung mit rechtlichem GehOr 
fUr beide Parteien, Urteil; Berufung, Urteil; Revision, Urteil - vor 
den GerichtshOfen erster Instanz: Klage, erste Tagsatzung, (schriftliche) 

1) Horowitz: Borsenschiedsgerichte, - Rechtsprechung in der Ge
setzesausgabe des HGB. der Staatsdruckerei, S. 1805 ff. 

2) Auch Bevollmachtigte diirfen unterschreiben; aber da mull auch 
die Vollmacht schriftlich sein; Spruch-Rep. 250. 

3) N och nicht tatsachlich, weil es noch nicht viele Gewerbegerichte 
gibt. W 0 sie fehlen, treten die Bezirksgerichte an ihre Stelle. 

') H anausek: Schiedsvertrag und Schiedsgericht. 



70 Allgemeine Lehren 

Klagebeantwortung, miindliche Streitverhandlung, Urteil; Berufung, 
Urteil; Revision, Urteil1). 

Der Schwerpunkt fiir die Urteilsbildung liegt in der miindlichen, 
der Regel nach auch offentlichen Streitverhandlung. Zwang zum Er
scheinen wird freilich gegen die Parteien (anders gegen die Zeugen) 
nicht geiibt. Aber jede erschienene Partei, der KHi.ger und der 
Beklagte, solI eine vollstandige und wahrheitsgema.Be Sachverhalts
darstellung geben. Diese beiden Darstellungen decken einander bisweilen 
voIlig; da ist das Gericht an sie gebunden (anders im Strafproze.B) 
und hat nur die Roohtsfrage zu losen. Haufiger ist es, da.B die beiden 
Sachverhaltsdarstellungen zum Teil einander decken, zum Teil 
einander widersprechen. Da mu.B dann yom Gerichte vor der Losung 
der Rechtsfrage, soweit ein (fiir das Urteil erheblicher) Widerspruch 
vorliegt, ermittelt werden, welche der beiden Sachverhaltsdarstellungen 
richtig ist. Dies geschieht durch Beweisaufnahmen vor Gericht. 

Beweisen hei.Bt jemanden von der Richtigkeit einer Behauptung 
iiberzeugen. Die Beweismittel hiefiir sind: Zeugen (die iiber die 
Vorgange des einzelnen Falles aussagen sollen; unerheblich ist fiir ihre 
Zeugeneigenschaft, daher auch fiir Zeugnispflicht und Zeugniszwang, 
ob sie etwas Sachdienllches wissen. Zeugenpflichten: zu erscheinen, 
den Zeugeneid zu leisten, die Wahrheit auszusagen), Urkunden (von 
Menschenhand hergestellt, um die Erinnerung an einen Vorgang festzu
halten; Handelsbiicher, Briefe, Zeitungen, Denkmaler), Augenscheins
gegenstande 2) (Zeitungen; Sachverstandige iiber Gegenstande besonderen 
Fachwissens; unter Umstanden Sachverstandigenkollegien, siehe § 32 VI), 
Anfragen an BehOrden (etwa an die PreisprUfungsstelle), Partei
vernehmung. Das Beweiserge bnis ist yom Gericht nicht auf Grund 
gesetzlicher Beweisregeln, sondern auf Grund freier Beweiswiirdigung, 
das ist nach sorgfaltig gebildeter richterlicher Vberzeugung (Ausnahme: 
offentliche Urkunden, Handelsbiicher) festzustellen; es kann die zu 
beweisende Behauptung bestatigen, widerlegen, im Ungewissen lassen: 
gelungener, mi.Blungener, indifferenter Beweis. Die Beweislast tragt 
grundsatzlich jene Partei, zu deren Gunsten die Behauptung auf den 
Urteilsinhalt wirken wiirde, also z. B. bei der Klage auf Zuriick
bezahlung des Darlehens der Klager fiir die Behauptung seiner 
Zuzahlung, der Beklagte fiir jene seiner Zuriickzahlung. Bisweilen ist 
jedoch die Beweislast durch das Gesetz verschoben, so da.B einer Partei 
eine gro.Bere Beweislast ala normalerweise obliegt, siehe z. B. §§ 771 
(Enterbung), 1298, 1336 <:>ABGB.; Artikel 395 <:>HGB.; § 14 <:>Lager-

1) Beer: Der Gang des osterreichischen Zivilprozesses (ein wenig 
iiberholt). 

2) Die Urkunde hat es mit dem Inhalte, der Augenscheinsgegenstand 
mit der Form zu tun. 
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hausGes. Eine solche Verschiebung ist immer gefahrlich. Denn der 
Beweislasttrager tragt nicht nur die Gefahr des miBlungenen, sondern 
auch jene des indifferenten Beweises (indifferentes Beweisergebnis = 

miBlungener Beweis, siehe §§ 8 IVa; 17, VII, IX) und ist darum schlechter 
gestellt als sein Gegner. 

Auf Grund des festgestell ten Sachverhaltes priift das Gericht 
die Rechtslage und fallt die Entscheidung als ordentliches oder Gewerbe
gericht regelmaBig in der feierlichen Form des U rteils. Rech tsmi ttel 
dawider: Berufung, Revision (diese nur in Ehesachen, in manchen 
Mietsachen oder in Prozessen mit einem Streitwert von mehr als 100 S). 
Verurteilt das Gericht eine Partei rechtskriiftig zu einer Leistung, so 
darf der Sieger nach dem Ablaufe der ErfiilIungsfrist den Antrag auf 
die Exekutionsbewilligung bei Gericht stellen. Der Staat vollzieht 
dann den Zwang gegen den Verurteilten (auch mehrmals), freilich ohne 
fUr den Exekutionserfolg einzustehen und (bei Geldforderungen) unter 
Schonung mancher Vermogensstiicke, wie des unentbehrlichen Hausrats 
und gewisser Gehaltsbeziige (Exekutionsnovelle v. 11. Juli 1922, BGBl. 
Nr. 460); siehe § 12 VII c. 

Ist der Schuldner in einer sehr schlechten Vermogenslage, so andert 
sich bisweilen diese individualistische Art der Rechtsverfolgung; siehe 
§§ 22, 23, Konkurs, gerichtlicher Ausgleich. 

Zweites Kap itel 

Die Lebre vom Kaufmann 
§ 14. Die Rechts- und Handlungsf8.higkeit 

I. Unter Personen versteht man die Rechtstrager, die Subjekte 
von Rechten und Pflichten. Nur Personen konnen solche Rechtstrager 
sein: ein Tier, eine sonstige Sache kann weder ein Recht haben noch 
eine Pflicht. Dieser, der modernen Auffassung selbstverstandliche Satz 
war es freilich nicht immer; Tierprozesse gab es. 

J eder Mensch ist eine Person, § 16 OABGB. AuBer diesen 
physischen gibt es noch juristische Personen, das sind als Rechtssubjekte 
anerkannte menschliche Organisationen, Verbandseinheiten: Korper
schaften (von der Summe ihrer Mitglieder verschieden; z. B. Erwerbs
und Wirtschaftsgenossenschaft, Verein, Braukommunion, Allmende) ; 
Stiftungen (in Osterreich nur fiir gemeinniitzige oder fromme Zwecke). 
Nicht jeder Personenverband gehOrt iibrigens zu den Korperschaften; 
so nicht die Kommanditgesellschaft. 

II. Die Rechtsfahigkeit ist die Fahigkeit, ein solches Rechts
subjekt zu sein. Sie kommt jeder Person zu, aber Menschen in anderem 
Umfang als juristischen Personen. 
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Jeder Mensch ist von Geburt bis zum Tode rechtsfahig (siehe 
§ 15 I). Jede juristische Person ist von ihrer Entstehung bis zu ihrem 
Ende vermogensrechtlich rechtsfahig (das gilt in Osterreich auch von 
der "toten Hand", wahrend die §§ 42, 45, 54 DBGB. fiir Vereine 
Besonderheiten aufweisen), aber von allen Rechten und Pflichten aus
geschlossen, die einen Menschen ala Rechtstrager voraussetzen (ein 
Verein kann erben, aber nicht testieren). Diese Rechtsfahigkeit ist 
unbeschrankbar und unverzichtbar (§ 16 OABGB.; Sklaverei, Leib
eigenschaft bestehen nicht; jeder Sklave wird durch Betreten oster
reichischen Bodens frei). Sie wird grundsatzlich nach dem Heimats
recht der betreffenden Person beurteilt, so daB eine auslandische Gesell
schaft dann in Osterreich als eine Person angesehen wird, wenn sie es 
in ihrem Heimatsstaat ist. Beschrankungen der Rechtsfahigkeit 
eines Auslii.nders nach seinem Heimatsrechte (z. B. solche aus kon
fessionellen GrUnden) werden jedoch in Osterreich dann nicht respektiert, 
wenn sie gegen die osterreichische Auffassung von den guten Sitten 
eines Kulturstaates. verstoBen (siehe § 6 Vb). 

III. Die Handlungsfahigkeit 1) ist die Fahigkeit, durch eigene 
Handlungen Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten auf sich zu 
nehmen, z. B. selbst zu mieten. Diese Handlungsfahigkeit umfaBt die 
Geschaftsfahigkeit, das ist die Fahigkeit, Rechtsgeschafte abzu
schlieBen (§ 16 I) und die Deliktsfahigkeit (= Zurechnungsfahigkeit), 
das ist die Fahigkeit, eine schuldhafte Handlung zu setzen, Verschulden 
zu haben (§ 16 III). Wahrend jede Person rechtsfahig ist, ist keineswegs 
jede von ihnen handlungsfahig. Juristische Personen sind vielmehr 
nie handlungsfahig; Menschen sind es nicht immer (so z. B. Kinder 
nicht) und sind es namentlich nicht immer unbeschrankt; so z. B. 
Minderjahrige nicht (siehe § 16 I). 

Die Person, die keine oder keine unbeschrankte Handlungsfahigkeit 
hat, bedarf eines Menschen als ihres Vertreters, das ist als einer Person, 
die (nicht bloB fur, sondem) im N amen der und (nur) mit Wirkung 
fiir . die handlungsunfahige oder beschrankt handlungsfahige Person 
handelt; die Handlungen dieses gesetzlichen Stellvertreters haben 
fiir ihn selbst keine Wirkung: kauft er ein Pferd namens einer Aktien
gesellschaft, so ist diese und nicht der Vertreter der Kaufer und der 
Kaufpreisschuldner. Bezeichn ungen: Organ, Vorstand (bei juristischen 
Personen), Vater, Vormund, Beistand (bei Menschen), Kurator usw. 

Die Handlungsfahigkeit (z. B. die Ehefahigkeit, GroBjahrigkeit) 
richtet sich nach dem Heimatsrecht (nach der Staatsangehorigkeit) der 
Person, nicht nach dem Ort, an dem sie die Handlung vomimmt 
(§§ 4, 34 OABGB., Art. 7 EinfGes. z. DBGB.). Dieser Satz ist keines-

1) Eltzbacher: Die Handlungsfahigkeit. 
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wegs stets zweckmi.iBig; denn er zwingt zu Erkundigungen iiber die 
Staatsangehorigkeit des Vertragsgegners und iiber die Rechtslage in 
dessen Heimat. Dennoch gilt dieser Satz in Osterreich und in der Tschecho
slowakei sowohl fUr die Geschiifts- als auch fiir die Deliktsfahigkeit. 
Deutschland laBt ihn mit Recht nur fUr die Geschiiftsfahigkeit gelten; 
selbst diese begrenzte Respektierung des auslandischen Rechtes hin
sichtlich der Geschaftsfahigkeit ist fiir den Verkehr in Deutschland 
driickend. Noch bedenklicher liegt aber die Sache in Osterreich und 
in der Tschechoslowakei, wo nicht nur die Geschafts-, sondern sogar 
die Deliktsfahigkeit eines Auslanders, von der doch oft seine Ersatz
pflicht fUr angerichteten Schaden abhiingt, nach dem Heimatsrechte 
des betreffenden Auslanders (statt nach dem Recht des Begehungs
ortes) beurteilt werden muB. Dennoch kennt das osterreichische 
Recht nur wenige Ausnahmen: Artikel 84 OWO. (Wechsel£ahigkeit 
der Auslander), § 3 OZPO. (prozeBunfahiger Auslander); endlich 
bediirfen auslandische Aktiengesellschaften fiir den Gewerbebetrieb in 
Osterreich einer besonderen Zulassung. 

§ 15. Der Mensch 
I. Jeder Mensch ist eine Person von der Geburt bis zum Tod. 

Ungeborene, aber schon Erzeugte sind, ihreLebendgeburt vorausgesetzt, 
schon Personen, § 22 OABGB.; § 1923 DBGB. Eine Fortsetzung der 
Personlichkeit iiber den Tod hinaus hat nicht statt; die N achlaBabhandlung 
(siehe § 17 II) hat es nur mit dem Vermogen des Erblassers zu tun, nicht 
mit seiner Person; die hOchstpersonlichen Rechte und Pflichten, Wle 
z. B. die Vormundschaftsfiihrung, enden. 

Geburt und Tod bediirfen oft des Beweises (siehe § 13 IV). Die 
Ge burts- und Sterbematriken sind bestimmt, fiir diesen Beweis 
die urkundlichen Grundlagen zu bieten (Urkundenbeweis). Die Matriken 
werden in Deutschland von den Standesbeamten, in Osterreich (mit 
Ausnahme des Burgenlandes) und in der Tschechoslowakei von hiezu 
befugten Seelsorgern der anerkannten Religionsgenossenschaften, 
und nur fUr jene Personen von den Verwaltungsbehorden gefiihrt, die 
keiner anerkannten Religionsgenossenschaft angehoren; der Staats
vertrag von St. Germain hat an der Matrikenfiihrung nichts geandert. 
Die osterreichische Ordnung ist fiir den Staat billiger, fiir die Bevolkerung 
wegen der Nahe des Matrikenorgans bequemer als die deutsche, wird 
jedoch von einzelnen politischen Parteien abgelehnt. 

II. Die Matriken und die aus ihnen gezogenen Geburts-, Tauf
und Totellscheine sind offentliche Urkunden und machen darum einen 
vollen Beweis der Tatsache, die sie jeweils bestatigen sollen: Geburt, 
Taufe, Tod. Aber es sind das nicht die einzig zulassigen und sind auch 
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keine unwiderlegbaren Beweismittel; konnen doch z. B. Matriken 
verbrannt oder unrichtig (Schreibfehlerl) sein. Geburt (Taufe) und 
Tod konnen darum durch jedes zur Verfiigung stehende Beweismittel 
nachgewiesen werden; fiir die besonders wichtige "Beweisfiihrung 
des Todes" steht sogar auf Antrag das Gericht zur Verfiigung, dessen 
BeschluB dann den Totenschein ersetzt (§ 10 0Ringtheaterges. v. 
16. Februar 1883, RGBl. Nr. 20). 

Ganz anders steht es mit Verschollenen. Bei ihnen vermutet 
man, daB, weiB aber nicht, ob sie gestorben sind, ebensowenig, wann 
dies geschah. Und doch ist die Feststellung dieser Umstande oft, z. B. 
fiir Dienstvertrage, Ehe, Erbrecht, von groBer Bedeutung, namentlich 
(aber keineswegs nur) im Bauernstande. Darum besteht die im An
schluB an das kanonische Recht entwickelte Moglichkeit einer 
gerichtlichen Todeserklarung1) (ORingtheaterges.; § 13 ff. DBGB.; 
§§ 960 ff. DZPO.), und zwar in folgenden Fallen: a) bei Altersver
schollenheit: 70 Jahre alt und 5 Jahre seit dem Jahresende nach der 
letzten Nachricht verschollen; b) Verjahrungsverschollenheit: 30 Jahre 
alt und 10 ebenso berechnete Jahre verschollen; c) Gefahrverschollenheit: 
diese ist entweder eine Seeverschollenheit durch 3 Jahre seit dem 
Ende des Kalenderjahres, in dem das Schiff unterging, oder eine Kriegs
verschollenheit schwer Verwundeter oder VermiBter durch 3 Jahre 
seit dem Ablaufe des Kalenderjahres, in dem der Krieg beendet wurde 
(fiir vermiBte osterreichisch-ungarische oder verbiindete Teilnehmer 
am Weltkrieg ist die Frist in 0sterreich 2) auf 2 Jahre, friihestens am 
18. Marz 1919 ablaufend, verkiirzt) oder eine Unfallverschollenheit 
eines seit 3 Jahren, yom Kalenderjahresende an gerechnet, VermiBten, 
der "in einer anderen nahen Todesgefahr", z. B. in einem Theater war, 
ala es abbrannte. 

Die Todeserklarung erfolgt yom Gericht, und zwar nur auf Antrag; 
fiir den Verschollenen wird (in der Tschechoslowakei nicht immer) ein 
Kurator bestellt. Die Todeserklarung spricht nicht nur aus, daB der 
Verschollene tot sei, sondern gibt auch einen Todestag an: bis zu diesem 
gilt nun der Verschollene als lebend, von da an ala tot. Fiel ihm ein 
Vermachtnis vor diesem angenommenen Todestage zu, so vermehrt 
es darum seinen NachlaB; aber von diesem Todestag an gilt er jeder
mann gegeniiber als an diesem Tage verstorben, so daB z. B. das Erb
recht und der Erbanfall (§§ 545, 703 0ABGB.) nach ihm sich nach diesem 
Tage richten. Nur zur neuerlichen EheschlieBung des zuriickgebliebenen 
Ehegatten berechtigt die Todeserklarung nicht; hiezu bedarf es in Oster
reich und in der Tschechoslowakei (Art. V Ges. v. 30. Juni 1921, SGes. 

1) Bartsch: Die Vorschriften liber Todeserklarung und die Beweis
fiihrung des Todes (1918). 

2) FUr Deutschland Vdg. v. 9. A.ugust 1917, RGBI. S. 703. 
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Nr. 252) - um Doppelehen moglichst zu vermeiden - einer (in Osterreich 
auf einer strengeren Priifung aufgebauten) besonderen Erklarung des 
Gerichtes, daB die Ehe mit dem Verschollenen als aufgelost anzusehen sei 
(§§ 8, 9 ORingtheaterges. Das burgenlandische, OVdg. v. 29. Mai 1922, 
BGBI. Nr. 316, und das Deutsche Recht kennen die Teilung in Todes
erklarung und Eheauflosungserldarung nicht). 

Immerhin gilt der Verschollene nur als tot. 1st er am Leben, so 
ist er es auch rechtlich (anders bei der Kraftloserklarung von Urkunden, 
§ 7 II). Er kann und dan darum bei Gericht die Aufhebung der oben
genannten Erklarungen beantragen. Aber auch ohne diese Aufhebung 
tritt der friiher Verschollene, nun nicht mehr Verschollene ohne weiteres 
in seine Rechte und Pflichten, auch wenn er nicht zuruckkehrt, 
sobald seine Verschollenheit aufhtirt. Die Erben haben ihm darum 
"wie ein anderer redlicher Besitzer" (sie seien denn unredlich) den (ver
meintlichen) NachlaB zuruckzugeben, die zweite Ehe ist aufgelost (anders 
bezuglich dieser Ehe § 1348 DBGB.). 

Die Todeserklarung dad nur dann in Osterreich edolgen, wenn 
der Verschollene seinen letzten Wohnsitz oder Aufenthalt in Osterreich 
hatte. Sie wirkt in Osterreich, nicht aber immer im Auslande. Viel
mehr werden die Todeserklarungen osterreichischer Gerichte im Auslande 
der Regel nach nur dann anerkannt, wenn es ein osterreichischer Staats
angehtiriger ist, der hier fur tot erklart wurde. Ein in Osterreich (mit 
Rucksicht auf seinen letzten Wohnsitz daselbst) fiir tot erklarter Bulgare 
gilt darum in Osterreich als tot, in Bulgarien nicht. 

III. a) Menschen haben Namen. Die N amen 1) sollen die eine Person 
von der anderen unterscheiden. Das geschieht in verschiedener Weise 
bei physischen und juristischen Personen und bei den Handelsgesell
schaften (auch soweit sie keine juristischen Personen sind). Bei den 
Einzelpersonen knupft die im jetzigen Rechte vorgesehene Namens
bezeichnung an das romische, nicht an das germanische Recht an: der 
burgerliche Name besteht nicht bloB aus dem Vor-, sondern setzt 
sich aus dem Vor- und Zunamen zusammen; das soll zu Individualisierungs
zwecken ausreichen, tut es freilich nicht immer, da zwar nicht die Zahl 
der vedugbaren, wohl aber jene der wirklich im Leben vorkommenden 
Vor- und Zunamen nicht groB ist. Bei den wenn auch keine juristischen 
Personen darstellenden Handelsgesellschaften fallt der Name mit der 
Firma zusammen; siehe damber unten c) und §§ 20, 21. 

Das biirgerliche Namensrecht des einzelnen geht auf die Fiihrung 
und den Gebrauch des eigenen Namens. Es ist unverzichtbar und 
unabtretbar. Die N amensanderung ist an die Erlaubnis durch 

1} Adler, Em.: Die Namen im deutschen und osterreichischen Recht 
{1921}. 
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die VerwaltungsbehOrde gebunden. Die "Obertragung des Rechtes 
zur Namensfiihrung an einenanderen ist zur Etablissement- (§ 27) und 
Warenbezeichnung zulassig; das bedeutet aber nicht und darf nicht 
derart geschehen, daB der bisherige Namenstrager aufhore, diesen Namen 
zu fiihren (Namensablegung), der andere ihn als seinen Namen fiihre. 
Wiirde doch andernfalls der bisherige Namenstrager namenlos! (Anderes 
gilt fiir die Firma; siehe § 18 VI!.) 

Die Ehefrau erwirbt durch die EheschlieBung den Zunamen des 
Mannes und behiilt ihn trotz der Scheidung und Trennung der Ehe, 
es sei denn, die Ehetrennung (in Deutschland: Scheidung) sei aus ihrem 
alleinigen Verschulden vom Gericht ausgesprochen und der Ehemann 
untersage ihr die Fiihrung seines Namens. Eheliche und die Kinder 
von Kriegsbrauten erwerben den Familiennamen des Vaters, andere 
uneheliche den Madchennamen der (wenn auch inzwischen verehelichten) 
Mutter; doch darf ihnen (mit ihrer und der Mutter Zustimmung) der 
Stiefvater durch eine beglaubigte urkundliche Erklarung VOr der Ver
waltungsbehOrde seinen Familiennamen geben (§ 165 OABGB.; siehe 
§ 1706 DBGB.). 

Der Namenstrager hat den Anspruch auf die ausschlieBliche Fiihrung 
und den ausschlieBlichen Gebrauch seines Namens, auBer gegen den 
Gleichnamigen und gegen jenen, dem er den Namensgebrauch zulassiger~ 
weise gestattete. Er kann darum Warenbezeichnungen mit seinem 
Namen, ebenso dessen Verwendung in einem Roman, auch dessen Auf
nahme in eine "schwarze Liste" , ja selbst in einen Wohnungsanzeiger 
untersagen. 

Namensschutz: 1. Unterlassungsklage fiir die Zukunft; 2. "Ober
dies bei verschuldetem Eingriff die Ersatzklage fiir die Vergangenheit, 
§ 43 OABGB.; § 9 OGes. gegen den unlauteren Wettbewerb durch Namens
miBbrauch im geschiiftlichen Verkehr; § 12 DBGB. 3. Ferner Artikel 24, 
26 ORGB.; §§ 24, 37/1 DRGB. iiber den Schutz (auf Antrag oder von 
Amts wegen) gegen die unbefugte Firmenfortfiihrung durch den neuen 
Inhaber des iibernommenen Unternehmens; 4. § 10 OMarkenschutzges. 
verbietet die Warenbezeichnung mit dem Namen eines anderen ohne 
dessen Einwilligung und § 24 erkliirt dies fiir strafbar; 5. § 46 OGewO. 
enthiilt ein gleichartiges Verbot fiir Etablissementsbezeichnungen von 
Gewerbetreibenden (das Verhiiltnis zu § 43 OABGB. ist unklar). FUr 
Deutschland § 14 Warenzeichenges.; § 16 Ges. gegen den unlauteren 
Wettbewerb. 

b) Der Deckname (das Pseudonym) tritt nicht an die Stelle, 
sondern neben den biirgerlichen Namen. Der Deckname ist nur zulassig, 
wenn Sitte oder Rerkommen es gestatten, wie bei Kiinstlern und Schrift
stellern, im Randelsbetrieb also nicht (siehe § J8 VII). Erworben wird 
der Deckname durch den offentlichen Gebrauch und nur durch einen 
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solchen (Theaterzettel); seine Formulierung ist grundsatzlich frei. Die 
Ubertragung des Decknamens ist als solche wirkungslos, da sie noch 
keinen offentlichen Gebrauch des Decknamens durch den neuen Namens
trager bedeutet; doch kann in einer solchen Ubertragung ein zulassiger 
Verzicht des bisherigen Namenstragers auf die FortfUhrung des Deck
namens liegen. 

Uber den Decknamenschutz siehe a Z. 1, 2; § 43 OABGB.l), 
§ 12 DBGB. Uber das Bediirfnis hiezu siehe den Fall Hauff-Clauren 
(der Mann im Monde). 

c) Die Firma eines (Voll-) Kaufmannes ist der Name, unter welchem 
er im Handel seine Geschafte betreibt und die Unterschrift abgibt 
(Art. 15 OHGB.; § 17 DHGB.). Hieriiber siehe § 18 VII. 

IV. "Die Verschiedenheit der Religion hat auf die Privatrechte 
keinen EinfluB" , § 39 OABGB. Dieser in Osterreich fiir das Jahr 1811 
weitsichtige Satz ist seitdem wiederholt worden: "Der GenuB der biirger
lichen Rechte ist von dem Religionsbekenntnis unabhangig", OStaats
grundges. vom 21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 142, Artikel 14. Derzeit 
ist dieser Satz nicht nur in Artikel 17 BundVerf. enthalten, sondern 
durch Artikel 66/1 des Staatsvertrages von St. Germain en Laye fUr 
Osterreich sogar zum volkerrechtlichen erhoben: "Aile osterreichischen 
Staatsangehorigen ohne Unterschied der Rasse, der Sprache oder Religion 
sind vor dem Gesetze gleich und genieBen dieselben biirgerlichen und 
politischen Rechte"; Osterreich darf darum Anderungen an dieser Gleich
stellung selbst im Gesetzeswege nur gegeniiber Personen einfiihren, 
die, mogen sie auch in Osterreich wohnen, doch keine osterreichischen 
Staatsangehorigen sind. Artikel 69 des genannten Staatsvertrages 
stellt das Gebot des Artikels 66 "unter die Garantie des Volkerbundes". 

Diese Rechtssatze stehen dem nicht entgegen2), daB das bestehende 
Eherecht in Osterreich zwar ein staatliches, aber (mit Ausnahme jenes 
fiir Burgenlander) anders als in Deutschland ein konfessionell gefarbtes 
ist: fiir Katholiken, fiir nicht katholische Christen, fiir Juden, fUr 
Konfessionslose. 

V. Was von der Religion gilt, gilt ebenso von der Rasse und 
N ationalitat. 

VI. Die Rechtsstellung der beiden Geschlechter kann keine 
derart gleiche sein, wie dies bei Bekennern der verschiedenen Religions
bekenntnisse oder bei AngehOrigen verschiedener Nationalitaten aus
fiihrbar ist. Denn hier bedarf es nur eines Gesetzesbefehles; dort steht 

1) § 9 des OGes. wider den unlauteren Wettbewerb erwahnt den Deck
namen nicht ausdriicklich. 

2) Herrschende Lehre und standige Rechtsprechung; der auf den 
Staatsvertrag gestiitzte Widerspruch Burkr-ts hat nicht durchgegriffen. 
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aber der physiologische Unterschied der Geschlechter einer volligen 
Gleichstellung entgegen. 

Dennoch sind grundsatzlich Personen mannlichen und weiblichen 
Geschlechts einander privatrechtlich gleichgestellt. 

1. Madchen und Witwen sind zum selbstandigen Handels
betrie be gleich dem Manne zugelassen. Aber eine Ehefrau bedarf 
hiezu der Zustimmung oder Duldung des Ehemannes; gegen den 
Widerspruch desselben darf allerdings das Gericht die Erlaubnis geben, 
jedoch nur insoweit "dadurch die Rechte des Ehemannes einer Ge
fahrdung nicht ausgesetzt werden" (§ 6 EinfGes. z. OHGB.; Art. 6, 7 
OHGB.; § 1405 DBGB.; Art. 6, 7 OHGB.), also unter anderem jene 
auf gemeinsamen Wohnsitz und gemeinsame Kindererziehung. Die von 
der Ehefrauin dem wenn auch unzulassigen Betrieb abgeschlossenen 
Geschafte sind trotz solcher Unzulassigkeit giiltig. 

2. Der Sohn hat nur den Anspruch auf eine (nicht zur Lebenshaltung, 
sondern zur ersten Einrichtung des ehelichen Haushaltes bestimmte) 
Heiratsausstattung, die Tochter dagegen - sie habe denn eigenes 
Vermogen - jenen auf ein Heiratsgut (§§ 1220, 1231 OABGB., ahnlich 
§§ 1620, 1624 DBGB.); die Tochter ist also begiinstigt. 

3. Dagegen ist der Ehemann das Haupt der Familie (§ 91 OABGB.); 
und die Gewalt iiber die Kinder ruht als "vaterliche Gewalt" bei ihm 
(§ 147 OABGB.; nur wenig anders das DBGB., obwohl es im § 1626 
nicht von der "vaterlichen", sondern von der "elterlichen Gewalt" 
spricht). Die Natur des Familienlebens gestattet eben - soweit iiberhaupt 
das "Recht" in Betracht kommt - keine Doppelherrschaft. 

4. Dafiir, daB der Ehemann das Familienhaupt ist, obliegt fum 
auch (verzichtbar!) die Erhaltung der wenn auch vermogenden Frau 
(§ 91 OABGB.), ohne daB der Ehefrau eine entsprechende Unterhalts
pflicht gegeniiber dem Ehemann oblage (anders § 1360 DBGB. mit 
Recht; die osterreichische, iibrigens strittige Regelung ist riickstandig), 
es liege denn Diirftigkeit des Ehemannes vorl). , 

VII. mer die Bedeutung der Staatsangehorigkeit auf dem 
privatrechtlichen Gebiete siebe § 14 III. 

VIII. Standesunterschiede sind privatrechtlich grundsatzlich 
ohne Bedeutung. Das OABGB., dieses schOne Ergebnis der Aufklarungs
zeit, spricht diesen friiher gar nicht selbstverstandlichen Satz (es gab 
genug "anriichige Gewerbe") nicht einmal ausdriicklich aus. 

Immerhin bestehen einige Standesunterschiede: 
1. Amtliche Sensale diirfen keine Handelsgeschafte fiir eigene 

Rechnung machen (Art. 69 Z. 1 OHGB.). Es sind jedoch die verbots
widrig abgeschlossenen Geschafte giiltig; es droht nur Disziplinarstrafe. 

1) Spruch-Rep. 16. 
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2. Gewerbeinspektoren diir£en kein der Gewerbeinspektion 
unterliegendes Unternehmen betreiben, auch nicht in dessen Diensten 
stehen, noch an ihm beteiligt sein (OGes. v. 14. Juli 1920, StGBI. Nr. 402). 
Die verbotswidrig abgeschlossenen Vertrage sind giiltig (Art. 11 OHGB.); 
doch droht Disziplinarstrafe. 

3. Personen, die einem katholischen oder griechisch-orientalischen 
Orden angehOren, verlieren infolge des Geliibdes der Armut die 
Fahigkeit, Vermogen zu erwerben, haben also insoweit keine Geschafts
fahigkeit; die von ihnen abgeschlossenen Geschafte sind nichtig (§ 5, IV). 
Ausnahme fiir die auf selbstandigen Sakularpfriinden (nicht auch 
fUr die auf inkorporierten Pfarren) als Pfarrer und Kaplane angestellten 
Ordensgeistlichen; diese sind erwerbs- und verp£1ichtungsfahig. 

4. Der Bauernstand in Tirol und Karnten hat behufs der Er
haltung geschlossener Bauernhofe ein zum Teil yom allgemeinen 
abweichendes gesetzliches Erbrecht, welches von der Erwagung beherrscht 
ist, daB der Hof, wenn moglich, in die Gewalt nur eines Erben gelange, 
und zwar eines solchen, der ihn ordnungsgemaB bewirtschaftet, und daB 
dieser Erbe den Hof zu einem solchen Schatzwert angerechnet erhalte, 
"daB der Ubernehmer wohl bestehen kann". Die anderen Erben werden 
dadurch sicherlich benachteiligt; aber das offentliche Interesse an der 
guten Bewirtschaftung des Grundes und Bodens iiberwiegt. 

§ 16. Die Handlungsfahigkeit des Menschen 
und ihre Beschrankungen 

Der Vater, derVormund, der Kurator, der Beistand. 
I. Die fiir die Geschaftsfiihigkeit maBgebenden Altersstufen 

sind: 

a) Das Kindesalter bis zum vollendeten 7. Lebensjahre: die 
Geschaftsfahigkeit fehlt ganzlich. 

b) Die Unmiindigkeit bis zulli vollendeten 14. Lebensjahre: da 
ist die Fahigkeit vorhanden, durch eigene Handlungen Besitz und Rechte 
zu erlangen (Schenkungen); dagegen besteht die Unfahigkeit, selbstandig 
Pflichten zu iibernehmen (Fahrt eines 12jahrigen auf der StraBenbahn 1). 

c) Die Miindigkeit bis zum vollendeten 21. Lebensjahre, § 172 
OABGB.; § 2 DBGB., es er£olge denn die GroBjahrigkeitserklarung 
auf Antrag durch das Gericht friiher, §§ 174, 2520ABGB., § 3 DBGB., 
oder es werde auf Antrag durch das Gericht die vaterliche (vormund
schaftliche) Gewalt "aus gerechten Ursachen" iiber das 21. Jahr hinaus
geschoben, §§ 172, 251 OABGB. EheschlieBung macht nicht groBjahrig, 
§ 175 OABGB.; §§ 2, 3 DBGB.; Ausnahme fiir Burgenlander OVdg. 
yom 29. Mai 1922, BGBI. Nr. 316. 
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An die Miindigkeit kniipft sich ein gewisser EinfluB auf die Berufs
wahl, (§ 148 OABGB.), ferner die Ehefahigkeit (§ 45 OABGB.; 
anders § 1303 DBGB.: 21 Jahre fiir den Mann, 16 Jahre fiir die Frau), 
desgieichen die Testierfahigkeit (zunachst vor Gericht oder einem 
Notar, yom 18. Jahr an wie ein GroBjahriger, § 569 OABGB.). Miindige 
Minderjahrige· in elterlicher Verpflegung haben die Geschaftsfahigkeit 
nur hinsichtlich der ihnen zum Gebrauch oder Verbrauch (nicht bloB 
versprochenen1) , sondern schon iibergebenen Sachen (Taschengeld); 
solche, die zwar einen Vater haben, aber auBerhalb der elterlichen 
Verpflegung stehen, haben diese Geschaftsfahigkeit auch hinsichtlich 
dessen, was sie durch ihren FleiB erwerben (Lehrstunden) ; solche, 
die unter einem Vormund stehen, diirfen sich iiberdies noch selbstandig 
zu Diensten verdingen (BuchhaIter), von welcher Dienstesstellung 
der Vormund sie dann nur aus wichtigen Griinden vorzeitig ab
berufen darf, §§ 151, 246 OABGB.; anders und einfacher § 107 bis 
113 DBGB. "Ober Biihnendienstvertrage siehe d). 

d) Bedeutungsvoll ist in Osterreich fiir die miindigen Minderjahrigen 
noch die Vollendung des 18. Lebensjahres fiir die Erlangung der 
Freiheit zum Abschlusse von Biihnendienstvertragen, § 3/1 Ges. yom 
13. Juli 1922, BGBl. Nr. 441 (das Verhaltnis zum OABGB. ist unklar), 
ferner fiir die Erlangung der volligen Testierfreiheit., § 569 OABGB., 
und der Fahigkeit zum Testamentszeugen, § 591 OABGB.; endlich 
deshalb, weil das Gericht dann einem unter Vormundschaft stehenden 
Minderjahrigen "den reinen "OberschuB seiner Einkiinfte zur eigenen 
freien Verfiigung iiberlassen darf" , § 247 OABGB. 

II. Die gesetzliche Stellvertretung der Minderjahrigen 
obliegt - soweit diesen die Geschaftsfahigkeit fehlt - dem ehelichen 
Vater und, fehlt es an der vaterlichen Gewalt, § 187 OABGB., dem 
Vormund (Einzelvormund, AnstaItsvormund, Generalvormund). Sie 
handeln im Namen und mit Wirkung fiir den Minderjahrigen (siehe 
§ 14 III) gegen eine alljahrlich zu erfiillende Rechnungslegungspflicht 
an das Vormundschaftsgericht. Der Vater bedarf zur Vornahme der 
einzelnen Rechtsgeschafte namens des Kindes keiner Genehmigung 
des Gerichtes, dagegen der Vormund einer solchen nur dann nicht, wenn 
das Geschaft zum ordentlichen Wirtschaftsbetriebe gehort und nicht 
von groBerer Wichtigkeit ist (§ 233 OABGB. Wechselakzept1Aufnahme 
eines Taglohners 1 Anders die §§ 1810, 1822 DBGB.). Andernfalls 
bedarf das Rechtsgeschaft, das der Vormund abschlieBt (z. B, jeder 
gerichtliche Vergleich 2), zu seiner Giiltigkeit dieser gerichtlichen 
Genehmigung. Das Gesetz vertraut eben der Gewissenhaftigkeit und 
Umsicht des Vaters mehr ala jener des Vormundes. 

1) OGH. v. 1. Oktober 1913 GlUNE. 6667. 
B) Jud. B. 18V. 
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Diese Erwagung tri£ft noch jetzt zu, obwohl die General- und 
Anstaltsvormundschaft bestehen. Um so mehr war sie zur Zeit 
der Erlassung des OABGB. richtig, das nur den Einzelvormund 
kannte. 

Jeder osterreichische Minderjahrige, der nicht unter der vaterlichen 
Gewalt steht, erhalt so£ort einen Vormund (§ 190 OABGB.; fUr Deutsch
land ahnlich § 1773 DBGB.), wahrend £lir in Osterreich wohnhafte 
auslandische Minderjahrige nur ein einstweiliger Vormund bestellt wird. 
a) Die Anstaltsvormundschaft (§ 207 OABGB.) tritt von selbst 
fiir die Zoglinge von der Fiirsorgeerziehung gewidmeten of£entlichen 
oder staatlich genehmigten privaten Fiirsorgeanstalten und der Zwangs
arbeits- und Besserungsanstalten, und zwar fUr die Dauer des Zoglings
aufenthaltes ein;. als Vormund fungiert der Anstaltsdirektor (neben 
ihm unter Umstanden ein Vermogensvormund). b) Den Einzel vorm und 
bestellt fiir jedes einzelne Miindel von Amts wegen das Gericht, und 
zwar auf Berufung des Vaters, eventuell der Mutter, wenn der Berufene 
(Mann oder Frau; die Ehefrau bedarf der Zustimmung des - nicht von 
ihr geschiedenen - Ehemannes, es handle sich denn um ihre eigenen 
Kinder) tauglich ist; andernfalls wahlt das Gericht den Vormund selbst 
unter den tauglichen Personen aus. fiber die Untauglichkeitsgriinde 
§ 191 bis 194 OABGB.; §§ 1781 ff. DBGB.; Hauptfalle: Minder
jahrigkeit, Ve~brecher, Verfeindet. Die Ubernahme des vormundschaft
lichen Amtes ist eine Biirgerpflicht; iiber die Entschuldigungsgriinde 
§ 195 OABGB.; § 1786 DBGB.; Hauptfalle: Alter iiber 60 Jahre, 
offentliche Dienstleistung, Frauen mit Ausnahme der Mutter und GroB
mutter. Der Vormund hat die Pflicht zur Angelobung § 205 OABGB., 
aber keine Sicherstellungspflicht § 237 OABGB. Grundsatzlich besteht 
Unentgeltlichkeit der Amtsausiibung, §§ 266,267 OABGB.l). c) "Insoweit 
geeignete Vormiinder... nicht zur Verfiigung stehen oder dies zur ... 
Wahrung der Rechte und Interessen unbemittelter P£legebefohlener 
erforderlich ist, kann die Vormundschaft" einem Amtsorgan oder "einer 
Vereinigung fiir Jugendschutz iibertragen werden", § 208 OABGB. 
Die Einfiihrung dieser Generalvormundschaft der Berufsvormiinder 
in Osterreich war durch die ungiinstigen Erfahrungen geboten, die man 
mehrfach mit den Einzelvormiindern Unbemittelter gemacht hatte; 
diese hatten bisweilen nicht genug Biirgersinn fiir das Amt aufgebracht. 
Der Generalvormund ist ein Beamter; das Gericht darf ihn von Fall 
zu Fall bestellen, ihm aber auch von vornherein gewisse Miindelgruppen, 
z. B. die unehelichen Kinder, zuweisen. 

III. FUr die Deliktsfahigkeit der Minderjahrigen gelten andere 
Altersregeln. 

1) Die deutsche Einrichtung des Familienrats kennt Osterreich nicht. 
Pollak, Kaufmannisches Recht 2. Aun. 6 
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Die privatrechtliche Ersatzpflicht fUr eine Beschadigung beruht 
entweder auf dem Gedanken der Verschuldens- oder auf jenem der 
Erfolghaftung (siehe §§ 8 IV, 10 VIII). a) Die Verbindlichkeit zum 
Ersatz aus dem Titel der Erfolghaftung ist vom Alter des Haft
pflichtigen unabhangig, so daB auch der sechsjahrige Gastwirt "fUr 
die von den aufgenommenen Gasten eingebrachten Sachen" haftet wie 
ein GroBjahriger. b) Anders steht es mit der Verschuldenshaftung. 
Kinder (oben I) haften iiberhaupt nicht (Ausnahme: § 1310 OABGB.; 
§ 829 DBGB.); andere Unmiindige dann nicht, wenn der Beschadigte 
zur Beschadigung "durch irgendein Verschulden. .. selbst Veranlassung 
gegeben hat" (§ 1308 OABGB.; der GroBjahrige hatte den Zwolfjahrigen 
gereizt; dieser griff daraufhin zum Messer); miindige Minderjahrige 
sind gleich GroBjahrigen ersatzpflichtig (§ 248 OABGB.). 

Die gesetzlichen Stellvertreter Unmiindiger haften statt derselben, 
wenn ihnen "der Schade wegen VernachIassigung der ... anvertrauten 
Obsorge beigemessen werden kann" (§ 1309 OABGB.; § 832 DBGB.); 
im Worte "kann" des § 1309 OABGB. steckt fUr den Beschadigten 
eine Erleichterung der Beweislast (siehe § 13 IV). 

IV. Die Entmiindigung behebt oder vermindert die Handlungs
fahigkeit (0. K. V. v. 28. Juni 1916, RGBI. Nr. 207; § 6 DBGB.; 
§§ 645 ff. DZPO.). Sie kann eine volle Entmiindigung oder eine be
schrankte sein. Der voll Entmiindigte steht rechtlich' einem Kinde 
gleich, was bei nicht eingeschlossenen Geisteskranken recht bedenklich 
fUr seine Umgebung sein kann; der beschrankt Entmiindigte hat die 
Handlungsfahigkeit eines miindigen Minderjahrigen. Der voll Ent
miindigte bekommt einen Kurator "fUr die Person und das Vermogen", 
wahrend der beschrankt Entmiindigte einen Beistand als gesetzlichen 
Stellvertreter erhalt; praktisch steht jeder dieser beiden Stellvertreter 
im wesentlichen hinsichtlich der Verwaltung einem Vormunde gleich 
(in Deutschland heiBt er auch so). 

Die Entmiindigung darf nur erfolgen: 
a) Wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwache. Auf Antrag 

oder von Amts wegen, aber nicht obligatorisch; bei Kindern, weil unnotig, 
unzulassig. Nur nach personlicher Einvernehmung des zu Entmiindi
genden und nach Anhorung von Sachverstandigen. Volle oder be
schrankte Entmiindigung moglich (bei Minderjahrigen iiber sieben 
Jahre nur die erste). Die Anhaltung des Kranken in der geschlossenen 
Anstalt ist mit der Entmiindigung nicht notwendig verbunden. 

b) Wegen Trunksucht. Also nur jener Gewohnheitstrinker, den 
eine unwiderstehliche Neigung zum Trinken antreibt und bei dem die 
Einraumung einer angemessenen Bewahrungsfrist aussichts- oder erfolglos 
ist. tTherdies muB der Fall so liegen, daB der Trunksiichtige sich oder 
seine Familie dem kiinftigem Notstande preisgibt oder daB er eines 
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"Beistandes" bedarf oder daB er die Sicherheit anderer gefahrdet: 
Trunksucht fiir sich allein ist also mit Recht noch kein Entmiindigungs
grund. Uberdies zulassig nur auf Antrag des Ehegatten, der Verwandten 
und Verschwagerten (statt dieser: des Vormundes), des Gemeinde
vorstehers, und, "wenn es das offentliche Interesse erfordert" (Gewalt
tatigkeit), des Staatsanwalts. Nur nach personlicher Einvernehmung 
des zu Entmiindigenden. Nur beschrankte Entmiindigung. 

c) Wegen MiBbrauchs von Nervengiften, z. B. des Morphiums. 
Wie unter b). 

d) Wegen Verschwendung, d. i. wegen eines auf seiner Charakter
schwache oder Verstandesschwache beruhenden unwirtschaftlichen 
Gebarens des zu Entmiindigenden, das ihn oder seine Familie, wenn 
schon nicht der Verarmung, so doch dem Notstande zufiihrt. Die Gefahr 
der Deklassierung durch das Verhalten des Verschwenders berechtigt 
also schon zu seiner Entmiindigung, ebenso daB er sich durch sein Ver
halten der Mittel beraubt, seine Kinder angemessen zu erziehen. Nur 
auf Antrag. Antragsberechtigt sind die unter b) genannten Personen 
mit Ausnahme des Staatsanwalts. Nur nach personIicher Einvernehmung 
des zu Entmiindigenden. Nur beschrankte Entmiindigung. 

Die Entmiindigung wird durch den offentlich kundzumachenden 
GerichtsbeschluB ausgesprochen (dawider Widerspruch mit miindlicher 
Verhandlung und Rekurs ohne solche zulassig; gegen die Verweigerung 
nur der Rekurs). Wahrend des Verfahrens ist der zu Ent
miindigende handlungsfahig; jedoch ist ibm, wenn es zu seinem 
Schutze "dringend" notwendig ist, schon wahrend des Verfahrens ein 
vorHiufiger Beistand zu bestellen. Auch wenn dies geschieht, bleibt 
jedoch der zu Entmiindigende - bis zur Entmiindigung - handlungs
fahig, so daB gleichzeitig sowohl er als in seinem Namen der vorlaufige 
Beistand handeIn darf (jeder von ihnen verkauft dasselbe PIerd einem 
andern); doch gehen im Widerspruchsfalle die Rechtshandlungen des 
vorlaufigen Beistandes begreiflicherweise vor. 

Die Kosten des Entmiindigungsverfahrens tragt im FaIle der 
Entmiindigung der Entmiindigte, sonst der Bundesschatz und statt 
dessen (zur Abwehr leichtfertiger Entmiindungsantrage) der schuldhafte 
Antragsteller. 

V gl. auch § 6 IVa, § 8 IV b. 

§ 17. Der Tod - Der Nachlaf3 
1. Der Mensch endet mit dem Tode. Bis zu diesem Ende dauert 

unverzichtbar die Rechtsfahigkeit der menschlichen Personlichkeit, 
iiber den Tod hinaus kann sie nicht fortdauern. Zwar hat der Mensch 
in den Erben (Gesamt-) Rechtsnachfolger, § 532 OABGB.; § 1922 DBGB., 

6* 
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die das Vermogen des Verstorbenen, den NachlaG des Erblassers als 
Ganzes iibernehmen. So gehen die vermogensrechtlichen Rechte und 
Pflichten des Erblassers grundsatzlich nicht durch seinen Tod unter, 
sondern auf den oder die Erben iiber, und darum sind auch die Ver
mogensglaubiger des Erblassers durch dessen Tod an ihrer Rechts
verfolgung grundsatzlich nicht gehindert, § 811 OABGB. (siehe IX). 
Aber die Person des Erblassers wird nach seinem TOOe nicht fortgesetzt 
und darum gehen wie seine hOchstpersonlichen Rechte so auch seine 
hOchstpersonlichen Pflichten durch denselben unter. 

Dieses Vermogenser brech t, das System der Gesam trechts
nachfolge der Erben in das Vermogen des Erblassers, ist neben dem 
Vertrag und dem Eigentum eine der wichtigen Saulen der Privatrechts
ordnung. Gerade darum wird das Erbrecht von der kommunistischen 
Lehre vollig, von der sozialdemokratischen groGenteils verworfen. Ob 
man seiner in einer anders als privatwirtschaftlich orientierten Gesell
schaftsordnung wiirde entraten konnen, das ist in einer Darstellung 
des geltenden Rechtes nicht zu erortern. Aber mit einer privatwirt
schaftlich orientierten Rechtsordnung ist das Vermogenserbrecht not
wendigerweise verbunden; denn keine solche Rechtsordnung vertriige 
einen Satz: Vermogens-Rechte und -Pflichten gehen durch den Tod 
des Rechts- oder Pflichten-Tragers unter. Wer konnte einen Kaufvertrag 
auf Zeit schlieGen, wenn er mit dessen Wegfall fur den Fall rechnen 
miiBte, daB sein Vertragsgegner vor der Vertragserfiillung stiirbe 1 
Solange die geltende Privatrechtsordnung, sei es auch nur in ihren 
Grundziigen, aufrecht bleibt, muG darum der Grundsatz gelten: Rechte 
und "Verbindlichkeiten, die der Erblasser aus seinem Vermogen zu 
leisten gehabt batte, iibernimmt sein Erbe" (§ 548 OABGB.; siehe auch 
§ 33/2 OSchauspielerges.); der Erbe ist durch diesen Grundsatz ohnedies 
nicht beschwert, da jetzt niemand gegen seinen Willen Erbe 
werden muG (siehe IX). 

Immerhin erleidet der Grundsatz Ausnahmen: a) Antrage (§ 6 IV) 
erloschen durch den Tod der einen oder der anderen Partei - nur - dann, 
wenn dies dem erkennbaren Willen des Antragstellers entspricht (§ 862 
OABGB.; § 153 DBGB.; Theaterengagementsantrag). b) Vollmachten 
(§ 35 III) erloschen durch den Tod des Vollmachtgebers oder des Be
vollmachtigten (nachgiebiges Recht). Unterausnahmen: die Prokura, 
Artikel 54 OHGB., sonstige Handelsvollmacht, Artikel 47, 54 OHGB., 
ProzeGvollmacht § 35 OZPO.; § 86 DZPO. erloschen zwar durch den 
Too des Bevollmachtigten, aber nicht durch jenen des Vollmachtgebers 
(nachgiebiges Recht); c) Vertrage bleiben grundsatzlich unberiihrt; 
denn sie werden im allgemeinen wie die Antrage behandelt (Hausgehilfen
vertrag, Bestellung eines Portrats). Einzelfalle: der Tod des personlich 
haftenden Gesellschafters, Artikel 123, 170, 200 OHGB.; §§ 131, 161, 
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330 DHGB.; der Tod des Kommissionars siehe § 46 IV; der Tod des 
Mieters (nicht auch des Vermieters) bei der Wohnungsmiete, § 1116 a 
OABGB. (genau genommen kein Auflosungs-, sondern ein Umwandlungs
grund des Vertrages; § 569 DBGB. beachtet den Tod des Mieters bei 
allen Mietvertragen); der Tod des Lehrherrn oder Lehrlings -beim Lehr
vertrag, § 103 OGewO. d) Der Anspruch auf ein Schmerzensgeld 
wegen einer Korperverletzung ist unvererblich, er sei denn bei Lebzeiten 
eingeklagt oder anerkanntl), § 1325 OABGB. e) Nur die rech tskraftig 
verhiingten Geldstrafen belasten den NachlaB (§ 548 OABGB.). f) Ab
fertigungsanspriiche des Privatangestellten, die durch dessen Tod 
entstehen, vermindern sich auf die Halfte der sonstigen Abfertigungs
anspriiche und gehen nur auf die unterhaltsberechtigten gesetzlichen 
Erben iiber (§ 23 Angestelltenges.; siehe § 36 VIII). 

II. Das Vermogen des Erblassers bildet seinen N achlaB (§ 531 
OABGB.; § 1932 DBGB.). Das "Unternehmen" des Erblassers gebOrt 
dazu (Art. 22 OHGB.; § 22 DHGB.; § 33 OSchauspielerges. v. 13. Juli 1922, 
GBBl. Nr. 441); dagegen grundsatzlich nicht, weil eine bOchst personliche 
Befugnis, die ihm verliehene gewerbliche Konzession, z. B. zum Gasthaus
betriebe (§ 56 OGewO. Ausnahmen zugunsten der Witwe und der minder
jahrigen Kinder). 

III. Der Er be ist der Gesamtrechtsnachfolger des Nachlasses, 
zum Unterschied yom Vermachtnisnehmer (Legatar), der ein Einzel
rechtsnachfolger ist: Der Erbe bekommt das Vermogen, der Ver
machtnisnehmer Vermogensstiicke des Erblassers (§§ 532, 535 OABGB.; 
§§ 1922, 2174 DBGB.). Von mehreren Erben ist jeder ein Gesamt
rechtsnachfolger; denn er ist auch dann am ganzen Vermogen des Erb
lassers beteiligt. Der Erbe "iibernimmt" darum die "Verbindlichkeiten, 
die der Erblasser aus seinem Vermogen zu leisten gehabt hiitte" (§ 548 
OABGB., § 1967 DBGB.), und zwar je nach seiner Erbserklarung (sieheIX) 
entweder nur bis zur Rohe des Nachlasses oder auch mit seinem eigenen 
Vermogen (§§ 801, 802 OABGB.; ahnlich § 1994 DBGB.). Mehrere 
Erben haften bei der unbedingten Erbserklarung solidarisch; bei einer 
bedingten Erbserklarung haftet "jeder einzelne selbst fiir die die Erb
schaftsmasse nicht iibersteigenden Lasten nur nach Verhaltnis seines 
Erbteiles" (§§ 820, 821 OABGB.; ahnlich §§ 2058, 2060 DBGB.). 

IV. Erbrechtstitel (der Starke nach): Erbvertrag, Testament, 
Gesetz; sie kOnnen nebeneinander bestehen (§§ 533, 534 OABGB.). 

V. Der Erbvertrag. GebOrt in Osterreich zu den Ehepakten 
(Unterschied gegeniiber dem "Ehevertrag"; abweichend die Deutsche 
TerminoIogie: Ehevertrag, § 1432 DBGB., EheschlieBung). 1st einseitig 
nicht widerruflich. Bedarf zur Giiltigkeit des Notariatsaktes (ahnlich 

1) Jud. B. 204. 
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§ 2276 DBGB.). Nur zulassig zwischen Ehegatten oder Brautleuten 
im Hinblick auf die kiinftige EheschlieBung, § 1249 (jABGB. (anders 
§ 2275 DBGB.). Jede Vertragspartei muB geschaftsfahig, also mindestens 
groBjahrig (§ 16 I) sein oder die gerichtliche Genehmigung des Erb
vertrages erlangen (§ 1250 (jABGB.; zwingendes Recht), es werde denn 
dem Minderjahrigen lediglich eine "unnachteilige Verlassenschaft" 
zugewendet. 

Zulassiger Umfang der vertragsmaBigen Erbeinsetzung: nur drei 
Viertel des £rei vererblichen (also des durch die Pflichtteile geminderten) 
Vermogens, § 1253 (jABGB. Pflichtteilsrechte bleiben stets unberiihrt, 
ebenso Verliigungsrechte der Vertragsparteien unter Lebenden. 

VI. Das Testament. Das germanische Recht hatte (wenigstens 
fiir unbewegliche Giiter) das System des unentziehbaren gesetzlichen 
Erbrechtes; das diente dazu, das Vermogen der Familie zu erhalten. 
Das romische Recht dagegen war lange und das englische Recht ist bis 
jetzt vom System der unbeschrankten Testierlreiheit beherrscht; der 
Erblasser dad sein Vermogen hinterlassen, wem er will. Man p£legt 
den Gegensatz dahin zu fassen: das erstgenannte System schiitze die 
Familie vor der Willkiir des Erblassers, dem das zweite System sie aus
liefere; beim Lobe des ersten Systems wird sicherlich unbeachtet gelassen, 
daB das starre gesetzliche Erbrecht den Bediirfnissen des einzelnen 
Falles sich nicht anzupassen vermag und daB es die Kinder reicher 
Eltern leicht verweichlicht. In <>sterreich und Deutschland hat sich 
denn auch ein gemischtes System. durchgesetzt: Testiedreiheit 
neben P£lichtteilsrecht; ein Teil des Vermogens ist zugunsten 
naher AngehOriger gebunden, iiber den Rest dad der Erblasser frei 
letztwillig verfiigen. 

Diese letztwilligen Verfiigungen sind entweder Testamente (Erb
einsetzungen mit oder ohne die Bestellung von Vermachtnissen) oder 
Kodizille (nur Vermachtnisse enthaltend). 

Das Testament ist eine letztwillige, jederzeit einseitig 
widerrufbare Erbseinsetzung durch den Erblasser. Da. 
sie der unmittelbare Willensausdruck desselben sein soli, gibt es dabei 
keine Vertretung; eine Testamentserrichtung durch den Vormund oder 
durch einen BevolImachtigten ist unzulassig und wirkungslos (§ 564-
(jABGB.; § 2064 DBGB.). Auch muB der Erblasser den Erben selbst. 
wenn auch nicht gerade mit Namen, benennen, und zwar im Testamente 
selbst (§ 582 (jABGB.; § 2065 DBGB.) deutlich und bestimmt; Nicken 
auf einen Vorschlag und selbst Bejahen desselben ist bedeutungslos 1). 

Von mehreren Erblassern muB jeder, will er testieren, sein Testament, 

1) OGH. vom 21. November 1907 GlUNF. 4475; vom 6. Oktober 1909.
GlUNF. 4748; vom 18. November 1862 GlU. 1600. 
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fiir sich machen. Nur Ehegatten ist die Errichtung wechselseitiger 
Testamente in einer Urkunde gestattet; auch da darf jeder Ehegatte 
seine letztwillige Erklarung widerrufen, ohne daB hiedurch jene des 
anderen Ehegatten wegfiele, § 1242 OABGB.; anders § 2272 DBGB. 

Die Testierfahigkeit hat grundsatzlich jeder Mensch in gleicher 
Weise. Doch sind in Osterreich vollig testierunfahig: Unmiindige; 
voll Entmiindigte; die wenn auch (gar) nicht entmiindigten Geistes
kranken; in der Regel auch Ordensgeistliche (§ 573 OABGB.). 
Beschrankt testierfahig sind in Osterreich Minderjahrige bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahre (anders § 2229 DBGB.) und beschrankt 
Entmiindigte (der Verschwender, Trunksiichtige, Nervengifte Mill
brauchende nur iiber die Halfte des Nachlasses, § 568 OABGB.; § 6 
OEntmO.; die anderen nur miindlich vor Gericht oder vor einem Notar, 
§ 569 OABGB.; § 70 ONotO.; § 4 OEntmO.; in Deutschland sind Ver
schwender und Trunksiichtige testierunfahig, § 2229 DBGB.). Ob ein 
auslandischer Erblasser testierfahig gewesen ist, beurteilt sich lediglich 
nach seinem Heimatsrecht in dem Zeitpunkte der Testamentserrichtung, 
§§ 575, 576 OABGB., Artikel 7 EinfGes. z. DBGB. 

Testamentsformen in Osterreich 1): a) auBergerichtlich eigen
handig (nicht mit Schreibmaschine) geschrieben und (auf jedem Bogen) 
unterschrieben; Zeugen unnotig, § 578 OABGB.; b) auBergerichtlich 
nicht eigenhandig geschrieben, aber eigenhandig unterschrleben; drei 
erbetene taugliche Zeugen, von denen zwei gleichzeitig anwesend sind, 
§ 579 OABGB.; iiber Analphabeten, § 581 OABGB.; c) auBer
gerichtlich miindlich, vor drei erbetenen tauglichen, gleichzeitig 
anwesenden, des Erblassers Sprache kundigen Zeugen, § 585 OABGB.; 
iiber die Feststellung des Inhaltes § 586 OABGB.; d) begiinstigte 
Testamente an verseuchten Orten, auf Meeresschiffahrten und fiir 
Militarpersonen im Feldzuge (§§ 597, 600 OABGB.); Jungere 
Zeugen zulassig und weniger Zeugen notig als sonst (iiber die sechs
monatige Befristung der Giiltigkeit § 599 OABGB.); e) vor einem 
Notar unter Zuziehung zweier Zeugen oder eines zweiten Notars; f) vor 
Gericht schriftlich oder miindlich, § 587 OABGB., im Gerichts- oder 
Sterbehause, § 590 OABGB. Ane diese Formvorschriften binden In
und Auslander hinsichtlich der in Osterreich errichteten Testamente; 
die in ciner dieser Formen in Osterreich errichteten Testamente sind 
dann auch im Auslande giiltig. 

Da in Osterreich vielfach Testamentszeugen in Betracht 
kommen und da deren gesetzmaBige Auswahl eine Giiltigkeitsbedingung 
des furer bediirfenden Testamentes ist, so ist die Begrenzung des Kreises 

1) In Deutschland gibt es nur die FaIle al, el, fl, § 2231 DBGB., ferner 
statt d) andere begiinstigte Formen §§ 2249 bis 2254 DBGB. 
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der tauglichen Testamentszeugen wichtig. Absolute Unfahigkeitsgriinde 
§ 591 OABGB.: Alter unter 18 Jahren, blind, taub, stumm, aber kein 
Unterschied des Geschlechts; relative hinsichtlich bestimmter Zu
wendungen: die Bedachten, deren nahe AngehOrige und deren besoldete 
Hausgenossen, § 594 OABGB. Freier beurteilt § 2237 DBGB. die Taug
lichkeit der Zeugen; das ist bedenklich, weil im Zeitpunkt ihrer Bei
ziehung das Ergebnis der spateren richterlichen Priifung unvorher
sehbar ist. 

Testamentsinhalt ist die Erbeinsetzung; iiberdies k6nntm im 
Testament auch Vermachtnisse vorkommen. Ein oder mehrere Erben. 
Ein Erbe auf den ganzen Nachlall oder auf einen Teil desselben, 
§ 554 OABGB.; § 2088 DBGB. Mehrere Erben "ohne Vorschrift einer 
Teilung", § 555 OABGB., oder "in dem allgemeinen Ausdruck einer 
gleichen Teilung (Anwachsungsrecht bei Wegfall eines eingesetzten 
Erben) § 560 OABGB., § 2094 DBGB. Mehrere Erben, "aIle in bestimmten 
Teilen" (§ 556 OABGB.; kein Anwachsungsrecht, § 560 OABGB.); 
einige in bestimmten, die anderen in unbestimmten Teilen (§ 557 OABGB., 
§ 2092 DBGB.; kein Anwachsungsrecht der bestimmt Eingesetzten). 
Der Erblasser kann auch verfiigen: Nacherbschaft= gemeine Sub
stitution (§ 604 OABGB., § 2100 DBGB.: wenn A nicht Erbe sein kann 
oder will, solI es B sein; da wird entweder A oder B Erbe); ferner fidei
kommissarische Substitution (nach A solI B mein Erbe sein, § 608 
OABGB.; A und B, etwa Sohn und Enkel des Erblassers, sollen nach
einander Erben sein. Bei beweglichen Sachen auf zwei, bei unbeweg
lichen gar auf eine Generation beschrankt, § 612 OABGB., um die Ver
m6gen nicht allzulange binden zu lassen). 

Der Erblasser kann mehrere Testamente machen. Da hebt 
das spatere - sei es auch nur ein teilweises - das altere vollig, auch 
hinsichtlich der Vermachtnisse, auf (§ 713 OABGB., nachgiebiges Recht!). 
Da die Datierung der Testamente aber keine Giiltigkeitsbedingung 
derselben ist (§ 578 OABGB.; anders in Deutschland § 2231 DBGB. 
mit Recht) und da iiberdies die erfolgte Datierung auch unrichtig sein 
kann, kann man bisweilen nicht entscheiden, welches Testament das 
spatere ist; da gelten aIle; zwischen unvereinbaren Bestimmungen, 
z. B. unvereinbaren Erbeinsetzungen, mull dann die Konkordanz, 
allenfalls durch das Gericht, hergestellt werden (§ 715 OABGB.). 

VII. Der P£lichtteilsanspruch (das Noterbenrecht) beschrankt 
die Testierfreiheit. Der Noterbe mull seinen Pflichtteil bekommen, 
ob dies der Erblasser will oder nicht (§ 775 OABGB.; § 2302 DBGB.). 
Ausnahmen: Erbverzicht, durch e.inen Notariatsakt oder eine ge
richtliche Beurkundung festgelegt, §§ 551, 767 OABGB.; Enterbung, 
§§ 768, 773 (zugunsten der Erbeserben!), 770 OABGB. (Erbunwiirdigkeit, 
z. B. wegen Verbrechens gegen den Erblasser oder Verlassen des hills-
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losen Erblassers); siehe § 2333 bis 2335 DBGB. Die Beweislast bei 
der Enterbung hat der Erbe, nicht der Noterbe zu tragen, § 771 OABGB. 

Pflichtteilsberechtigt sind die N achkommen und in deren Er
manglung die Vorfahren, § 762 OABGB. Weder Ehegatten noch 
Geschwister haben ein Pflichtteilsrecht; doch hat der (nicht aus seinem 
Verschulden geschiedene) Ehegatte bis zur Wiederverehelichung den 
Anspruch auf den mangelnden anstiindigen Unterhalt (§ 796 OABGB.; 
in Deutschland hat der Ehegatte ein Pflichtteilsrecht, § 2303 DBGB.). 

Der Noterbe ist kein Erbe. Er hat keinen Teil des Nachlasses, 
auch keine einzelnen NachlaBstiicke zu fordern (hat auch kein Erbs
erklarung abzugeben 1), sondern er hat einen (vererblichen und ab
tretbaren) Anspruch auf Geld, und zwar auf so viel, als nach gericht
licher Schiitzung der NachlaBstiicke nach ihrem Wert am Todestag 
auf diesen entfiillt. Diese Schiitzungen sind offenkundig unverliiBlich 
und erfahrungsgemiiB oft zu niedrig; dennoch darf der Pflichtteils
berechtigte nicht die Versteigerung der NachlaBstiicke verlangen, die 
den wahren Wert ergeben wiirde (§ 784 OABGB.; § 2311 DBGB.); es 
sind also die Testaments- vor den Noterben begiinstigt. 

Der Pflichtteil ist vom reinen Nachlasse zu berechnen, § 786 
OABGB.; Heiratsgut und Ausstattung, sowie jene Betrage werden in 
die Pflichtteile von Nachkommen eingerechnet, die der Erblasser zur 
Bezahlung der Schulden eines groBjahrigen Nachkommen verwendet 
hat, § 788 OABGB. Der Pflichtteil der Nachkommen betragt die Halite, 
jener der Vorfahren ein Drittel des gesetzlichen Erbteils, §§ 765, 766 
OABGB. (in Deutschland auch die Halite, § 2303 DBGB.), der mangels 
Testamentes auf sie entfiele, § 763 OABGB. 

Der Anspruch auf den Pflichtteil verjahrt in drei Jahren, § 1487 
OABGB.; § 2332 DBGB. 

VIII. Das gesetzliche Erbrecht ist als Familienerbrecht gedacht; 
es tritt nur ein, wenn und insoweit weder ein Erbvertrag noch ein 
Testament iiber die Erbfolge verfiigen, oder dann, wenn und insoweit 
die im Erbvertrag oder im Testament "eingesetzten Erben die Erbschaft 
nicht annehmen konnen oder wollen", § 727 OABGB. Es kann danach 
sein, daB zu einem und demselben Nachlasse zum Teil die vertrags
miiBige, zum Teil die testamentarische, zum Teil die gesetzliche Erb
folge statt hat. Heimfallsrecht des Staates bei Erschopfung der 
gesetzlichen Erbfolge. 

Gesetzliche Erben sind: 
1. Die Verwandten aus ehelicher Abstammung, und zwar die Nach

kommen, und von den Vorfahren jene bis zu des Erblassers ersten Ur
groBeltern. Die Nachkommen gehen den Vorfahren vor; die erste Linie 

1) OGH. VOID 17. Marz 1891, GlU. 13659. 
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erbt nach Kopfen, die folgenden nach Stammen; §§ 731 ff. OABGB.; 
§§ 1924 ff. DBGB. (weitergehend als das osterreichische Recht). 

2. Die legitimierten Kinder. Es stehen die aus Putativehen (schuld
lose Unwissenheit auch nur eines Gatten iiber das Ehehindernis) 
stammenden und die Mantelkinder (nachfolgende Ehe der Eltern) im 
Erbrechte den ehelichen Kindern gleich; die durch den Bundes
prasidenten legitimierten nur dann, wenn die Legitimation auf den 
Antrag des Vaters geschah; §§ 160, 161, 752, 753 OABGB. Doch 
bezieht sich . diese Gleichstellung in der Regel nicht auf Fideikommisse. 

3. Die unehelichen Kinder, und zwar zum Nachlasse der Mutter 
und der miitterlichen Verwandten wie die ehelichen, § 754 OABGB. 
Uber die Ehelichkeit der Geburt § 138 OABGB. Das sehr fortschritt
liche OABGB. konnte doch den unehelichen Kindern kein gesetzliches 
Erbrecht zum Nachlasse des Vaters und seiner Verwandten geben, 
weil nach § 163 OABGB. nicht die Zeugung, sondern die Beiwohnung 
durch einen bestimmten Mann zwischen 180 und 300 Tagen vor der 
Geburt des Kindes die Vaterschaftsvermutung begriindet (Gegen
beweis ist iibrigens zulassig) und zwar selbst dann, wenn mehrere 
Manner in dieser Situation sind. (Anders §§ 1717, 1718 DBGB. fUr 
die Vaterschaft, ohne jedoch dem Kind ein weitergehendes Erbrecht 
als das OABGB. zu geben.) 

4. Wahlkinder gegen beide Elternpaare, § 755 OABGB. Keine 
Gegenseitigkeit fUr die Adoptiveltern gegen den KindernachlaB. 

5. Eltern zu den unter 2. und 3. genannten Kindern wie diese Kinder 
zu ihnen, § 756 OABGB. 

6. Der iiberlebende Ehegatte: stets den Voraus des (oder eines 
Teiles des) beweglichen Haushaltes (§ 758 OABGB.; § 1932 DBGB.), 
dann neben Kindern ein Viertel, neben Eltern und deren Nachkommen 
und neben GroBeltern die Halfte des Nachlasses; iiber den Fall, daB 
neben GroBeltern Nachkommen verstorbener GroBeltern vorhanden 
sind, siehe §§ 739, 740, 757 OABGB. (siehe § 1921 DBGB.). Dieses 
gesetzliche Erbrecht des Ehegatten erlischt und ebenso sein Anspruch 
auf den Voraus, wenn die Ehe aus Verschulden des Uberlebenden von 
Tisch und Bett geschieden ist oder wenn zur Todeszeit die Klage auf 
Scheidung oder auf Trennung der Ehe aus dem Verschulden des (nun) 
Uberlebenden gegen ihn schon mit Recht erhoben war (§ 759 OABGB.; 
§ 1933 DBGB.). 

Besonderheiten bestehen bei der gesetzlichen Erbfolge zum N achlasse 
nach den Eigentiimern von ErbhOfen (geschlossenen HMen) in Karnten 
und Tirol (siehe § 15 VIII); ferner manchmal nach katholischen und 
griechisch -unierten Geistlichen. 

IX. Das Erbrecht ist ein Recht, keine Pflicht des zur Erbfolge 
Berufenen. Daher solI er nach § 799 OABGB. eine gerichtliche 
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ErbserkHirung abgeben, will er die Erbschaft haben (Ausnahme 
in Osterreich fiir Nachlasse bis 1000 S ohne unbewegliche Giiter, O6s. 
v. 21. Dezember 1923, BGBl. 636); nach § 1942 DBGB. braucht der 
Erbe allerdings keine solche Erbserklarung abzugeben, aber er darf 
die Erbschaft ausschlagen. 

Das osterreichische und tschechoslowakische Recht verbietet den 
Erben, die "Erbschaft eigenmachtig in Besitz (zu) nehmen", § 797 OABGB. 
(vollig abweichend § 1960 DBGB.). Vielmehr hat (zwingend, aber in 
Osterreich mit Ausnahme der obgenannten kleinen Nachliisse) eine 
NachlaBabhandlung 1) bei Gericht (behufs Vermeidung der hiiBlichen 
Erbrechtsprozesse und der NachlaBverschleppungen, aber auch aus 
fiskalischen Griinden) zur Ermittlung des richtigen Erben und des 
Erbvermogens stattzufinden; fUr die NachlaBglaubiger und fiir die 
Vermachtnisnehmer ist diese NachlaBabhandlung allerdings grundsatzlich 
nicht bestimmt (Ausnahmen fiir Pflegebefohlene), so daB jeder von 
ihnen fiir sich selbst (anders als der Erbpratendent) zu sorgen befugt 
ist und zu sorgen hat, §§ 811, 812 OABGB. 

Gang der NachlaBabhandlung: Todesfallsaufnahme durch Notar 
oder O6richt; Erbserklarung (bedingte oder unbedingte, siehe III; 
unwiderruflich, § 800 bis 802, § 806 OABGB.); Inventarerrichtung durch 
das O6richt (§§ 802, 807 OABGB.); Erbrechtsnachweis (§ 799 OABGB.; 
widerstreitende Erbserklarungen); N achlaBverwaltung; Gebiihrenzahlung 
oder O6biihrensicherstellung; Nachweis der Erfiillung desletzten Willens; 
gerichtliche Einantwortung des Nachlasses an den oder die Erben 
(§ 819 OABGB.; keine korperliche "Obergabe der Vermogensstiicke); 
allenfalls vor oder nach der Einantwortung eine gerichtliche Erbteilung. 

Kein Erbberechtigter ist gezwungen, sich durch seine Erbserklarung 
an der NachlaBabhandlung des Gerichtes zu beteiligen. Er verliert 
auch sein Erbrecht nicht, wenn er diese Beteiligung aus welchem Grund 
immer unterlaBt. Es wird gegen einen solchen Pratendenten also kein 
direkter, sondern nur ein indirekter Zwang geiibt. Es wird namlich 
die NachlaBabhandlung dann ohne Riicksicht auf ihn durchgefiihrt, 
die N achlaBeinantwortung an einen anderen vorgenommen und der 
Erbpratendent, der hiedurch ausgeschieden worden ist, der ist nun auf 
die Klage "auf Abtretung oder Teilung der Erbschaft" gegen jenen 
verwiesen, dem der NachlaB vom O6richt eingeantwortet wurde, 
§ 823 OABGB. Mit dieser Notwendigkeit, zu klagen, sind erhebliche 
Rechtsnachteile verbunden (Beweislast, siehe § 13 IV; bezogene Friichte; 
verauBerte NachlaBstiicke, § 824 OABGB.), die den Pratendenten 
erfahrungsgemaB veranlassen, sich schon an der NachlaBabhandlung 
zu beteiligen. 

1) Die Einrichtung, wiederholt von namhaften Juristen, wie Unger, 
angefochten, hat sich bewahrt. 
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Da die NachlaBglaubiger in ihrer Rechtsverfolgung durchdie 
NachlaBabhandlung nicht gehindert sind, entsteht fiir den Erben die 
Gefahr, daB bei einem liberschuldeten Nachlasse die Glaubiger nicht 
gleichmaBig, sondern je nach ihrem Andringen befriedigt werden. Darurn 
die Moglichkeit der Einberufung der NachlaBglaubiger durch 
das Gericht auf Erbenantrag wahrend der NachlaBabhandlung, § 813 
bis 815 OABGB.; § 1970 bis 1974 DBGB.; und die Zulassung der A uf
schiebung der Exekution des andringenden NachlaBglaubigers 
auf Erbenantrag bis zum Ablaufe der Einberufungsfrist. 

§ 18. Der Einzelkaufmann - Der Reeder 
I. Sowohl Menschen ala auch juristische Personen (z. B. Vereine; 

unter Umstanden in Osterreich, immer in der Tschechoslowakei die 
Sparkassen) konnen Einzelkaufleute sein; hier ist im wesentlichen nur 
von den ersteren die Rede. 

II. Kaufmann ist, wer gewerbemaBig im eigenen Namen (objektive 
oder subjektive) Handelsgeschafte 1) betreibt, Artikel 4 OHGB. (ahnlich 
§ 1 DHGB.). Daher Macht der Betrieb einer Bank, Sparkassall), eines 
Gastwirt-, Gemischtwarengeschaftes, nicht aber jener del' Urproduktion 
(Landbau, Weinbau, Fortstwirtschaft, Bergbau) zum Kaufmann. Aber 
Artikel 275 OHGB. sagt: "Vertrage tiber unbewegliche Sachen sind 
keine Handelsgeschafte" und will damit auch (anders als das DHGB.) 
den ganzen Immobiliarverkehr aus dem Handelsrechtsgebiet aus
scheiden; wer sich mit diesem Verkehr befaBt, also der Grundstlick
kaufer nicht Minder als der Grundstlickmakler, der Hypothekendarleiher 
ebenso wie der Bauunternehmer und Bauhandwerker, keiner von ihnen 
sollte urn dieses wenn auch gewerbemaBig gelibten Betriebes willen 
ein Kaufmann sein. Die Absicht des OHGB. war, die Mobilisierung 
des Gliterverkehres zu erschweren. Das DHGB. hilt diese Absicht auf
gegeben und es schien wahrscheinlich, daB die osterreichische Rechts
entwicklung der deutschen folgen werde. Immerhin zeigten sich schon 
vor dem Kriege Widerstande, die aus dem Wunsche nach del' Erhaltung 
tlichtiger Bauernwirtschaften entsprangen; diese Widerstande fiihrten 
im Jahre 1889 zum Erbhofegesetz, das seither in den Jahren 1900 
und 1903 in Tirol und Karnten durch LG. in Wirkung kam (siehe 
§ 15 VIII). Das war kein gutes Zeichen fUr den Versuch einer Abschaffung 
des Artikels 275 OHGB. Schwer stemmte sich ihm dann die durch den 
Weltkrieg entstandene wirtschaftliche Entwicklung entgegen; denn 

1) ttberdies gibt es ohne Riicksicht auf die .Art des Geschaftsbetriebes 
(z. B. Theateruntemehmen) sog. Formalkaufleute: Gesellschaft m. h. H. 
(§ 20 VI), Gemeinwirtschaftliche Untemehmung . 

• B) In der Tschechoslowakei gesetzlich festgelegt; i.D. Osterreich yom 
OGH. in Jud. B. 84 ausgesprochen. 
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sie lieB deutlich die Wichtigkeit eines ertragsfahigen bauerlichen Grund
besitzes fUr die Volkswirtschaft des einzelnen Staates erkennen. So 
wurde denn behufs "Erhaltung eines leistungsfahigen Bauernstandes" 
durch die KaisV. vom 9. August 1915, RGBl. 234 der Verkauf kleiner 
und mittlerer Bauerngiiter zwingend an die Genehmigung der Grund
verkehrskommission 1) gekniipft, die sie unter anderem dann ver
sagen sollte, wenn das Grundstiick in der Hand des neuen Eigentiimers 
der landwirtschaftlichen Produktion voraussichtlich entzogen werden 
wiirde. Jetzt dehnen die Ges. vom 13. Dezember 1919, StGBl. Nr. 583 2) 

und vom 23. Juni 1921, BGB!. Nr. 346 dies auch auf die Einraumung 
des FruchtgenuB- und der mehr als sechsjahrigen Pachtrechte an 
landwirtschaftlichen und aller Pachtrechte an forstwirtschaftlichen 
Betrieben aus und beziehen sich zum Teil auch auf GroBbetriebe. 
Damit ist fiir die Dauer dieser Rechtssatze der Aufhebung des 
Artikels 275 OHGB. der Boden abgegraben, die Ausdehnung des 
Handelsrechtes auf den Immobiliarverkehr abgeschnitten, wenngleich 
diese Gesetze nur zum Teil den Giiterverkehr der GroBgrundbesitzer 
und jenen in den Stadten gar nicht beriihren (siehe § 39 II). 

Die Wirkung des Artikels 275 OHGB. ist iibrigens nicht so groB, 
als man gemeint haben mochte. Zwar konnen sich in Osterreich und in 
der Tschechoslowakei Handelsgesellschaften zum Betriebe des Realitaten
handels ebensowenig bilden als Einzelunternehmer durch den Betrieb 
des Realitatenhandels Kaufleute werden. Aber die Hypothekar
geschafte werden durch Artikel 275 OHGB. deshalb nicht getroffen, 
weil die Rechtsprechung sie, auf § 299 OABGB. gestiitzt, als Geschafte 
iiber bewegliche Sachen behandelt; es gibt denn auch in Osterreich 
Hypothekenbanken. Ebenso behandelt die Rechtsprechung, wenn auch 
mit schwacheren Rechtsgriinden, die Bauunternehmer als Kaufleute. 

III. Der gesetzliche Kaufmannsbegriff umfaBt: 
a) den Handler; 
b) den Fabrikanten. Eine gesetzliche Begriffsbestimmung £ehlt. 

Eine (nicht kundgemachte) Dienstesanweisung des Handelsministeriums 
vom 18. Juli 1883, Z. 22037 3 ) weist die UnterbehOrden an, dann einen 
Fa briks- (und keinen Handwerks-) Betrie b anzunehmen (siehe § 25 II), 
wenn der nicht personlich manuell mitarbeitende Unternehmer durch
schnittlich mehr als zwanzig Arbeiter in geschlossener Arbeitsstatte 
im arbeitsteiligen Verfahren und der Regel nach mit Maschinenbenutzung 
verwendet; 

1) In Deutschland einfacher an die des Landrates, bzw. Biirgermeisters; 
B. vom 15. Marz 1918, RGBI. S. 125. 

2) Fiir das Burgenland Vdg. vom 29. Mai 1922, BGBI. Nr. 317. 
3) Das 6Betriebsrateges. vom 15. Mai 1919, StGBl. Nr. 283 formuliert 

anders. 
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c) jenen Handwerker, der die Rohstoffe selbst anschafft (viele 
Miiller, aber nicht die Lohnmiiller); 

d) den Geschaftsvermittler von Handelsgeschaften im weitesten 
Sinne: Kommissionar, Handelsagenten (nicht immer Versicherungs
agenten, § 47 V b), Spediteur, Frachtfiihrer, Lagerhalter, Makler 
(Sensal). 

Ihnen ist gemeinsam: die GewerbemaBigkeit des Betriebes 
und die Gewinnabsicht im Betriebe, wenn auch nicht bei jedem 
einzelnen Geschaft (Reklameverkauf). Ohne einen Betrieb (Wohl
tatigkeitsball) und ohne Gewinnabsicht (Warmestube) gibt es kein 
Handelsunternehmen und daher auch keinen Kaufmann. Gleichgiiltig 
ist dagegen, mit wessen Mitteln, fiir wessen Rechnung und N utzen 
(Sparkassen!) und mit welchem Erfolge der Kaufmann arbeitet (Jahres
abschluB mit Verlust). 

IV. Kaufmann darf jetzt grundsatzlich jeder werden, ohne Unter
schied des Alters, des Geschlechts, der Raase, Nationalitat, des Religions
bekenntnisses, des Standes, der StaatsangehOrigkeit. Diese Freiheit 
ist. kaum alter als 150 Jahre l ). 

mer die Bedeutung des Alters siehe § 15 I, 16 (einjahriger Kaufmann). 
Dber den EinfluB des Geschlechts auf die Zulaasung zum Handels

betriebe siehe § 15 VI. 
mer Raase, Nationalitat, Religionsbekenntnis siehe § 15 IV, V. 
mer den EinfluB der Standesunterschiede siehe § 15 VIII, ferner 

Artikel II OHGB.; § 7 DHGB. 
Von der Bedeutungder Staatsangehorigkeit ist in § 14 II, III ge

handelt. In der Regel steht danach dem Auslander die Errichtung, 
der Betrieb und die Beteiligung an Handelsunternehmen gleich dem 
Osterreicher zu, Reziprozitat vorbehalten2) (§§ 4, 34 OABGB.); 
fehlt diese, behandelt ein auslandischer Staat die Osterreicher nicht 
gleich seinen Landeskindern, dann iibt Osterreich allerdings Retorsion 
(§ 33 OABGB.). SO wird denn auch die Geschaftsfahigkeit des Aus
landers grundsatzlich nach seinem Heimatsrechte beurteilt (§§ 4, 34 
OABGB.; anders Art. 7/3 EinfGes. z. DBGB.), und auslandische 
Aktiengesellschaften sind infolgedessen in Osterreich stets geschafts
fahig. Aber zum gewer bemaBigen Geschaftsbetrieb in Osterreich 
bediirfen sie doch einer besonderen Zulassung durch die Verwaltungs
behorde, so daB sie ohne diese Erlaubnis zwar Gesellschafter einer 
Gesellschaft m. b. H., nicht aber einer offenen Handelsgesellschaft werden 
konnen. 

V. Der Kaufmann wahlt grundsatzlich seine Branche, den Geschafts
zweig, £rei, den er in seinem Unternehmen bearbeiten will; er ist aber 

1) Rehme: Geschichte des Handelsrechtes 213. 
2) Walker: Internationales Privatrecht 247 if. 
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durch diese Wahl rechtlich nicht gehindert, auBerhalb seines GeschaJts
zweiges Geschafte zu machen, und auch diese werden dann in der Regel 
Randelsgeschafte sein. Wichtig wegen des den Detailhandel beherr
schenden Artikels 277 OR GB. : Anwendung der Vorschriften iiber Randels
geschafte auf beide Parteien, auch wenn das Geschaft nur auf einer 
Seite ein Randelsgeschiift ist; § 345 DRGB. iiber die Anwendbarkeit 
des vierten (in Deutschland dritten) Buches des RGB. statt des all
gemeinen biirgerlichen Rechtes. 

An die Beschrankungen der OGewO. und an deren Einteilung der 
Gewerbe in freie, handwerksmaBig betriebene und konzessionspflichtige 
(siehe dariiber § 25 III) ist allerdings der Kaufmann gebunden, ebenso 
an den Konzessionszwang fiir Bankgeschiifte, es seien denn B6rsegeschiifte 
im eigenen Namen (OGes. v. 17. Juli 1924, BGBl. Nr. 284). Doch ist es 
gemaB Artikel 11, 2760RGB., § 7 DRGB. handelsrechtlich gleichgiiltig, 
wenn ein Kaufmann gegen diese Vorschriften versti:iBt (Auskocherei ohne 
Konzession); die von ihm abgeschlossenen Geschafte, z. B. seine Miet
vertrage, sind daher auch dann giiltig und verbindlich, wenn er die 
etwa erforderliche Konzession zum Gewerbebetriebe nicht hat. 

VI. V ollka ufleu te und Minder ka ufleu teo 

Einteilungsgrund: staatliche Erwerbsteuer von mindestens 
420 S jahrlich, § 7 EinfGes. zum ORGB.; OGes. vom 16. November 1921, 
BGBl. Nr. 637; § 4 DRGB. Vorrechte: Firma, Prokura (siehe § 35 I), 
Bildung von Randelsgesellschaften. Besondere Pflichten: Ein
tragungspflicht in das Randelsregister (ihre Erfiillung unterbleibt nicht 
selten so lang als m6glich, und zwar wegen der damit verbundenen 
Buchfiihrungspflicht); Pflicht zur Fiihrung ordnungsgemaBer Randels
biicher (diese ohne einen direkten Erfiillungszwang); siehe § 33. 

VII. Die Firma l ). Das Firmenrecht ist in Osterreich auf Voll
kaufleute beschrankt (§ 7 EinfGes. zum ORGB.; anders § 4 DRGB.). 
Minderkaufleute sind verbunden, ihren Betrieb unter ihrem biirgerlichen 
Namen zu fiihren (siehe IX.). 

Die Firma ist weder ein Rechtssubjekt2), noch ein Rechtsobjekt; 
weder eine Person noch ein Unternehmen. Sie ist nichts als ein ge
schiitzter Name. "Die Firma eines Kaufmannes ist der Name, unter 
welchem er im Randel seine Geschiifte betreibt und die Unterschrift 
abgibt" (Art. 15 ORGB.; § 17 DRGB.). So solI der Kaufmann verfahren: 
der biirgerliche Name auBerhalb des Geschiiftes, die Firma im Geschiifts
betrieb. Aber die Rechtsgiiltigkeit seiner Randlungen ist von der Ein
haltung dieser Regel unabhangig: er mietet seine Sommerwohnung 

1) Adler, E.: Beitrage ZUlli Firmenrecht (Zeitschr. f. Handelsrecht 85. 
Bd. 93). 

2) OGH. V. 20. Jiinner 1920, SZ. II/4. 
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auch unter seiner Firma rechtswirksam und stellt unter seinem biirger
lichen N amen wirksam einen Buchhalter an. 

Der Kaufmann hat die Firma; nicht hat sie das Unternehmen 
(strittig). Aber der Kaufmann darf ohne Unternehmen keine Firma 
haben. Fiihrt er sie dennoch, dann hat das Randelsgericht von Amts 
wegen dagegen einzuschreiten, Artikel 27 ORGB., § 37 DRGB. 

Personenfirma bei Einzelkaufleuten mit- neuem Unternehmen: 
mindestens der Familienname, Artikel 16 ORGB., § 18 DRGB. 

Grundsatz der l!"'irmenwahrheit bei neuen Unternehmen, §§ 18, 
19 DRGB.; Artikel 16, 17 ORGB. 

Grundsatz der Dbertragbarkeit der Firma (nur) mit dem Unter
nehmen (siehe § 25); Artikel 22, 23 ORGB.; §§ 22, 23 DRGB. 

"Ober den Passiveniibergang hiebei siehe § 9 III d. 
Grundsatz der Unterscheidbarkeit der Firma von allen anderen 

an demselben ort oder in der gleichen Gemeinde, Artikel 20, 21 ORGB.; 
§ 30 DRGB. 

Grundsatz der, durch Ordnungsstrafen erzwingbaren Registrierungs
pflicht Artikel 19, 20 ORGB.; §§ 29, 31 DRGB. In Osterreich gibt 
es nur eine solche, keines Mannes Registrierungsrecht; andere § 3 DRGB. 
fiir die in der Theorie sogenannten Kannkaufleute, das sind jene, die ala 
Nebenbetrieb neben der Land- oder Forstwirtschaft ein gewerbliches 
Unternehmen in kaufmannischer Einrichtung oder die in welcher Ein
richtung immer ein Randelsgewerbe betreiben (GroBgrundbesitzer 
mit einer Spiritusbrennerei). 

Firmenschutz auf Antrag und von Amts wegen fiir die Vergangenheit 
(Schadenersatz) und Zukunft (Unterlassung der Fiihrung) Artikel 26, 
27 ORGB.; § 9 des Ges. gegen den unlauteren Wettbewerb; § 37 DRGB. 
Siehe auch § 15 ill a; § 28. 

VIII. Die Firma wird in das Randelsregister eingetragen. 
Bis in das 13. Jahrhundert laBt sich diese Einrichtung verfolgen1 ). 

Es ist ein Verzeichnis der Vollkaufleute, fiir privatrechtliche Ein
tragungen aus deren kaufmannischem Leben bestimmt, von den Randels
gerichten (in Deutschland von den Amtsgerichten) ge£iihrt, Of£entlich. 
Artikel 12 ORGB.; §§ 8, 9 DRGB. Nur jene Tatsache dad eingetragen 
werden, deren Eintragung das Gesetz ausdriicklich gestattet oder 
gebietet; die Eintragung eines anderen Vorganges (z. B. der Spezial
handelsvollmacht) ist unzulassig und wirkungslos, jederzeit von Amts 
wegen zu Mschen. 

Deklarative und konstitutive Eintragungen (z. B. des Einzel
kaufmannes, der Aktiengesellschaft); obligatorische und fakultative 

1) Rehme: Geschichte des Handelsrechtes 98, 157, 214. 
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(ala einzige: Ehepakten); auf Antrag (die Regel) und von Amts wegen 
(Anmerkung des Konkurses, der Zwangsverwaltung). 

Die deklarative Eintragung erzeugt keine Rechte, sondern be
kundet sie; sie hat in der Regel Bedeutung gegen jedermann, es sei 
denn "daB er die Tatsache weder gekannt habe noch habe kennen mussen" 
(Art. 25, 46 OHGB.); die deklarativen Anmerkungen des Konkurses 
und des gerichtlichen Ausgleichsverfahrens sind aber bedeutungslos, 
weil diese Tatsachen ohnedies vom Konkurs- (Ausgleichs-) Gericht 
offentlich kundgemacht werden, so daB es gleichgiiltig ist, ob jemand 
das Handelsregister einsieht oder nicht. Die konstitutive Eintragung 
dagegen hat als solche Rechtswirkungen, die ohne die Eintragung nicht 
eintreten (Griindung der Gesellschaft m. b. H.); darum ist die Wirkung 
unabhangig davon, ob jemand die Eintragung kannte oder doch kennen 
muBte. 

IX. Minderkau£leute haben als Geschiifts- und Betriebsstiitten
bezeichnung (einen) richtigen Vor- und Zunamen zu fiihren, und zwar 
auch bei ubernommenen Unternehmungen, Ges. vom 21. Dezember 1923, 
BGBl. Nr. 634. Kein Firmenrecht; keine Registrierung; keine Prokura. 

X. Der Einzelkaufmann haftet fUr seine Geschiiftsschulden ebenso 
wie fUr seine Privatschulden mit seinem ganzen Vermogen. Das HGB. 
kennt beirn Einzelkaufmann keine rechtliche Teilung dieses Vermogens 
in ein Privat- und in ein Geschiiftsvermogen. Eine salcha mag der Kauf
mann fUr sich vornehmen, in seinen Buchern durchfiihren, vielleicht 
auch der SteuerbehOrde gegenuber geltend machen. Seinen Privat
wie seinen Geschiiftsgliiubigern gegenuber ist eine solche etwaige Ver
mogensteilung rechtlich bedeutungslos. Es gibt also keine be
schrankte Haftung des Einzelkaufmannes fur seine Ge
schiiftsschulden; nur durch einen Vertrag mit dem einzelnen 
Glaubiger kann sie entstehen, etwa dahin, daB dieser GIaubiger sich 
n ur aus dem Werte des Warenlagers seine Befriedigung Buchen werde, 
- kein praktischer Fall. Da somit das Privat- und das Geschaftsver
mogen des Einzelkaufmannes rechtlich nicht voneinander geschieden 
sind, vielmehr eine rechtliche Vermogenseinheit bilden, gibt es auch 
rechtlich keine Liquidation des Handelsbetriebes. Denn eine 
solche hat steta den Zweck, die Geschiiftsaktiven zu versilbern und 
die Geschiiftsschulden daraus zu bezahlen, sodann den "OberschuB in 
das Privatvermogen zu uberfuhren; derartiges ist aber beirn Einzel
kaufmann zwecklos, da das Privat- und das Geschiiftsvermogen rechtlich 
ein und dasselbe sind. Gibt es nun keine Liquidation des Unternehmens 
eines Einzelkaufmannes, so kann es auch keine Liquidationsfirma 
desselben geben. 

Es ist eine rechtspolitisch wiederholt erorterte Frage, ob das Gesetz 
nicht dem Einzelkaufmann die Moglichkeit eroffnen sollte, fUr seine 

Pollak, Kaufmll.nnisches Recht 2. Aun. 7 
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Geschaftsschulden nur beschrankt, nur mit dem Geschaftsvermogen 
zu haften. Derartiges setzte sicherlich die offentliche Bekanntmachung 
voraus und wiirde darum den Personalkredit des Kaufmannes mindem. 
Abet das ist seine, nicht des Gesetzgebers Sache. Ernstere Bedenken 
ergeben sich aus der Bedachtnahme auf das leicht getauschte Publikum. 
Es hat sich denn auch bisher noch keine Gesetzgebung dazu entschlossen, 
offiziell die beschrankte Haftung eines Einzelkaufmannes fiir seine 
Geschaftsschulden zuzulassen. Auf einem Umweg ist derartiges aller
dings jetzt schon in Osterreich moglich, namlich dadurch, daB jemand 
aIle Aktien einer Aktiengese11schaft oder aIle Geschaftsanteile einer 
Gese11schaft mit beschrankter Haftung in seiner Hand vereinigt. 

XI. Des Einzelkaufmannes Tod beendet zwar seine Personlichkeit; 
aber sein Untemehmen endet damit nicht, lost sich nicht durch seinen 
Tod auf. Vielmehr tritt nun die Gesamtrechtsnachfolge in des Erblassers 
Vermogen ein, und zu diesen Vermogen gehort auch das Handelsunter
nehmen (§ 17 II). 

Die Erben haben es zu iibernehmen, wenn sie die Erbschaft an
treten. Da es jedoch eine Weile dauern kann, bis das Gericht weiB, 
wer auf den NachlaB als Erbe Pratensionen erhebt und ob er dies mit 
Recht tut, hat das Gericht (in Osterreich) fiir die einstweilige Fiihrung 
des Untemehmens Vorsorge zu treffen, z. B. einen firmazeichnungs
berechtigten Verwalter zu bestellen. 

XII. Reederl) ist der Eigentiimer eines Seeschiffes, der es be
stimmungsgemaB zum (wenn auch nicht gewerbemaBigen) Erwerb 
durch Personen- oder Giitertransport oder durch Hochseefischerei 
benutzt (siehe § 49). 

§ 19. Die Gesellschaften 
1. Die einfachste Form eines kaufmannischen Untemehmens ist 

das durch einen Einzelkaufmann betriebene Handelsgeschaft. Aber 
sie ist dann fiir den GroBbetrieb wenig geeignet, wenn dessen Anforde
rungen an die Arbeitskraft und an die Kapitalskraft groBer und die 
Gefahr von Geschaftsverlusten starker werden, als der einzelne sie zu 
tragen vermag. Darum tritt in solchen Fallen an die Stelle des einzelnen 
die Vereinigung mehrerer, die Gesellschaft. Derartiges geschah schon 
im Mittelalter mit dem Aufkommen der Geld- und Kreditwirtschaft 
und diese Assoziationsbewegung verstarkte sich im vorigen Jahrhundert 
um so mehr, je mehr der GroBbetrieb sich dem mittleren und kleineren 
Unternehmer vordrangte. 

Diese Entwicklung konnte nicht an jene Gesellschaftsformen an
kniipfen, die damals bekannt waren: a) Die societas des romischen Rechtes 

1) Schreckenthal: Das osterr. Seerecht 85. 
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und die (nur fiir Minderkaufleute verwendbare) Erwerbsgesellschaft 
des biirgerlichen Rechtes, bei denen jede Selbstandigkeit der Gesell
schaft nach auf3en fehlte; b) die Gesellschaften zur Erreichung lediglich 
idealer Zwecke; c) die Reederei, die lediglich fur die Sonderzwecke des 
Seeverkehrs eingerichtet war und selbst diesem nicht vollig entsprach. 
Zwar blieben aIle diese Gesellschaftsformen aus der Zeit einer unent
wickelten Kapitalawirtschaft bestehen; aber die neuen, starken Be
diirfnisse forderten neben ihnen neue Gesellschaftsformen, solche, welche 
die Gesellschaft - mehr oder minder - ala einen selbstandigen, neben 
den Gesellschaftern stehenden Korper erscheinen lief3en. 

So hatte sich im Mittelalter die Commenda entwickelt und sehr 
verbreitet, die Vorlauferin der Kommandit- und der stillen Gesellschaft; 
sie wurde der Ausgangspunkt fur die NeubiIdung von Gesellschafts
formen. Neben und wohl etwas nach der Commenda entwickelten sich 
um das Jahr 1300 die of£ene Handelagesellschaft, dann nach und nach 
die ubrigen Gesellschaftsarten. Die vorjungste derselben, die Gesellschaft 
mit beschrankter Haftung, entstand erst gegen das Ende des vorigen 
Jahrhunderts; die jungste, die gemeinwirtschaftliche Unternehmung, 
sogar erst in den allerletzten Jahren. Diese jungste Form stellt den 
ersten Versuch dar, die bis dahin nur privatwirtschaftlichen Zwecken 
dienenden Gesellschaftsformen sozialistischen Zielen dienstbar zu machen. 

II. Als die typischen Formen der Vergesellschaftung von Handela
leuten erscheinen jetzt die offene Handelsgesellschaft und die 
Gelegenhei tsgesellschaft (das Syndikat). Sie unterscheiden sich 
voneinander hauptsachlich nur durch die beabsichtigte Dauer dieser 
Verbindungen: bei jener handelt es sich um einen Betrieb, beim Syndikat 
dagegen um eine Vereinigung zu einem oder mehreren RandelsgeschMten. 
Aber gemeinsam ist die zwingend vorgeschriebene unbeschrankte 
Raftung der offenen Teilnehmer fiir die Geschaftsschulden, so daf3 
es neben dem Betriebskapital-Gesellschaftsvermogen noch ein Haftungs
kapital samtlicher Gesellschafter-Vermogen gibt; nicht ebenso zwingend 
vorgeschrieben, aber ala Regel gedacht ist, daf3 jeder TeiInehmer sowohl 
mitarbeitet ala auch Kapital einbringt. So stellen sich diese Verbindungs
formen, namentlich jene der offenen Handelagesellschaft, ala die intimste 
mehrerer Kaufleute dar; die Vereinigung zu ihr ist daher ein starker 
Vertrauensbeweis und die Individuen der TeiInehmer spielen dabei 
eine grof3e Rolle, konnen nicht beliebig ausgetauscht werden. 

Etwas anders steht es, wenn der Unternehmer hauptsachlich nur 
auf die Kapitalabeschaffung und auf eine maf3ige Beteiligung am etwaigen 
Geschaftsverluste, nicht aber auf die Mitarbeit Wert legt. Da bieten 
sich statt der offenen Handelagesellschaft die Gesellschaftsformen der 
Kommanditgesellschaft und der stillen Gesellschaft: bei ihnen 
haftet allerdings (mindestens) einer wie bei der o£fenen Randelsgesellschaft 

7· 
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(der Komplementar, Geschaftsinhaber), die anderen aber nur mit der 
oder bis zur Rohe der Einlage (Kommanditist, stiller Gesellschafter). 

Diese vier Gesellschaftsformen sind Personenvereinigungen; 
es ist bei ihnen geschaftlich mehr oder minder wichtig, aus welchen 
Individuen sie bestehen; es ist Vertrauenssache der Gesellschafter 
zueinander, daB sie sich miteinander verbinden, und es ist rechtlich 
notwendig, daB einer derselben die Geschafte fiihre und namens der 
Gesellschaft handle (Vertretungsbefugnis habe) und daB wenigstens 
einer den Gesellschaftsglaubigern unbeschrankt hafte. 

Es ist kein rechtliches Hindernis dagegen, daB ein einzelner, und 
ebensowenig eines dawider, daB eine der genannten Gesellschaften 
sehr groBe Unternehmungen betreibe. Aber das Risiko und die Ver
antwortlichkeit sind dafiir in der Regel zu betrachtlich, mag auch das 
Vermogen fiir den Betriebsfonds ausreichen. Rier tritt seit dem 15. Jahr
hundert die Aktiengesellschaft ein, deren erste gesetzliche Regelung 
erst im Code de commerce 1807 geschah. Sie ist eine reine Kapitals
ass 0 z i a t ion: kein Gesellschafter (Aktionar) haftet personlich den 
Gesellschaftsglaubigern, keiner haftet unbeschrankt, keiner ist als 
solcher zur personlichen Tatigkeit verpflichtet oder berechtigt; es haftet 
nur das Gesellschaftsvermogen, und gesellschaftliche Organe (der Vor
stand usw.), nicht Gesellschafter als solche, besorgen die Geschafte. Bei 
der Aktiengesellschaft sind also die Individuen der Aktionare gleichgultig. 

Die Aktiengesellschaft verfolgt gedankenmaI3ig privatwirtschaftliche 
Zwecke, und zwar handelsrechtliche; sie betreibt bestimmungsgemaB 
Randelsgeschafte. Soll ihre Organisation zu privatwirtschaftlichen, 
aber.nicht handelsrechtlichen Zwecken verwendet werden, so entstehen 
die Vereiniglmgsformen des Aktien vereines und des Versicherungs
vereines auf Gegenseitigkeit. 

Ganz eigentumlich ist dagegen die Verwendung der Organisations
form der Aktiengesellschaft zu Sozialisierungszwecken, also zu 
Zielen, die weit ab von dem Entstehungsgrund und der Verwendung 
dieser Gesellschaftsform liegen. Es handelt sich dabei um die gemein
wirtschaftlichen Unternehmungen1). Diese sollen der "Erfullung 
wirtschaftlicher Aufgaben im Dienste der Allgemeinheit" sich widmen, 
also nicht dem Syndikalismus, wohl aber der Sozialisierung. Das 
OGes. yom 14. Marz 1921, StGBl. Nr. 41 "uber die Vorbereitung del' 
Sozialisierung" gab "aus Grunden des offentlichen Wohles" die 
Moglichkeit, hiezu geeignete Wirtschaftsbetriebe - man mag zuerst 
an die Bergwerksunternehmungen und Munitionsfabriken gedacht 
haben - zu enteignen; sie durften dann, wollten Staat, Land oder Ge-

1) Die Tschechoslowakei hat diese Gesellschaftsform nicht iiber
nommen. 
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meinde sie nicht selbst verwalten, "unter die Verwaltung offentlich
rechtlicher Korperschaften gestellt werden". Daran kniipfte das ()Ges. 
vom 29. Juli 1919, StGBl. Nr. 389 "iiber gemeinwirtschaftliche Unter
nehmungen" an, ging dariiber hinaus, organisierte aber die in ihm vor
gesehenen "gemeinwirtschaftlichen Anstalten 1) und "GeselIschaften 
gemeinwirtschaftlichen Charakters" im wesentlichen nach dem Vorbilde 
der Aktiengesellschaft; nur beziiglich der Gewinnverteilung bestehen 
erhebliche Besonderheiten. Erfolge haben diese beiden Gesetze fiir die 
Wirtschaftsordnung bisher nicht gehabt, woran die schlechte Wirtschafts
lage im Staat allerdings auch schuld hat. 

Steht fiir diese Sozialisierungsgesetze der Gedanke der Kapitals
assoziation im Dienste des offentlichen Wohles, so wird derselbe Ge
danke (wenn auch zum Teil etwas abgewandelt) bei den Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften zugunsten des "kleinen Mannes", sei es 
als Produzenten, sei es als Handlers, sei es als Konsumenten, gewendet. 
Es handelt sich da um Vereine, welche die "Forderung des Erwerbes 
oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Ge
schaftsbetriebes oder mittels Kreditgewahrung bezwecken" (()Ges. 
v. 9. April 1873, RGBI. Nr. 70), wie Siedlungsgenossenschaften und 
Konsumvereine. Sie sind rechtlich nicht auf Zwecke des Alltags be
schrankt; die Ziele der Aktiengesellschaft sind rechtlich den Erwerbs
und Wirtschaftsgenossenschaften nicht verschlossen (Ausnahme ()Ges. 
v. 15. Juli 1920, StGBl. Nr. 328). Aber tatsachlich Mnnen sie diesen 
Zielen wegen des in der Regel nur geringfiigigen und schwankenden 
Betriebskapitals nicht wohl nachgehen; diese Mangel werden keines
wegs dadurch behoben, daB der Genossenschafter gewohnlich (anders 
ala der Aktionar) auGer mit der Einlage noch mit einer Summe (im 
Konkursfalle) haftet, so daB es bei der Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaft gewohnlich (Ausnahme ()Ges. v. 15. Juli 1920, StGB. 
Nr. 328) neben dem Betriebs- noch ein Haftungskapital gibt (siehe 
§ 21 V). 1m iibrigen ist diese Gesellschaft im wesentlichen nach dem 
System der AktiengeselIschaft organisiert, wenn jene auch nicht immer 
Kaufmann ist (§ 13 ()Ges. v. 9. April 1873, RGBI. Nr. 70). 

Es haben sich nun noch zwei GeselIschaftsformen gebildet, die 
weder reine Personen- noch Kapitalsverbindungen sind, sondern, grund
satzlich darin (nur darin) der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft 
gleich, eine Mittelstellung einnehmen. Es sind die Kommandit
gesellschaft auf Aktien und die Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung. Jene entnimmt den (unbeschrankt haftenden, vertretungs
befugten) Komplementar der KommanditgeselIschaft, wahrend der 
Kommanditist dem Aktionar gleichgestellt ist, somit weder mitarbeitet 

1) Am 1. Dezember 1921 gab es deren sieben. Die Zahl diirfte nicht 
gestiegen sein. 
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noch tiber seine Einlage hinaus haftet. Die Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung, eine Neubildung des Deutschen Rechtes um die Jahrhundert
wende (1892), teilt zwar von Gesetzes wegen wichtige Merkmale mit 
der Aktiengesellschaft, so die juristische Personlichkeit, den Verzicht 
auf die Mitarbeit und auf die direkte Haftung der Gesellschafter; aber 
das einzelne Gesellschaftstatut darf (anders als bei der Aktiengesellschaft) 
der Verfassung in manchen Punkten einen ahnlichen Zuschnitt wie 
jener der offenen Handelsgesellschaft geben, insbesondere was die Mit
arbeit der Gesellschafter betrifft. 

§ 20. Die Handelsgesellschaften 1) 

I. Die Handelsgesellschaften sind Vollkaufleute. Sie sind Ver
einigungen mehrerer Personen zum gemeinsamen Betriebe 
von Handelsgeschaften unter gemeinsamer Firma. Sie sind 
registrierungspflichtig; Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften 
auf Aktien, Gesellschaften mit beschrankter Haftung und gemeinwirt
schaftliche Unternehmungen beginnen ihre Existenz sogar erst mit der 
Eintragung in das Handelsregister (Art. 178, 211 OHGB.; § 2 OGes. 
v. 6. Marz 1906, RGBl. 58; §§ 200, 320 DHGB.; § 11 DGes. v. 20. Mai 1918, 
RGBl. S. 846; § 5 OGes. v. 29. Juli 1919, StGBl. Nr. 389). 

Die o£fene Handelsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft 
sind keine juristischen Personen; die andern vier sind es. 

Jede Handelsgesellschaft untersteht der Rechtsordnung ihres 
Sitzes; nach dieser richtet sich ihre Rechtsfahigkeit und ihre Staats
angehOrigkeit. Auch im Auslande beurteilt sich ihre Rechts£ahigkeit 
nach ihrem heimischen Recht: ob eine osterreichische Aktiengesellschaft 
zu Recht besteht, das wird auch in Deutschland und in der Tschecho
slowakei nach dem OHGB. beurteilt. Nur wenn der Betriebsgegenstand 
einer auslandischen Handelsgesellschaft gegen das zwingende oster
reichische Recht oder nach der osterreichischen Auffassung gegen die 
guten Sitten verstieBe, wiirde die Rechtsfahigkeit dieser auslandischen 
Gesellschaft in Osterreich nicht anerkannt. Ebenso Artikel 30 EinfGes. 
zum DBGB., siehe § 14 II. 

Aus diesen Satzen £olgt: Auslandische Handelsgesellscha£ten 
vermogen in Osterreich wirksam Rechtsgeschafte, z. B. Verkaufsvertrage 
abzuschlieBen. Das gilt auch fiir Aktien- einschlieBlich der Versicherungs
gesellschaften des Auslandes, selbst wenn sie in Osterreich nicht durch 
die VerwaltungsbehOrde zum Gescha£tsbetriebe zugelassen sind (KaisV. 
v. 25. November 1865, RGBl. Nr. 127) und wenn darum auslandische 
Versicherungsgesellschaften in Osterreich keine Generalreprasentanz 

1) Eine synoptische Darstellung gibt Canstein: Lehrb. des Handels
rechts I 413ft Uber die Sparkassen in der Tschechoslowakei siehe § 18 I, II. 
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errichtet haben (OGes. v. 29. Marz 1873, RGBl. Nr. 42 1). Das gleiche 
gilt fUr auslandische Gesellschaften m. b. R., die nicht die Eintragung 
ihrer osterreichischen Niederlassung in das osterreichische Randels
register erwirkt haben (§ 107 OGes. v. 6. Marz 1906, RGBl. Nr. 58). 
Denn alle diese Unterlassungen hinsichtlich der Zulassung zum Betriebe 
haben zwar gewerbepolizeiliche Bedeutung; aber gemaB den Artikeln 
11, 276 ORGB. sind die von solchen auslandischen, in Osterreich nicht 
zugelassenen und registrierten Gesellschaften inOsterreich abgeschlossenen 
Vertrage giiltig. 

II. Die of£ene Randelsgesellschaft ist jene Handelsgesell
schaft, bei der "bei keinem der Gesellschafter die Beteiligung auf Ver
mogenseinlagen beschrankt ist", Artikel 85 OHGB.; § 105 DRGB. 

Gesellschaftsvertrag formfrei, Artikel 85 OHGB.; (ebenso 
in der Tschechoslowakei und in Deutschland). Jedoch in Osterreich 
Konzessionszwang fiir Bankgeschafte, es handle sich denn nur um Borse
geschiifte im eigenen N amen. 

Firma bei neuen Unternehmen wahr: mindestens ein Gesellschafter
(Familien-) Name und ein Rinweis auf das Gesellschaftsverhaltnis. Firma 
bei iibernommenen Unternehmen entweder wahr oder iibernommen, 
Artikel 17, 22, 23 ORGB.; §§ 19, 22, 23 DHGB. tiber das Handels
register siehe § 18 VIII. 

Gesellschaftsbeginn: Geschaftsbeginn oder Eintragung in das 
Handelsregister, Artikel 110 ORGB.; § 123 DRGB. 

Vertretungsbefugnis, das ist Randeln mit Wirkung nach auBen. 
Zwingend geregelt. Die Befugnis ist unbeschrankt (auch Geschafte 
auBerhalb der Branche umfassend), unbeschrankbar (Kollektiv
vertretung!), unwiderrufbar, Artikel114 bis 117 OHGB.; § 125 bis 127 
DRGB. Die Befugnis dad freilich im Gesellschaftsvertrag einzelnen 
(nicht allen) Gesellschaftern ganz entzogen werden, mit Wirkung nach 
auBen hin aber nur durch Registrierung. 

Geschaftsfiihrungsbefugnis, das ist Handeln mit Wirkung 
nach innen. Nachgiebiges Recht, enthalten in den Artikeln 99 bis 104 
ORGB., § 114 bis 117 DRGB. Grundsatzlich nur fiir gewohnliche 
Geschafte, sonst an einstimmige Gesellschafterbeschliisse gebunden. 

Jederzeitige KontroUbefugnis der Gesellschafter. Zulassigkeit 
ihrer Verzichtbarkeit im Vertrage bis zum Hervorkommen einer Untreue, 
Artikel 105 OHGB.; § 118 DRGB. 

Konkurrenzverbot fiir gleichartige Handelsgeschafte und gleich
artige offene Handelsgesellschaften. Nachgiebiges Recht, Artikel 96 
ORGB.; § 112 DHGB. 

1) Uber den gewerbemaBigen Betrieb auslandischer Aktiengesell
schatten in Osterreich siehe § 18 IV. 
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Einlagepflich t, N achsch uBpflich t (nur bei Vertrag), Hera us
nahmerech t. Nachgiebiges Recht, Artikel 92, 95, 108 OHGB., §§ 706, 
707 DBGB.; § 122 DHGB. 

Pflicht zur Mitarbeit. Nachgiebiges Recht. Artike194, 99 OHGB.; 
§ 705 bis 708 DBGB. Gedanklich zieht die offene Handelsgesellschaft 
die gesamte Personlichkeit alier ihrer Gesellschafter, daher auch ihr 
gesamtes Konnen und Wissen in ihren Dienst. 

Haftung nach auBen. Zwingendes Recht. Artikel 112, 146 
OHGB.; § 128, 129 DHGB. (direkt, solidarisch, unbeschrankt). HaItung 
des in die GesellschaIt neu eintretenden GeselischaIters auch fiir die 
vorgeIundenen Verbindlichkeiten, Artikel 113 OHGB.; § 130 DHGB. 

Haftung nach innen fiir zugefligte Schaden, Artikel 94 OHGB.; 
§ 708 DBGB. Nachgiebiges Recht; daher ein Verzicht auf den Ersatz
anspruch, im vorhinein ausgesprochen, wirksam, auBer bei grober Fahr
lassigkeit oder einer bOsen Absicht der anderen Gesellschafter; siehe 
§ 10 VIlla. 

Gewinnbeteiligung1). 4% der Einlagen, der Rest nach Kopfen. 
(Nachgiebiges Recht, Art. 106 bis 109. OHGB.; § 722 DBGB.; §§ 120, 
121 DHGB.) 

Gesellschaftsende: Tod eines GesellschaIters (seine Erben 
diirfen jedoch kraft Vertrages eintreten); Konkurseroffnung iiber das 
Vermogen der GesellschaIt oder eines Gesellschafters (nicht dagegen 
die Ero£fnung des gerichtlichen Ausgleichsverfahrens); Entmiindigung 
eines Gesellschafters; der Ablauf des Gesellschaftsvertrages; die Ver
einbarung der Auflosung der Gesellschaft; sechsmonatige (nachgiebiges 
Recht) Aufkiindigung derselben bei unbestimmter Vertragsdauer; 
"wichtige Griinde" fiir die Auflosung auf Gesellschafterantrag nach 
"Ermessen des Richters"; Aufkiindigung durch einen der Privatglaubiger 
eines Gesellschafters behufs seiner Befriedigung aus dessen Guthaben, 
Artike1123 bis 1260HGB.; § 131 bis 135 DHGB. Die AusschlieBung 
des eine wichtige AuflOsungsursache setzenden, z. B. entmiindigten, 
ungetreuen Gesellschafters, kann auf Antrag alier iibrigen GesellschaIter 
die Auflosung ersetzen (nachgiebiges Recht), Artikel 128 OHGB.; § 140 
DHGB. 

Liquidation, nur fakultativ. Sie dient der DurchIiihrung der 
Gesellschaftsauflosung, hat die wirkliche Auflosung herbeizufiihren. 
Sie bewirkt die Umwandlung der Firma in eine Liquidationsfirma, 
Artikel 139 OHGB.; § 153 DHGB. Geborene (die sam tlichen Ge
selischafter), gekorene, gerichtlich bestelite (nur auf Antrag "aus wichtigen 
Grunden") Liquidatoren, Artikel 133 ORGB.; § 146 DRGB. Deren 

1) Der Oberste Gerichtshof hat am 7. Juni 1922 zu praes. 154/22 ein 
Gutachten liber die Berechnung der Geschafts- und Gewinnanteile im Hinblick 
auf die Valutaentwertung erstattet; verOffentlicht in der GerZtg. 1922, S. 65ff. 
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Vertretungsbefugnis ist begrenzt auf die Abwicklungsgeschafte, Artikel137 
ORGB.; § 149 DRGB., und zwar (nachgiebiges Recht) als eine Kollektiv
vertretungsbefugnis, Artikel 136 ORGB.; § 150 DRGB. Aber in diesem 
Rahmen ist sie unbeschrankbar, Artikel 138 ORGB.; § 151 DRGB. 
Versilberung der Gesellschaftsaktiven, aus dem Erlose Bezahlung der 
Passiven. Aufstellung eines Verteilungsplanes fiir die Gesellschafter, 
aber die DurchfUhrung desselben durch die Liquidatoren nur bei Ein
verstandnis aller Gesellschafter, Artikel 142 ORGB.; § 155 DRGB. 

Uber den Konkurs und das gerichtliche Ausgleichsver
fahren siehe § 22, 23. 

III. Die Kommanditgesellschaft ist eine Randelsgesellschaft, 
an der "ein oder mehrere Gesellschafter sich nur mit Vermogensein
lagen beteiligten (Kommanditisten), wahrend bei einem oder mehreren 
Gesellschaftern die Beteiligung nicht auf diese Weise beschrankt ist" 
("personlich haf.tende Gesellschafter" = Komplementare), Artikel 150 
ORGB.; § 161 DRGB. Es gelten fiir sie grundsatzlich die Regeln der 
of£enen Randelsgesellschaft; namentlich stehen mehrere Komplementare 
zu einander wie mehrere Gesellschafter einer offenen Randeisgesellschaft. 
Doch bestehen immerhin Unterschiede. 

Gesellschaftsvertrag formfrei. Jedoch Konzessionszwang fUr 
Bankgeschafte in Osterreich, es handle sich denn um Borsegeschafte 
im eigenen N amen. 

Firma: Bei neuem Unternehmen darf der Name eines Komman
ditisten nicht in ihr enthalten sein (Art. 17 ORGB.; § 19 DRGB.), 
widrigenfalls dieser gleich den personlich haftenden Gesellschaftern 
den Gesellschaftsgiaubigern haftet. Anders fiir die Firma bei iiber
nommenen Unternehmen, Artikel 22, 23 ORGB.; §§ 22, 23 DRGB. 

Gesellschaftsbeginn: Der Geschaftsbeginn oder die Eintragung 
in das Randelsregister; vor der Eintragung haften jedoch Glaubigern 
nach auBen die Kommanditisten gleich Komplementaren (auBer gegen 
kundige Glaubiger), Artikel 163 ORGB.; § 176 DRGB., - ein indirekter 
Eintragungszwang. 

Vertretungs befugnis (zwingend) und Geschaftsfiihrungs
befugnis haben nur die Komplementare, Artikel157, 158, 167 ORGB.; 
§§ 163, 170 DRGB. Fiir die Komplementare gelten dabei aIle Vor
schriften der offenen Handelsgesellschafter. Vertreten dennoch die 
Kommanditisten (auBer als erklarte Bevollmachtigte), so haften sie 
gleich Komplementaren. 

Kontrollbefugnis der Komplementare wie bei der offenen 
Handelsgesellschaft; jene der Kommanditisten bezieht sich nur auf die 
Priifung der Bilanzabschrift, ist jedoch durch Vertrag erweiterbar, 
Artikel160 ORGB.; § 166 DRGB. Grenzen der Verzichtbarkeit; siehe II. 
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Konkurrenzverbot besteht fiir Kommanditisten nicht (nach
giebiges Recht). 

Einlagepflicht, NachschuBpflicht, Herausnahmerecht wie 
bei der offenen HandelsgeseJlschaft. Siehe "Haftung nach auBen". 
Recht und Pflicht zur Mitarbeit besteht fiir Kommanditisten nicht; 
Artikel 158 OHGB.; § 164 DHGB. Nachgiebiges Recht. 

Haftung nach au Ben fiir die Komplementare wie bei der offenen 
Handelsgesellschaft. Die Kommanditisten haften dagegen den GeselI
schaftsglaubigern nicht direkt, wenn die Einlage einbezahlt ist; haften 
aber direkt bis zur Hohe der bloB versprochenen oder zurUckgezahl1;en 
Einlage, jedoch keinesfalls fiir mehr als fiir die vereinbarte Einlage 
(zwingendes Recht), Artikel165 OHGB.; § 171 DHGB., besser textiert. 
Ein neueintretender Kommanditist haftet in diesem Umfang "fiir aIle 
von der Gesellschaft vor seinem Eintritt eingegangenen Verbindlich
keiten", Artikel 166 OHGB.; § 161 DHGB. 

Haftung nach innen fiir zugefugte Schaden, Artikel 157 OHGB., 
§ 163 DHGB. Nachgiebiges Recht. Siehe jedoch oben II. 

Gewinnbeteiligung. (Nachgiebiges Recht.) Verteilung nach 
dem richterlichen Ermessen, Artikel 162 OHGB., eine zweckwidrige 
Vorschrift, da sie dem Richter eine schwer losbare Aufgabe stelit (besser 
§ 168 DHGB.: Kommanditisten werden gleich Komplementaren be
handelt). 

Gesellschaftsende und Liquidation wie bei der offenen 
Handelsgesellschaft. Doch ist der Tod, Konkurs (urn so mehr das 
gerichtliche Ausgleichsverfahren) und die Entmundigung des Komman
ditisten bedeutungslos (nachgiebiges Recht). 

t)ber das Konkurs- und das gerichtliche Ausgleichsver
fahren siehe §§ 22, 23. 

IV. Die Aktiengesellschaft ist eine Handelsgesellschaft, bei 
der "sich die samtlichen Gesellschafter nur mit Einlagen beteiligen, 
ohne personlich fiir die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften. 
Das Gesellschaftskapital wird in Aktien oder Aktienanteile zerlegt", 
Artikel211 OHGB.; §§ 178, 210 DHGB; Mindestkapital 500 000 Schilling, 
fiir alte Aktiengesellschaften 100000 Schilling. 

Die Entstehung einer Aktiengesellschaft erfolgt nach dem DHGB. 
auf Grund des Legalitatssystems: Die Griinder haben lediglich 
die gesetzlichen Erfordernisse zu erfiillen; das Gericht priift anlaBlich 
des Antrages auf die Registrierung, ob dies geschehen sei, und registriert 
bejahendenfalls; die Verwaltungsbehorden haben bei diesen Vorgangen 
keine Funktion. Anders ist der Griindungsvorgang in Osterreich ge
regelt; hier herrscht das System der Konzessionierung und der 
Legalitat: Die Grundung einer Aktiengesellschaft hangt von der nach 
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Ermessen, also nach Erwagungen der ZweckmaJHgkeit (keine Anrufung 
des Verwaltungsgerichtshofes, wenn "von diesem Ermessen im Sinne 
des Gesetzes Gebrauch gemacht" wurde 1), Art. 129 OBVG.) erteilten 
Bewilligung der VerwaltungsbehOrde ab; die GesetzmaBigkeit des 
Griindungsvorganges ist iiberdies neben der (und unabhangig von der) 
VerwaltungsbehOrde yom Gericht aus AnlaB des Registrierungsantrages 
zu priifen. Das osterreichische System bietet dem deutschen gegeniiber 
den Vorteil, daB nicht nur die Gesetz-, sondern auch die ZweckmaBigkeit 
der Griindung behOrdlich gepriift wird; aber diese doppelte Priifung 
durch bureaukratisch geleitete BehOrden schwacht die Initiative der 
Kaufleute. Einen besonderen EinfluB hat in dieser Richtung der spate 
Zeitpunkt, in dem die nach Artikel 208 ORGB. erforderliche "staatliche 
Genehmigung" erteilt oder versagt wird: nach wirtschaftlich gelungener 
Griindung; die Griinder miissen danach den Griindungsversuch (auch) 
in der Richtung auf ihr eigenes Risiko machen, daB sie vor seiner 
Vollendung nicht wissen, ob die VerwaltungsbehOrde die Genehmigung 
erteilen werde oder nicht. 

Es galt in Osterreich durch Jahrzehnte als selbstverstandlich, daB 
das Aktienrecht veraltet sei, daB das Konzessionssystem fallen miisse; 
doch war eine Gesetzesanderung in dem trostlos arbeitsunfahigen Reichs
rate nicht durchzusetzen. Es gelang nur, die Einrichtung der Vor
konzession einzufiihren, das ist einer vor dem Griindungsbeginn 
erteilten "vorIaufigen Bewilligung zur Bildung einer AktiengeselIschaft", 
die den Griindern befristet die Erteilung der Konzession fiir den Fall 
des Gellngens der Griindung zusichert. Dieses System der Vorkonzession 
galt seit langem fiir Eisenbahn-A.-G. (OVdg. v. 14. September 1854, 
RGB!. Nr. 238) und gilt seit 1899 fiir Industrie-A.-G. (Aktien-Regulativ, 
Vdg. v. 20. September 1899, RGBl. Nr. 175; v. 10. Juli 1925, BGBl. 
Nr. 225), nicht auch fiir Banken und VersicherungsgeselIschaften2). 

Es galt im Jahre 1899 als ein unzureichender Fortschritt, daB nur das 
Anwendungsgebiet der Vorkonzession erweitert, nicht das Konzessions
system abgeschafft wurde, was freilich beim Bestande des Artikel 208 
ORGB. nicht im Wege einer Verordnung hatte geschehen kOnnen. Der 
Krieg hat die Auffassung iiber den Wert des Konzessionssystems fiir 
AktiengeselIschaften verandert; es wird jetzt mehrfach als haltbar 
angesehen. Die Anderung des Aktienrechtes wird freilich von vielen 
Seiten noch immer fiir erstre benswert, j a fiir dringlich erachtet 3); doch 
ist die Zeit wohl in Osterreich hiefiir wenig geeignet. 

1) Daher Begriindungszwang fiir die VerwaltungsbehOrde. 
2) Auch nicht fiir Aktienvereine und Kommandit-Aktiengesellschaften. 
8) Vortrefflich das Gutachten von Durig, In welch en Richtungen 

empfiehlt sich eine Reform des Aktienrechts Y (erstattet fiir die Tschecho· 
slowakei) 1927. 
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Nach dem geltenden osterreichischen Recht ist der Griind ungs
vorgang (nach dem Aktienregulativ): Antrag auf die vorlaufige Be
willigung, der Antrag versehen mit Prospekt (bestehend aus tatsachlichen 
Mitteilungen, ailenfalls auch Anpreisungen) und Statutenentwurl, welch 
letzterer die Namen der begiinstigten Griinder zu enthalten hat. Der 
Antrag geht an die Landesregierung, die ihn als BundesbehOrde (Art. 10, 
Z. 6 Bundesved.) bewilligen dad; will sie den Antrag nicht bewilligen, 
hat sie ihn dem lVIinisterium vorzulegen, welches dann entscheidet. 
(Hierauf stets) die Beschaffung des Aktienkapitals, sei es durch die 
Griinder, sei es durch eine ofientliche Subskription (siehe § 6 IVa; 
Folgen der Uberzeichnung, § 6 IVb). Nach der gelungenen Subskription 
der Antrag auf die Konzessionserteilung unter Vorlage einer Schatzung 
der in Aussicht genommenen Apports (Sacheinlagen statt Geldes vor der 
Griindung) und Griindungserwerbungen (nach der Griindung gegen Geld); 
die Regierung dad durch Revisoren priifen oder iiberpriifen lassen. 
Konzessionserteilung. Die konstituierende Generalversammlung zur 
BeschluBfassung iiber die Einrichtung und das Statut der A.-G. und 
zur Wahl der Gesellschaftsorgane (das osterreichische Aktienregulativ 
begniigt sich hier gesetzwidrigerweise mit Mehrheitsbeschliissen, da 
doch zum Vertragsabschlusse nach osterreichischem Gesetz stets die 
Stimmeneinhelligkeit edorderlich ist). Registrierungsantrag. Registrierung. 
Veroffentlichung. 

Der Gesellschaftsvertrag (das Statut) bedarf (zwingendes 
Recht) des Notariatsaktes oder der Gerichtsurkunde, Artikel208 ORGB.; 
§ 182 DRGB. Uber seinen Inhalt, insbesondere Firma, Sitz, Betriebs
gegenstand, Kapital, Vorstand, Artikel 209 ORGB. und fUr Industrie
aktiengesellschaften das Aktienregulativ, insbesondere iiber die Apports, 
Griindungserwerbungen und (gesetzwidrigerweise!) wiederkehrenden 
Leistungen der Aktionare (Zuckerfabriken). 

Gesellschafter (Aktionar auszugebender Aktien) wird man durch 
die (zwingendes Recht) schriftliche Subskription und deren Annahme, 
Artikel 208 ORGB.; § 189 DRGB.; siehe § 6 IV. Aktionar bereits aus
gegebener Interimsscheine oder Aktien wird man durch ein beliebiges, 
grundsatzlich £ormfreies (Art. 317 ORGB.) Rechtsgeschaft, etwa durch 
deren Ankauf auf der Borse. Nur im ersten Faile besteht stets eine 
Einlagep£licht bis zur Rohe des Nennwertes der Aktien, Artikel 220 
ORGB.; anders § 241 DRGB. (der den etwa hOheren Emissionskcirs 
beriicksichtigt). 1m zweiten Faile, beim Erwerb bereits ausgegebener 
Aktien, besteht keine solche Einlagep£licht; bei jenem von Interims
scheinen eine solche nur fUr den noch nicht eingezahlten Teil des 
Interimsscheines, Artikel 2220RGB. Nachschu£p£licht besteht auf 
keinen Fail; Artikel 219 ORGB.; § 211 DRGB. Die Aktienzeichnung 
und ebenso der Erwerb ausgegebener Interimsscheine (Aktien) ver-
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pflichtet in Osterreich nicht und darf nicht verpflichten zu wieder
kehrenden Leistungen; anders § 212 DHGB. und gestzwidrigerweise 
§ 30 OAktien-Regul. (Riibenbauern). Der Aktionar hat kein Recht, 
seine Einlage vor dem Gesellschaftsende ganz oder teilweise aus 
dem Gesellschaftsvermogen herauszunehmen (Ausnahme: Kapitals
reduktion, Art. 248 OHGB.); will er sie friiher zu Geld machen, so 
muB er die Aktien verkaufen. Die Aktionare sind vertretbare Person
lichkeiten, zur Mitarbeit weder berufen noch verpflichtet, unterliegen 
keinem Konkurrenzverbot. 

Die Aktien sind Wertpapiere, und zwar entweder auf Inhaber 
oder auf Namen lautend; die letzteren sind kraft Gesetzes Orderpapiere 
(siehe § 7 II 2). Mindestbetrag 100 Schilling, bei alten Aktien lO Schilling. 

Da die Aktiengesellschaft eine reine Kapitalsassoziation darstellt, 
soIl das auch in ihrer Firma zum Ausdrucke kommen; niemand soIl 
an die personliche Haftung eines Gesellschafters glauben diirfen. DaR 
OHGB. selbst fiihrt diesen Grundsatz nicht zureichend durch, wohl 
aber die Verwaltungsbehorde. 

Die Firma bei neuen Unternehmungen darf nur eine Sach- oder 
Phantasiefirma (Merkur, Donau) sein, Artikel 18 OHGB. (milde: "muB 
in der Regel"), § 20 DHGB.; bei iibernommenen Unternehmungen 
darf auch eine Personenfirma iibernommen werden (Philipp Haas & 
Sohne), Artike122, 23 OHGB., jedoch nur mit den Buchstaben "A. G."; 
§ 22, 23 DHGB. Doch darf eine Aktiengesellschaft immer nur eine 
Firma fiir aIle ihre Niederlassungen haben (Art. 209, Z. 1 OHGB.: "Die 
Firma .. ", § 182 DHGB.). 

Der GeseIlschafts beginn ist an die Registrierung gekniipft. 
Wenn vor dieser "im Namen der Gesellschaft gehandelt worden ist, 
so haften die Handelnden personlich und solidarisch"; (konstitutive 
Eintragung, § 18 VIII), Artikel 211 OHGB.; § 200 DHGB. (Bureau
miete durch die Griinder). 

Die GeseIlschaftsorgane: Vorstand: iiber die Bestellung 
bestimmt das Betriebsrategesetz, in dessen Rahmen das Statut (Wahl 
durch die Generalversammlung, Kooptation durch den Vorstand, 
Bestellung durch die Regierung usw.); Generalversammlung,; ferner (in 
Osterreich fakultativ) Aufsichtsrat, Revisoren. 

Die Vertretungsbefugnis hat der Vorstand (Verwaltungsrat) 
und (auBer fiir Prozesse gegen ihn selbst, Art. 226 OHGB.) nur dieser 
(Art. 227 OHGB.; § 231 DHGB.), wenngleich noch Bevollmachtigte 
bestellt werden diirfen. Ein jedes Vorstandsmitglied muB (mindestens 
Kollektiv-) Vertretungsbefugnis haben, mit Ausnahme der nach dem 
OBetriebsrateges. v. 15. Mai 1919, StGBl. Nr. 283 von den Betriebs
raten der Angestellten und der Arbeiter entsandten zwei Vorstands
mitglieder; sonstige U nterschiede der Vorstandsmitglieder in dieser 
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Vertretungsbefugnis, z. B. zugunsten eines Exekutivkomitees, sind 
nach auBen hin wirkungslos und nicht registerlahig. Vorstandsmitglieder 
sind jederzeit abberufbar, Artikel 227 OHGB.; § 231 DHGB., die Ver
treter aus den Betriebsraten jedoch nur von diesen. 

Die Geschaftsfiihrungsbefugnis nach innen hat der Vorstand 
und hat nur er. Nachgiebiges Recht. 

Kontrolltatigkeit: Die beschluBfahige Generalversammlung, 
Artikel 224 OHGB.; § 250 DHGB.; die Revisoren (intermittierende 
Tatigkeit nach Statut, zur Bucherpriifung) oder der Aufsichtsrat (nach 
Statut, zur standigen Kontrolle des Vorstandes, allenfalls zur Einberufung 
der Generalversammlung, Art. 225 OHGB.; das Statut dad den Wirkungs
kreis nach innen erweitern, § 37 Aktien-Reg. [Mitfertigung von Vor
standsbeschlussen 1]). 

Konkurrenzverbot besteht wie nicht fiir die Aktionare so auch 
bedauerlicherweise nicht fiir die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 
(anders § 236, 248 DHGB.), auBer (nachgiebiges Recht) fiir die Vorstands
mitglieder einer Bank-A.-G. hinsichtlich gleicher oder ahnlicher Stellung 
im Bankgeschaft. 

Haftung nach auBen tragt die Gesellschaft, Artikel 230 OHGB.; 
§ 210 DHGB., dagegen weder der Vorstand 1), Artikel 241 OHGB.; 
§ 231 DHGB., noch die Aktionare oder einzelne von ihnen. Zwingen
des Recht. 

Haftung nach innen tragt der Vorstand, Artike1231, 241 OHGB.; 
§ 235 DHGB., auch der Aufsichtsrat und ebenso die Revisoren, der 
Aktionar aber nur fiir die von ihm nicht "in gutem Glauben empfangenen 
Zinsen und Dividenden", Artikel218 OHGB. (weitergehend fiir Aktionare 
§ 217 DHGB.), der GroBaktionar freilich auch fiir den Schaden, der 
daraus entsteht, daB er den Vorstand zu sorglosen Geschaften "veran
laBte" , § 4 OG. yom 29. Juli 1924, BGBl. Nr. 284. (Wie'der GroB
aktionar, so auch seine Ehegattin und seine nahen Angehorigen.) 

Gewinnverteilung erlolgt grundsatzlich durch den absoluten 
MehrheitsbeschluB der beschluBfahigen Generalversammlung (nach
giebiges Recht) jedoch - ein erst nach einer langeren Rechtsentwicklung 
erreichter Satz - unter Wahrung des Grundsatzes der gleichen Be
handlung der Aktionare. Ausnahmen: statutengemaBe Begiinstigung 
der Prioritats- vor den Stammaktien oder auch einzelner bestimmter 
Personen; der Verzicht eines Aktionars auf seine jener der anderen gleiche 
Behandlung. 

Gesellschaftsende (allenfalls bei Bankgeschaften und, ist mehr 
als die Halfte des Grundkapitals verloren, auch bei anderen A.-G. durch 

1) Auch nicht bei ungehoriger Berichterstattung an die Generalver
sammlung; E. v. 14. Mai 1878, Adler-Clemens 764. 



Die HandelsgeselIschaften III 

Verfiigung der VerwaltungsbehOrde) durch Loschung im Handelsregister. 
Artike1242 OHGB.; § 292 DHGB. Bei der A.-G. besteht die obligatorische 
Liquidation mit offentlicher Einberufung aller Gesellschaftsglaubiger; 
Frist drei Monate. Die bereits begonnene Liquidation darf jedoch mit 
staatlicher Genehmigung abgebrochen werden und die A.-G. darf ihren 
Betrieb dann unter der alten Firma fortsetzen (OGes. v. 20. Februar 1921, 
BGBl. Nr. 578; § 307 DRGB.). 

Fusion in Osterreich nur mit staatlicher Genehmigung, Artikel 247 
OHGB. (grundsatzlich) unter Einberufung der Gesellschaftsglaubiger 
der aufzulOsenden Gesellschaft und (zwingend) unter getrennter Ver
mogensverwaltung bis zu deren Befriedigung oder Sicherstellung. Siehe 
hiezu o Goldbilanzenges. yom 4. Juni 1925, BGBl. Nr. 184, §§ 6, 111). 

Uber das Konkurs- und gerichtliche Ausgleichsverfahren 
siehe §§ 22, 23. 

V. Die Kommanditgesellschaft auf Aktien ist eine Kom
manditgesellschaft (siehe IlL), bei welcher das Kapital der Komman
ditisten in Aktien zerlegt ist, Artikel 173 OHGB.; § 320 DHGB. Diese 
Gesellschaftsform ist um der Abhangigkeit ihres Betriebes von den 
unabrufbaren personIich haftenden Gesellschaftern willen mit Recht 
wenig beliebt und wenig verbreitet. Sie lebt in Deutschland unter dem 
Legalitatssystem, in Osterreich unter dem Konzessions- (Art. 174 OHGB.) 
und Legalitatssystem (siehe IV.); doch gilt das OAktienregulativ (siehe IV) 
fUr die Kommanditaktiengesellschaft nicht und es ist damit auch die 
Moglichkeit der Erwirkung einer Vorkonzession fiir eine solche Griindung 
versagt; diese Gesellschaftsform wird eben wenig begiinstigt. 

Der Gesellschaftsvertrag, einstimmig von den Komplemen
taren und Kommanditaktionaren (anders § 323 DRGB.) angenommen, 
bedarf (zwingend) des Notariatsaktes oder der Gerichtsurkunde, 
Artikel 174 ORGB.; § 321 DRGB. Uber seinen Inhalt (namentlich 
Firma, Komplementare, Sitz, Kapital, Aufsichtsrat), Artikel175 ORGB.; 
§ 322 DRGB. 

Die Rechtsstellung des Kommanditaktionars steht jener des 
Aktionars gleich. Doch miissen die Aktien auf Namen lauten (anders 
§§ 183, 320 DHGB.) und es solI der Name des Kommanditaktionars 
im Aktienbuche stehen, Artikel 182 OHGB.; §§ 222, 223 DHGB. Fehlt 
es daran, so darf der Aktionar (Indossatar) die reinen Vermogensrechte, 
z. B. auf die Dividendenzahlung, ausiiben, nicht aber die sonstigen 
Gesellschaftsrechte, etwa auf die Abstimmung in der Generalver
sammlung, Artikel 183 OHGB.; § 223 DHGB. 

Rinsichtlich der Firma steht die Kommanditaktiengesellscha£t 
der Kommanditgesellschaft gleich (anders § 20 DHGB.). 

1) N usko -Ziegler 190 ff., 205. 
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Der Gesellschaftsbeginn ist an die Registrierung gekniipft, 
Artikel 178 ORGB.; § 320/3 DRGB. Wenn friiher im "Namen der 
Gesellschaft gehandelt worden ist, so haften die Randelnden personlich 
und solidarisch", Artikel 178 ORGB. 

Gesellschaftsorgane: die Komplementare, der Aufsichtsrat, 
die Generalversammlung (zwingendes Recht). 

Vertretungs befugnis: Die Komplementare stehen personlich 
haftenden Gesellschaftern gleich. Eine Vertretung der Arbeiter und 
Angestellten in dieser Gesellschaftergruppe der Komplementare besteht 
nicht; das OBetriebsrategesetz yom 15. Mai 1919, StGBl. Nr. 283 ersetzt 
diese Vertretungsbefugnis durch die Gewahrung einer Vertretung der 
Betriebsrate der Arbeiter und Angestellten im Aufsichtsrat. Der Auf
sichtsrat hat iibrigens die Vertretungsbefugnis nur zur ProzeBfiihrung 
gegen Komplementare, Artikel 187, 194 ORGB.; weitergehend § 328 
DRGB. 

Geschaftsfiihrungs befugnis haben nur die Komplementare, 
und zwar gleich personlich haftenden Gesellschaftern einer offenen 
Randelagesellschaft. 

Konkurrenzverbot nur fiir die Komplementare (anders § 320/3 
DRGB. fUr den Aufsichtsrat). 

Kontrolltatigkeit iiben standig der Aufsichtsrat, intermittierend 
die Versammlung der Kommanditaktionare. Der Aufsichtsrat ist obli
gatorisch; seine Mitgliedschaft ist mit jener des Vorstandes unvereinbar. 
Leider besteht kein Konkurrenzverbot (anders in Deutschland § 236 
DRGB.). 

Raftung nach auBen tragen die Gesellschaft und die stets un
beschrankt haftenden Komplementare solidarisch, direkt und mit dem 
ganzen Vermogen. Die Kommanditaktionare haften nicht wie Aktionare, 
sondern etwa wie Kommanditisten, also direkt nur bis zur Rohe der 
nicht eingezahlten oder zuriickgezahlten Einlage und der (als solche 
und nicht ala Gewinn) bezahlten Zinsen, Artikel 197 ORGB.; § 320 
DRGB., in diesem Umfang aber auch fiir altere Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft. Zwingendes Recht. 

Raftung nach innen tragen die Komplementare und der Auf
sichtsrat; Artikel 204 ORGB.; § 326 DRGB. Nachgiebiges Recht. 
Siehe aber oben II und § 10 VIlla. 

. 'Ober die Gewinnverteilung entscheidet in erster Linie der 
Gesellschaftsvertrag, sonst zweckwidrigerweise das richterliche Er
messen. Siehe oben III. 

Gesellschaftsende und Liquidation wie bei der Kommandit
gesellschaft, Artikel 205 ORGB. Daher ist die Liquidation - wohl 
mit Riicksicht darauf, daB den GesellschaftsgIaubigern personlich haftende 
Glaubiger gegeniiberstehen - fakultativ (siehe oben ill.). Doch miissen 
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die bekannten Glaubiger (nicht offentlich) aufgefordert werden, sich 
zu melden, und erst nach Jahresfrist nach der Registrierung des Auf
losungsbeschlusses diirfen Zahlungen an die Gesellschafter geschehen. 

iller das Konkurs- und gerichtliche Ausgleichsverfahren 
siehe §§ 22, 23. 

VI. Die Gesellschaft mit beschrankter Haftung 1) (OGes. 
v. 6. Marz 1906, RGBl. Nr. 58; OGes. v. 20. Oktober 1921, BGBl. Nr. 577; 
OGes. v. 4. Juli 1924, BGBl. Nr. 246; DGes. v. 20. Mai 1898, RGBl. 
S. 846) ist stets eine Handelsgesellschaft, bei der keiner der Gesellschafter 
den Gesellschaftsglaubigern personlich haftet. Nach auBenhin ist somit 
eine solche Gesellschaft rechtlich eine reine Kapitalsassoziation; in der 
Tat aber rechnen die Geschaftsfreunde doch mit der personlichen Anteil
nahme und Arbeitsleistung der Gesellschafter. Nur daraus erklart sich 
der bisweilen groBe Kredit, den eine solche Gesellschaft iiber ihr Gesell
schaftsvermogen hinaus genieBt. 

Diese Gesellschaftsform wurde vom Gesetzgeber begiinstigt, steuer
rechtlich sowohl als dadurch, daB sie lediglich dem Legalitatssystem 
unterstellt wurde; diese zweite Begiinstigung besteht nun nach einer 
Zwischenzeit wieder. Das Gesetz schlieBt diese Gesellschaft freilich 
von Versicherungsgeschaften und von der politis chen Tatigkeit aus 
(§ 1 Ges.) und verlangt eine staatIiche Genehmigung fiir Eisenbahn
und Luftschiffahrt- sowie Auswanderungsbetriebe, ferner fiir den Betrieb 
von Bankgeschaften (OGes. v. 4. Juli 1924, BGBl. Nr. 246), fiir die 
Ausgabe von Pfandbriefen und von fundierten Bankschuldverschreibungen 
(§§ 3, 49 Ges.); aber dariiber hinaus ist die Gesellscha£tsgriindung (nicht 
jedes Stiick des Betriebes, § 62 Ges.) von dem Einflusse der Verwaltungs
behorden frei. 

Die Gesellschaft m. b. H. ist eine juristische Person und, mag 
sie welche Geschafte immer (z. B. ein Theater, eine ReaIitatenagentur) 
betreiben, Kaufmann (sogenannter Formalkaufmann). Siehe § 18 II, 
Note 1. 

Der Gesellschaftsvertrag bedarf des Notariatsaktes; § 4 Ges. 
Miudestkapital 20 000 S (fUr neugegriindete Gesellscha£ten und bei 
Kapitalsherabsetzungen), fiir alte 10000 S. 

Gesellschafter wird man durch die Unterfertigung des Ver
trages oder durch einen spateren, gleichfalls durch einen N otariatsakt 
beurkundeten Beitritt (§§ 4, 52, 76 Ges.), sei es durch die U-bernahme 
eines bestehenden Geschaftsanteiles, sei es durch die U-bernahme 
einer neuen Stammeinlage von mindestens 500 S (50 S). Jeder 
Gesellschafter muB eine, darf nicht mehr als eine Stammeinlage haben; 

1) Grunhut: Gesellschaft m. b. H. ((jsterreich); Grunberg: ~Das 
Gesetz uber die Gesellschaft m. b. H. in der osterreichischen Rechtsprechung; 
Staub-Hachenburg: Die Gesellschaften m. b. H. (Deutschland). 

Pollak, Kaufmannisches Recht 2. Auf!. 8 
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dieselben brauchen nicht gleich hoch zu sein. Die Stammeinlage kann 
in Geld, (vertragsmaBigen) Apports oder auch in wiederkehrenden 
Leistungen bestehen, §§ 6, 8 Ges.; Bareinlagen miissen mindestens 
250 S (25 S) betragen und mindestens mit einem Viertel bar einbezahlt 
werden, § 10 Ges. Jeder Gesellschafter haftet der Gesellschaft sowohl 
dafiir, daB er seine Einlage als auch dafiir, daB die anderen Gesellschafter 
die ihren einzahlen; iiberdies haftet er auch fiir die Folgen falscher 
Angaben iiber die geleisteten Barzahlungen und Apports, §§ 10, 63 Ges. 
Die Gesellschaft ist befugt, die Einzahlung der zugesicherten Einlage 
im ProzeBwege zu erzwingen und ist iiberdies berechtigt, den Saumigen 
nach erfolgloser, schriftlicher eingeschriebener Nachfristerteilung aus
zuschlieBen und den (auf der Stammeinlage fuBenden) Geschaftsanteil 
zu verkaufen, §§ 66 bis 69 Ges. Dasselbe gilt sinngemaB fiir die Nicht
erfiiilung der vertragsmaBigen NachschuBpflicht, § 72 Ges. Doch 
darf die Gesellschaft m. b. H. nicht selbst den Geschaftsanteil erwerben, 
§ 81 Ges. 

Die Firma, stets ein und dieselbe auch bei mehreren Unter
nehmungen, darf eine Personen- oder eine Sachfirma sein. Vber den 
Grundsatz der Firmenwahrheit und der Firmeniibertragbarkeit siehe 
§ 18 VI. Unentbehrlich ist der Beisatz "Geseilschaft m. b. H.", § 5 Ges. 

Der Sitz des Unternehmens muB in Osterreich sein, § 5 Ges. (siehe 
oben I.). Dagegen ist es zulassig, daB aile Geseilschafter und aile Ge
schaftsfiihrer ihren Sitz im Auslande haben; das letztere ist unerwiinscht, 
aber eine unvermeidbare Folgerung aus dem in diesem Punkt ab
anderungsbediirftigen Gesetze. 

Der Gesellschafts beginn ist an die Registrierung gekniipft. 
"Wird vorher im Namen der Gesellschaft gehandelt, so haften die 
Handelnden personlich zur ungeteilten Hand", § 2 Ges. Das Ges. be
handelt auch Anderungen des Gesellschaftsvertrages ahnlich; 
sie wirken, wenngleich ordnungsmaBig notarieil beurkundet, erst durch 
die Registrierung, auch unter den Gesellschaftern nicht friiher (so Er
hohung und Herabsetzung des Stammkapitals). Dagegen werden 
Veranderungen im Personenstande der Gesellschaft bisweilen 
weniger formlich behandelt, und zwar mit Recht, da sie nach auBen oft 
bedeutungslos sind. Der Erwerb einer neuen Stammeinlage ist freilich 
eine Vertragsanderung. Aber zum Erwerb eines bestehenden Ge
schaftsanteiles bedarf es nur entweder eines Notariatsaktes, § 76 Ges., 
oder der NachlaBeinantwortung (§ 17 IX) oder des Vermachtnisses. 
Die Gesellschafter sind freilich von den Geschaftsfiihrern in einem 
Anteilbuche zu verzeichnen und ihre Liste ist alljahrlich im Januar 
dem Gerichte zu iiberreichen, § 26 Ges. Das ist aber alles; es ist um so 
weniger, als die Geseilschafterqualitat hievon nicht abhangt. 
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Die Gesellschaftsorgane sind: a) Der oder die Geschafts
fiihrer, handlungsfahige Menschen mit dem Wohnsitz im In- oder 
Auslande, Gesellschafter oder keine Gesellschafter; im Statut (Gesell
schaftsvertrag) genannt oder nach dessen Bestimmungen erst zu wahlen 
oder sonst zu bestellen. Die Bestellung zum Geschiiftsfiihrer ist jeder
zeit vom Bestellenden widerruflich; "wenn die Bestellung ... im Ge
sellschaftsvertrag erfolgt ist, kann die Zuliissigkeit des Widerrufes auf 
wichtige Griinde beschrankt werden", § 16· Ges. Konkurrenzverbot 
fiir die Branche (nachgiebiges Recht); iiberdies darf der Geschiiftsfiihrer 
bei sonstiger Schadenersatzpflicht Rechtsgeschiifte mit der Gesellschaft 
m. b. H. nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates und, fehlt dieser, alIer 
Geschiiftsfiihrer machen, § 25 Ges.; freilich ist das verbotswidrig ab
geschlossene Geschiift giiltig. b) Der Aufsichtsrat; obligatorisch 
bei einem Stammkapital von mehr als 50000 S und beim Vorhanden
sein von mehr als fiinfzig Gesellschaftem. Mindestens drei handlungs
fahige Menschen, die weder Geschiiftsfiihrer noch Beamte der Gesell
schaft m. b. H., noch nahe Angehorige derselben sind. Unerheblich, ob 
ihr Wohnsitz im In- oder Ausland ist und ob sie Gesellschafter sind 
oder nicht. Das Amt ist uniibertragbar, stets widerruflich, § 30 Ges. 
c) Revisoren (Minderheitsrecht behufs Priifung der Jahresbilanz 
bei Glaubhaftmachung von Verfehlungen), § 45 Ges. d) Generalver
sammlung, miindliche oder (nur bei Einstimmigkeit wirksam) schrift
liche Abstimmung, § 34 Ges. 

Die Vertretungs befugnis haben der oder die Geschaftsfiihrer, 
und zwar im Zweifel kollektiv; an ihrer Statt (aber nur im Fall ihrer 
Verhinderung) die StelIvertreter. Unbeschrankte, unbeschrankbare Be
fugnis; §§ 18, 19 Ges. Bedarf es aber der Vertretung der Gesellschaft 
m. b. H. gegen ihre Geschiiftsfiihrer (Abruf und einstweilige Geschiifts
verwaltung; Prozesse, §§ 32, 42 Ges.), so iibt sie, wenn vorhanden, der 
Aufsichtsrat. 

Die Geschaftsfiihrungsbefugnis, nach innen gewendet, haben 
hauptsachlich die Geschiiftsfiihrer, dann aber auch der Aufsichtsrat 
und die Generalversammlung, § 35 Ges., an deren Auftrage (wenn auch 
nicht immer nach auBen hin) die beiden anderen Organe gebunden sind. 

Kontrolltatigkeit: Aufsichtsrat (jederzeit iiber die ganze Ge
schiiftsfiihrung), Revisoren (nur fiir die Bilanzpriifung), Generalver
sammlung. 

Haftung nach auBen die Gesellschaft, § 61 Ges., und nursie 
gegeniiber den Glaubigern. 

Haftung nach innen tragen a) die Geschiiftsfiihrer (insbesondere 
auch fiir die Buchfiihrung und den rechtzeitigen RechnungsabschluB, 
§ 22 Ges.) zu ungeteilter Hand, § 25 Ges.; desgleichen b) die Mitglieder 
des Aufsichtsrates, § 33 Ges., und c) die Revisoren, mogen diese von der 

s· 
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Gesellschaft oder auf Minoritatsantrag yom Gerichte bestellt worden 
sein, §§ 45 ff. Ges. Sie aIle haben bei ihrer Tatigkeit die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes anzuwenden und haften fiir die Folgen deren 
Verletzung. Die Geltendmachung der Ersatzansprliche gegen die ge
nann ten drei Organe steht der Gesellschaft zu; wenn diese es jedoch 
durch Gesellschafterbeschlu.6 ablehnt, ala ein Mittel des Minderheits
schutzes auch Gesellschaftern, die zusammen den zehnten Teil des 
Stammkapitals an Stammeinlagen erreichen, § 48 Ges. d) Neben diesen 
drei Organen haftet auch jeder Gesellschafter, an den die Gesellschaft 
gegen Gesetz oder Vertrag Zahlungen geleistet hat; aber, ist es die Zahlung 
eines Gewinnanteiles, nur dann, wenn der Gesellschafter die Zahlung 
im bosen Glauben empfangen hat, § 83 Ges. 

Gewinnverteilung nach Verhaltnis der eingezahlten Stamm
einlagen (§ 82 Ges.; nachgiebiges Recht). Griinderpramien aus dem 
Stammkapital zwingend verboten, § 7 Ges. 

Das Gesellschaftsende tritt durch Loschung im Handelsregister 
ein. Die Endigungsgrlinde bestimmt der Vertrag, liberdies zwingend 
§§ 84, 86 Ges., darunter den Zeitablauf, Fusionsbeschlu.6, die Auflosung 
durch die VerwaltungsbehOrde wegen der Vberschreitung der gesetz
lichen Grenzen des Wirkungskreises, z. B. wegen des Betriebes von 
Versicherungsgeschiiften. Der Too eines Gesellschafters, seine Ent
miindigung oder die Verhangung· des Konkurses liber sein Vermogen 
oder die Einleitung des gerichtlichen Ausgleichsverfahrens liber ibn 
sind keine gesetzlichen Auflosungsgriinde fiir die Gesellschaft m. b. H. 

Liquidation obligatorisch, au.6er a) wenn der Bund, das Land 
oder die Gemeinde aIle Geschaftsanteile oder unter der Erklarung der 
Passivenlibernahme das ganze Vermogen der Gesellschaft m. b. H. liber
nehmen (§ 95 Ges.); siehe § 9 IV. b) im FaIle der Fusion bei Verzicht 
beider Gesellschaften auf die Liquidation (§ 96 Ges.). Die Liquidation 
geht ahnlich wie jene bei der Aktiengesellschaft vor sich; die Ediktal
frist fUr die Glaubiger betragt drei Monate. Siehe auch II. 

'Ober das Konkurs- und gerichtliche Ausgleichsverfahren 
siehe §§ 22, 23. 

VII. Die gemeinwirtschaftliche Unternehmung (OGes. 
v. 29. Juli 1919, StGBl. Nr. 389; OVdg. v. 10. Februar 1921, BGBl. 
Nr. 81; fiir Deutschland siehe Art. 156/3 der Reichsverfassung v. 
11. August 1919) ist entweder eine gemeinwirtschaftliche Anstalt oder 
eine Gesellschaft gemeinwirtschaftlichen Charakters. 

Die gemeinwirtachaftliche Anstalt ist eine juristische Person, 
stets ein Vollkaufmann (Formalkaufmann, § 18 II, Note 1), "muS" eine 
Sachfirma haben und in das Handelsregister eingetragen sein (kon
stitutive Eintragung). Konzessionsprinzip, au.6er fiir Bund, Lander 
und Gemeinden ala Unternehmer. Schriftliche "Satzungen" (Solennitats-
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form). Anstaltskapital aus unubertragbaren Stammeinlagen der 
GrUnder (keine offentliche Subskription, keine Aktien) oder zum Teil 
aus diesen, zum Teil aus tilgbaren Teilschuldverschreibungen zusammen
gesetzt. Die Stammeinlagen konnen Geld oder Apports sein. Anstalts
organe (zwingendes Recht): die Anstaltsversammlung (eine Delegierten
versammlung), "die Geschaftsleitung" (= der Vorstand, mit un
beschrankter und auBer durch Kollektivvertretung unbeschrankbarer 
Vertretungsbefugnis mit Konkurrenzverbot), der UberwachungsausschuB 
(= Aufsichtsrat); uberdies auch nach Ermessen des Finanzministers eine 
uberwachende, aus Sachverstandigen zusammengesetzte Treuhandstelle. 
Raftung nach auBen tragt nur die Anstalt, Raftung nach innen 
tragt jeder Gesellschafter fUr die Einzahlung seiner Stammeinlage, 
jedes Organ fUr die Folgen seiner Randlungen. Gewinnverteilung: 
bis 5 % Zinsen auf die Stammeinlagen; der Rest ist zwischen Arbeitern, 
Angestellten und Grundern nach den Vorschriften der Satzungen 
zu teilen. Liquidation ist bei der Auflosung obligatorisch, findet 
nach einer von den Anstaltsgrundern festzusetzenden Liquidations
ordnung statt. 

VII. Umwandlung von Randelsgesellschaften. Fusion 
solcher. 

§ 21. Die iibrigen Gesellschaften 
I. Die Gelegenheitsgesellschaftl), das Syndikat, liegt vor, 

wenn sich mehrere zu einzelnen Randelsgeschaften fUr gemeinsame 
Rechnung vereinigen, Artikel 266 ORGB. Sie hat daher keinen Ge
schafts"betrieb" und darf darum auch keine Firma fUhren; sie ist kein 
Kaufmann. Beispiel: manche Konsortialgeschafte. 

Gesellschaftsvertrag formfrei, Artikel 266 ORGB. 
Teilnehmer offen oder geheim, Artikel 269 ORGB. 
Vertretungs- und Geschaftsfuhrungsbefugnis nach dem 

Vertrag, in Ermanglung eines solchen vertritt jeder nur sich, Artikel 269 
DRGB. 

Kontrollbefugnis wie bei der offenen Randelsgesellschaft, 
Artikel 270 ORGB. Siehe § 20 II. 

Konkurrenzverbot nur, wenn es der Vertrag bestimmt. 

Einlage-, NachschuBpflicht, Rerausnahmerecht nach 
Inhalt des Vertrages; in Ermanglung eines solchen hat jeder Teilnehmer 
im gleichen Verhaltnisse zum Unternehmen beizutragen; Artikel 267 
DRGB. 

Pflicht zur Mitarbeit wie bei der offenen Randelsgesellschaft. 

1) 1st im DHGB. nicht behandelt. 
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Raftung nach auBen: Die offenen Teilnehmer haften direkt und 
solidarisch (zwingend) und mangels einer abweichenden Verstandigung 
des Vertragsgegners auch unbeschrankt. Die geheirnen Teilnehmer 
haften nicht. 

Raftung nach innen nach Inhalt des Vertrages, im Zweifel 
nach Kopfen. 

Gewinn beteiligung nach Vertrag, im Zweifel 9% (in der Tschecho
slowakei 6 %) Zinsen von der Einlage, der Rest nach Kopfen, Artikel 268 
ORGB. 

Gesellschaftsende: Vertrag; die Beendigung oder Undurch
fiihrbarkeit des gemeinschaftlichen Gesch1i.£tes, Artikel 270 ORGB.; 
das Konkurs- oder gerichtliche Ausgleichsverfahren liber das Vermogen 
eines Teilnehmers. 

Liq uida tion fakultativ. Die offenen Teilnehmer besorgen sie 
nach den RegeIn der offenen Randelsgesellschaft, Artikel 270 ORGB. 
(nachgiebiges Recht). Siehe § 20 II. 

Es gibt keinen Konkurs und kein gerichtliches Ausgleichs
verfahren liber die Gelegenheitsgesellschaft als solche. 

II. Die stille Gesellschaft liegt dann vor, wenn zwei oder mehrere 
Personen sich derart zum Betrieb eines Randelsgewerbes vereinigen, 
daB der eine der Gesch1i.ftsinhaber ist, der oder die andern sich bloB 
mit einer Vermogenseinlage 1) gegen einen Antell am Gewinn oder Verlust 
beteiligen, Artikel 250 ORGB.; § 335 DRGB. Die stille Gesellachaft 
steht der Kommanditgesellschaft nahe; doch ist der stille Gesellschafter 
kein Mitinhaber, darum auch kein Miteigentiimer der Aktiven des Unter
nehmens; er dad nach auBen nicht als Gesellschafter erscheinen, ist 
auch kein Kaufmann. Die stille Gesellschaft gilt denn auch nicht als 
eine Randelsgesellschaft, sondern ihr Betrieb ala der eines einzeInen; 
sie hat daher auch keine Firma als stille Gesellschaft zu haben und gehOrt 
nicht als solche in das Randelsregister. 

Vertrag formfrei, Artikel 250 ORGB.; §§ 125, 126 DRGB. 
Firma die des Inhabers, Artikel 251, 257 ORGB.; § 18 DRGB., 

wenn dieser berechtigt ist, eine solche zu flihren; siehe § 18 VI. 
Gesellschaftsbeginn nach dem Vertrag; nach auBen tritt dieser 

Beginn nicht hervor. 
V ertretungs befugnis hat nur der Gesch1i.ftsinhaber, Artikel 256 

ORGB.; § 335 DRGB (zwingend). 
Geschaftsflihrungsbefugnis ebenso (nachgiebiges Recht). 
Kontrolltatigkeit kommt nur beirn stillen Gesellschafter in 

Betracht. Dieser steht hier dem Kommanditisten gleich; Artikel 253 
ORGB.; § 338 DRGB.; siehe § 20 m. 

1) Diese kann vertragsmiUlig durch Mitarbeit ersetzt werden; OGH. 
v. 12. Oktober 1921, Zbl. 40/70. 
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Einlage-, NachschuBp£licht, Herausnahmerecht nach dem 
Vertrag; eine Ausnahme hinsichtlich des Herausnahmerechtes siehe 
unten. Mangels Vertrages keine NachschuBpflicht. 

Pflicht zur Mitarbeit besteht fiir den stillen Gesellschafter nicht 
(nachgiebiges Recht). 

Haftung nach auBen hat nur der Geschaftsinhaber, nicht auch 
der stille Gesellschafter, Artikel 256 OHGB.; § 335 DRGB. Zwei Aus
nahmen: der Name des stillen Gesellschafters steht in der Firma, Artike1257 
ORGB.; die Einlage ist binnen Jahresfrist vor Konkurseroffnung oder 
Einleitung des gerichtlichen Ausgleichsverfahrens iiber den Geschafts
inhaber dem stillen Gesellschafter zuriickbezahlt worden, Artikel 259 
OHGB.; § 342 DHGB. 

Haftung nach innen obliegt dem stillen Gesellschafter nicht 
(nachgiebiges Recht). 

Gewinn beteiligung wie beim Kommanditisten, Artikel 254 
ORGB.; besser § 336 DRGB. ("ein den Umstanden nach angemessener 
Teil. .. "). 

Gesellschaftsende: Tod, Entmiindigung des Geschaftsinhabers 
(nachgiebiges Recht), Konkurseroffnung (zwingendes Recht) oder (nach
giebiges Recht) Einleitung des gerichtlichen Ausgleichsverfahrens iiber 
den Geschaftsinhaber oder iiber den stillen Gesellschafter, Vertrags
ablauf, sechsmonatliche Aufkiindigung (nachgiebiges Recht), sonstige 
"wichtige Griinde" nach Ermessen des Gerichtes; Artikel 261, 262, 264 
OHGB.; § 726 bis 728 DHGB. 

Die Liq uida tion tritt nach auBen nicht hervor, ist nach innen 
fakultativ. Der Geschaftsinhaber besorgt sie (siehe § 20 II). Der stille 
Gesellschafter bekommt keinen Vermogensanteil, sondern Geld (nach
giebiges Recht, Artikel265 ORGB.; § 340 DHGB.), und zwar erst nachdem 
seine Einlage in vertragsgemaBem AusmaBe zur Glaubigerbefriedigung 
herangezogen worden ist. 

Es gibt kein Konkurs- und kein gerichtliches Ausgleichs
verfahren iiber die stille Gesellschaft. 1m Konkurse des Geschafts
inhabers ist der stille Gesellschafter Konkurs-, in dessen gerichtlichem 
Ausgleichsverfahren Ausgleichsglaubiger des Geschaftsinhabers fiir sein 
Auseinandersetzungsguthaben; Artikel 258 ORGB.; § 341 DHGB. 

III. Die Erwerbsgesellschaft des OABGB. ist eine Vereinigung 
von zwei oder mehreren Personen behufs Erreichung eines diesen gemein
samen egoistischen Zweckes durch die vereinbarten Leistungen an Kapital 
und (oder) Arbeit; § 1175 OABGB. Nur auBerlich steht diese Begrif£s
bestimmung jener der offenen Handelsgesellschaft nahe; die beiden 
Gesellschaftsformen unterscheiden sich namentlich sowohl hinsichtlich 
der Rechte am Gesellschaftsvermogen als auch hinsichtlich der Raftung 
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der Gesellschaft gegeniiber den Glaubigern wesentlich voneinander. 
Die Erwerbsgesellschaft spielt wirtschaftlich keine gro.l3e Rolle; Klein
kaufleute bedienen sich ihrer bisweilen; auch die Gruppenakkordarbeit 
beruht auf einer solchen ErwerbsgeSellschaft; eine gro.l3ere Bedeutung 
hat die "brauberechtigte Biirgerschaft". 

Der Gesellschaftsvertrag ist formfrei. 

Es gibt keine Firma und daher auch keine Eintragung in das 
Randelsregister. 

Den Zeitpunkt des Gesellschaftsbeginnes bestimmt der Vertrag 
oder in dessen Ermanglung der Brauch. 

Das Gesellschaftsvermogen ist gemeinschaftliches Eigentum 
(lediglich) jener Gesellschafter, die Kapital beigesteuert haben, § 1183 
OABGB. 1m Zweifel (also: nachgiebiges Recht) ist allerdings jeder 
Gesellschafter zu gleichen Teilen mit den anderen einlagepflichtig, 
dagegen keiner Nachschu.13 zu leisten schuIdig 1), §§ 1184, 1189 OABGB. 
Das Herausnahmerecht wird durch "Teilung des gesellschaftlichen 
Vermogens" in natura und nur eventuell "vermittels gerichtlicher 
Feilbietung" ausgeiibt, anders also als bei der Liquidation einer 
offenen Handelsgesellschaft; es besteht erst bei der Auflosung der 
Gesellschaft, § 1215 OABGB., oder beim Ausscheiden eines Gesell
schafters (nachgiebiges Recht). 

Keine Vertretungsbefugnis, es sei denn einem Teilnehmer 
eine (beschrankbare, wenn auch nicht leicht widerrufbare) Vollmacht 
erteilt. Geschaftsfiihrungsbefugnis, Kontrollbefugnis hat jeder; 
das Konkurrenzverbot (fiir "schadliche Nebengeschafte") lastet 
auf jedem Gesellschafter, §§ 1185, 1186 OABGB. (nachgiebiges Recht). 

Haftung nach au.l3en hat nicht die Gesellschaft. Es haften fUr 
die Gesellschaftsschulden nur die einzelnen Gesellschafter, und zwar 
jeder, wenn auch mit seinem ganzen Vermogen, so doch nur bis zur 
Hohe seines Geschaftsanteiles, § 1203 OABGB. Hierin steckt der wirt
schaftlich wesentliche Unterschied gegeniiber der offenen Randels
gesellschaft: die dargestellte Haftungsregelung bei der Erwerbsgesellschaft 
des OABGB. mindert deren Kredit um so mehr, ala die einzelnen Ge
sellschafteranteile dem Glaubiger oft unbekannt sind; er kann sie aus 
keinem Register entnehmen. 

Haftung nach innen nach der Hohe (nur) der KapitalseinIagen, 
§§ 1197 OABGB. (nachgiebiges Recht). 

Gewinn beteiligung nach den Kapitalsbeitragen, fiir die Arbeiter 
ohne Kapitalabeitrage nach richterlichem Ermessen, § 1193 OABGB. 
(nachgiebiges Recht). 

1) Spruch-Rep. 46. 
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GesellschaHsende §§ 1205 (Geschaftsende), 1207 (Tod), 1212 
(Aufkiindigung). Austritt, § 1189 OABGB. AusschlieBung (z. B. 
bei einer Jagdgesellschaft wegen Jagdschadigung), §§ 1189, 12100ABGB. 

Es gibt keine nach auBen erscheinende Liquidation, keinen 
Konkurs und kein gerichtliches Ausgleichsverfahren der Er
werbsgesellschaft des OABGB. 

IV. Das Komitee 1). Komitees verfolgen keine eigenniitzigen 
Zwecke ihrer Mitglieder, sondern uneigenniitzige, und zwar in der Regel 
durch eine bloB voriibergehende Tatigkeit (Ball-, Ausstellungskomitee). 
Sie kommen fiir den Kaufmann wohl nur insoweit in Betracht, als er 
Glaubiger ist. Die fUr ihn wichtige Frage ist: Wer ist sein Schuldner 1 
Sicherlich nicht die als Ehrenmitglieder bezeichneten Komiteemitglieder; 
dagegen nach der Analogie der Erwerbsgesellschaft des OABGB. jedes 
sonstige Komiteemitglied £iir einen Kopfteil der Forderung (strittig). 

Dieses unbefriedigende Resultat ist durch die Liickenhaftigkeit der 
Gesetze verschuldet. 

V. Erwerbs- und WirtschaHsgenossenschaHen2) (OGes. 
v. 9. April 1873, RGB!. Nr. 70; OGes. v. 15. JuIi 1920, StGBl, Nr. 328) 
sind Vereine von nicht geschlossener Mitgliederzahl, welche die Forderung 
des Erwerbes oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels des gemein
schaftlichen Geschaftsbetriebes oder mittels Kreditgewahrung bezwecken. 
Sie sind zwar nicht auf Kleingewerbetreibende und Kleinbauern als 
Mitglieder rechtlich beschrankt, aber doch auf einen solchen Mitglieder
kreis zugeschnitten; darum namlich sind diese Genossenschaften derart 
organisiert, daB sie entweder neben dem Betriebs- noch ein Haftungs
kapital haben oder daB ihre Umsatzbefugnis beschrankt ist. 

Arten: mit beschrankter Haftung (mindestens das Doppelte der 
Einlage), mit unbeschrankter Haftung (beide nur im Konkursfalle), 
(nur) mit Anteilhaftung. Die zwei ersten Arten diirfen (je nach ihrem 
Statut) mit jedermann Rechtsgeschafte eingehen, wahrend die dritte 
Art hiebei "auf die Mitglieder beschrankt ist". 

Genossenschaftsvertrag schriftlich (zwingend). Hat danach 
das "Unternehmen ganz oder teilweise Handelsgeschafte zum Gegen
stande" , so ist die Genossenschaft ein Kaufmann. Die Beitritts
er klarung des einzelnen Genossenschafters schriftlich (zwingend). 

Firma: Sachfirma mit dem Zusatz betreffenddie Genossenschaft und 
ihre Art. 

GeseUschaHsbeginn (nur) durch die Registrierung im Genossen
schaftsregister. Wenn vorher "im Namen der Genossenschaft gehandelt 
worden ist, so haften die Handelnden personlich und Bolidarisch". 

1) Bartsch: Die Uneigenniitzigkeit im Privatrechte 36. 
2) Durig: Gesetz iiber Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 

(1926). 
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Das Vermogen setzt sich in wechselnder Hohe, je nach der Mit
gliederzahl aus den Anteilen der Genossenschafter zusammen (Betriebs
kapital); daneben besteht (nur) fiir den Konkursfall ein Haftungskapital 
fiir die Genossensohaftsglaubiger aus den Haftungen der Genossenschafter 
der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossensohaften mit besohrankter und mit 
unbeschrankter Haftung. Nachschu.6pflicht laut Statuto Heraus
nahme erst bei der Auflosung, sonst nur laut Statut beirn Austritt des 
einzelnen. 

Organe: Vorstand, Generalversammlung; dann (nur laut Statut) 
Aufsichtsrat. Kein Konkurrenzverbot. 

Vertretungsbefugt der Vorstand, und zwar irn Zweifel kollektiv. 
Sonst ist die Befugnis naoh au.6en unbesohrankt und unbeschrankbar; 
jederzeit widerrufbar, und zwar sowohl von der Generalversammlung als 
auoh "vorlaufig ... , bis zur Entsoheidung der ... Generalversammlung" 
yom Aufsiohtsrat, "sobald es ihm notwendig ersoheint". Der A ufsich ts
rat hat die Vertretungsbefugnis fiir Prozesse gegen den Vorstand, iiber
dies fUr die Dauer der Suspension des Vorstandes dessen ganze Vertretungs
befugnis. 

Geschaftsfiihrungsbefugt der Vorstand, irn FaIle seiner Sus
pension der Aufsichtsrat; ferner unter Umstanden die Generalversammlung. 
Kontrollbefugnis der Aufsiohtsrat, die Generalversammlung. 

Haftung nach au.6en nur die Genossensohaft. (Vdg. V. 

21. Marz 1918, RGBl. 105). 
Haftung naoh innen Vorstand, Aufsiohtsrat, und zwar die 

Schuldtragenden solidarisch. 
A uflos ung: Zeitablauf, Beschlu.6 der Generalversammlung, Konkurs

eroffnung (nioht auch Einleitung des Ausgleichsverfahrens), Verfiigung 
der Landesregierung wegen gewisser strafbarer Handlungen. 

Liq uida tion obligatorisoh, sonst ahnlich jener der offenen HandeIs
gesellsohaft geordnet, siehe § 20 II. 

"Ober das Konkurs- und gerichtliche Ausgleichsverfahren 
siehe §§ 22, 23. Der Konkurs iiber das Vermogen einer Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaft zeigt allerdings Besonderheiten hinsichtlich 
der Beitragsberechnung und Einziehung der Haftungsbetrage der 
Genossenschafter . 

. VI. Die Reederei1) ist eine Gesellschaft zur, wenn schon nicht 
gewerbemaBigen, so dooh erwerbsmaBigen Verwendung eines Seesohiffes 
zum Personen- und Giitertransport und zur Hochseefischerei. Die Reederei 
kann, mu.6 aber nicht mit einer HandeIsgesellschaft zusammenfallen. 
(Hochseefisoherei auf einmaliger Seefahrt.) 

1) Schreckenthal: Das osterreichische Seerecht 85. 
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VII. Anhang: Kartelle1) sind freiwillige Vereinigungen von 
Unternehmern (insbesondere Produzenten) zur Wahrung von Interessen
gemeinschaften, bei denen die einzeInen Unternehmer rechtlich selb
standig bleiben, aber trotzdem durch vereinbarte Beschrankungen 
oder Beseitigungen des freien Wettbewerbs die Produktions-, Preis
oder Absatzverhaltnisse zu ihrem Vorteile zu beeinflussen bezwecken. 
Sie kommen in fast allen moglichen juristischen Verbindungen, in 
Osterreich namentlich als Gesellschaften m. b. H. und Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften vor, weil es zu deren Griindung keiner 
Genehmigung der VerwaltungsbehOrde bedarf. 

Die Kartelle zerfallen in drei Gruppen: in erlaubte, unwirksame 
und ungiiltige (nichtige). Diese Gruppeneinteilung ist von der Rechts
(Gesellschafts-) Form unabhangig, in die das Kartell gekleidet ist, so 
daB z. B. ein ungiiltiges Kartell durch seine Registrierung als Gesellscha£t 
m. b. H. nicht giiltig wird. 

a) Ungiiltig sind Kartelle, die gegen ein zwingendes gesetzliches 
Verbot, gegen die guten Sitten (z. B. inlmerwahrende Stillegung 
einer Fabrik 2), gegen die Sicherheit oder offentliche Ordnung verstoBen 
(§ 26 OABGB.). b) "Ohne rechtliche Wirkung" = unwirksam, 
auBerhalb der Rechtsordnung stehend, sind (zwingendes Recht 3) die 
Preis- und Preiserhohungskartelle, die den Warenverkauf, sei es auch 
nicht gerade von ArtikeIn des taglichen Bedarfes 4), an das Publikum 
regeIn. (OGes. v. 7. April 1870, RGBI. Nr. 43; Verkaufs-, nicht auch 
Einkaufsrayonierungskartelle; Kontingentierungskartelle, die den 
freien Wettbewerb ausschlie.Ben5), usf.). c) AlIe iibrigen Kartelle sind 
giiltig. 

Die giiltigen Kartelle sind gegeniiber dem Publikum ebenso wirksam 
wie unter den Kartellmitgliedern; sie stehen unter Vertrag und Gesetz. 
Die unwirksamen Kartelle sind dem Publikum gegeniiber rechtswirksam 
(die Warenverkaufe ihrer Zentralen sind giiltig), den Kartellgenossen 
gegeniiber aber unwirksam (jeder Genosse kann jederzeit ausscheiden). 
Die ungiiltigen Kartelle sind sowohl dem Publikum ala den Mitgliedern 
gegeniiber nichtig. 

1) Menzel: Die wirtschaftIichen Kartelle und die Rechtsordnung; 
Pollak: Rechtsstellung der Kartelle (Kartell-Rundschau X); Friedlander: 
Das Kartellgesetz (Deutsches Recht). Jetzt gibt es ein deutsches Kartell
gesetz und Kartellgericht; Vdg. vom 3. November 1923, RGBl. 1007, 
1071, 1090. 

2) OGH. vom 20. Marz 1923, SZ. V/62. 
3) OGH. vom 7. Mai 1912, GlUNF. 5706 .. 
4) OGH. vom 6. April 1899 GlUNF. 538.' 
i) OGH. vom 9. Oktober 1914, ZbI. 34/89. 



124 Die Lehre yom Kaufmann 

§ 22. Der Konkurs 1) 

1. Die normale Rechtsdurchsetzung durch Klage, Urteil und Zwangs
vollstreckung (§ 13 IV) reicht sowohl gegen den Einzelkauimann als 
gegen Gesellschaften dann aus, wenn die wirtschaftliche Lage des Schuld
ners gewartigen laBt, daB jeder der andringenden Glaubiger zu seiner 
Befriedigung gelange. 1st dem nicht mehr so (sogenannter materieller 
Konkurs), dann ist diese individualistische Rechtsverfolgung nicht mehr 
zweckmaBig; denn sie zwingt die Glaubiger zur unwirtschaftlichen 
Hauiung von Zivilprozessen und Zwangsvollstreckungen und sie be
giinstigt ohne sachliche Rechtfertigung den harten vor dem milden 
Glaubiger. Riicksichten der Billigkeit und wirtschaftliche Erwagungen 
erfordern darum beim Vermogensverfalle des Schuldners eine Ersetzung 
der individualistischen, egoistischen durch eine von sozialen Gesichts
punkten ausgehende und gefahrliche Wirtschaftskrisen moglichst ver
meidende Rechtsverfolgung. Eine solche soziale Rechtsverfolgung 
entwickelte sich in den italienischen Stadten im spaten Mittelalter; 
aus ihr entstand das Konkursverfahren. Dessen Ziel ist die gleich
maBige Befriedigung der Glaubiger eines Schuldners aus dem Konkurs
vermogen unter AusschluB des Grundsatzes der zeitlichen Rang
ordnung, wie er das Grundbuchs- und Exekutionsrecht beherrscht 
(siehe § 12 VII). 

Die Ausfiihrung dieser Gedanken, deren sozialpolitische Bedeutung 
wenig erkannt ist, ist in allen Konkursgesetzgebungen in den Anfangen 
stecken geblieben, nur zum Teil mit Recht. 

II. Das Konkursverfahren ist ein Verfahren, bei welchem unter 
der Leitung und Aufsicht des Gerichtes die Auseinandersetzung des 
(Gemein-)Schuldners mit allen seinen Glaubigern durchzufiihren unter
nommen wird. Bildhaft geredet: Eine gerichtliche Liquidation des Unter
nehmens des Zahlungsunfahigen ist durchzufiihren. 

TIL Voraussetzungen: 
1. Grundsatzlich wird ein Rechtssubjekt, eine Person als Schuldner 

verlangt. Unerheblich, ob eine physische oder eine juristische Person, 
ein Kauimann oder nicht. Auch iiber das Vermogen von Handelsgesell
schaften kann der Konkurs eroffnet werden, § 70 OKO.; § 209 DKO. 
desgleichen iiber einen NachlaB, § 70/3 OKO., § 214 DKO., obwohl 
nicht jede Handelsgesellschaft und obwohl kein NachlaB Rechtssubjekte 
sind; doch stehen sie solchen hinreichend nahe. Dagegen gibt es kein 
Konkursverfahren iiber das Vermogen eines Syndikats; einer stillen 
Gesellschaft; einer Erwerbsgesellschaft des OABGB.; einer Aktien-

1) Bartsch-Pollak: Konkursordnung, .Ausgleichsordnung, .An
fechtungsordnung, 1927 (()sterreich); Jager: Konkursordnung (Deutsches 
Reich). 
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gesellschaft, deren Firma im Register bereits geloscht ist; eines aufgelosten 
Vereines. 

2. Der Sitz des Unternehmens, in dessen Ermanglung der Wohn
sitz des Schuldners, in dessen Ermanglung das (ein) Vermogen des 
Schuldners muS in Osterreich sein (§ 63 OKO., § 71 DKO. laBt nur 
die zwei ersten Griinde gelten). Die StaatsangehOrigkeit des Schuldners 
ist gleichgiiltig. 

3. Vermogensverfall. Derselbe stellt sich dar: 
Als Zahlungsunfahigkeit, das ist als die Unfahigkeit, die falligen 

Verbindlichkeiten piinktlich zu bezahlen, § 68 OKO.; § 102 DKO. 
(= "Zahlungseinstellung" im Art. 314 OHGB.; § 370 DHGB. Jetzt 
bedeutet "Zahlungseinstellung" eine erklarte Zahlungsunfahigkeit). Diese 
Zahlungsunfahigkeit ist bei jedem Schuldner ein Konkurseroffnungsgrund. 

Als tJbersch uld ung, bei der die Passiva groBer als die Aktiva ist. 
Sie ist in Osterreich - neben der Zahlungsunfahigkeit - ein selbstandiger 
Konkurseroffnungsgrund bei Verlassenschaften und juristischen Personen 
(z. B. Aktienvereinen und Aktiengesellschaften), § 69 OKO.; dies jedoch 
dann nicht, "wenn sich die tJberschuldung nur daraus ergibt, daB infolge 
der Entwertung der inlandischen Wahrung fiir die in einer anderen 
Wahrung zu erfiillenden Verbindlichkeiten ein hoherer Betrag erforderlich 
ist als zur Zeit der Entstehung", OVdg. yom 8. Juli 1920, StGBl. Nr. 295 
- eine MaBregel, vor aHem zum Schutze mancher osterreichischer 
Banken getroffen. 

Die Zahlungsstockung, eine ganz voriibergehende Zahlungs
unfahigkeit, ist kein Konkurseroffnungsgrund. 

4. Antrag. Keine Konkurseroffnung von Amts wegen, auch nicht 
bei offenkundigem Vermogensverfall. Antragsberechtigt jeder person
liche Glaubiger, der seine (Konkurs-)Forderung glaubhaft macht, ferner 
der Schuldner selbst, §§ 70, 71 OKO.; § 103 DKO., der allerdings hiezu 
verp£1ichtet ist (Ausnahme: OVdg. v. 8. Juli 1920, StGBl. Nr. 295 unter 
Bedachtnahmeauf Vorkriegsvalutaschulden; Deutsche Bek. v. 8. Mai 1919, 
RGBl. S. 365). 

5. Mindestens zwei personliche Glaubiger oder ein Glaubiger und 
ein glaubhaft gemachter Anfechtungsanspruch, § 73 OKO. (Grund: 
Fiir einen Glaubiger reicht die Zwangsvollstreckung zu). 

6. Ein Konkursvermogen, das vomussichtlich mindestens die Ver
fahrenskosten deckt, oder ein KostenvorschuB des antragstellenden 
Glaubigers oder die Glaubhaftmachung eines Anfechtungsanspruchs, 
§ 73/2 OKO. (nur das letztere laBt § 107 DKO. nicht gelten). 

IV. Der KonkurseroHn ungs beschl uB des inlandischen (nur 
eines solchen)1) Gerichtes entzieht dem Gemeinschuldner im Inland 

1) Eine KonkurserOffnung im Ausland ist in Osterreich wirkungslos. 
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aIlerdings weder die Rechts- noch die Handlungsfahigkeit, wohl aber 
die Verfiigungsbefugnis iiber das Konkursvermogen § 1 OKO.; § 6 DKO. 
Hauptsachlich zur Ausiibung dieser Verfiigungsbefugnis bestellt das 
Gericht einen Masseverwalter, der somit in dieser Funktion der ge
setzliche Stellvertreter (siehe § 14 III) des Gemeinschuldners ist, § 80 
OKO.; § 78 DKO. 

Der EroffnungsbeschluB wird offentlich kundgemacht. 

V. Das Konkursvermogen umfaJ3t grundsatzlich das inlandische, 
nicht exekutionsfreie Vermogen und das auslandische nicht exekutions
freie bewegliche Vermogen des Gemeinschuldners 1), §§ 1, 67 OKO.; 
§ 1 DKO. (sogenanntes Territorialprinzip); es vermehrt sich in Osterreich 
urn jenes Vermogen, das der Gemeinschuldner "wahrend des Konkurses 
erlangt" , § 1 OKO., z. B. durch eine Erbschaft. Doch bleibt dem 
Gemeinschuldner auJ3er dem exekutionsfreien Gut (siehe § 12 VII c) 
noch so viel konkursfrei, ala er durch eigene Tatigkeit oder durch 
unentgeltliche Zuwendungen Dritter (z. B. seines Vaters) wahrend des 
Verfahrens erlangt und zu seiner und der Seinen Alimentation braucht, 
§ 5 OKO. (anders das Deutsche Recht). 

Dieses Konkursvermogen ist yom Masseverwalter zu ermitteln. 
Zu diesem Zwecke besteht eine Anzeigepflicht der Pfandglaubiger und 
eine Anzeige- und Abrechnungspflicht der Buchforderungs- und 
Eskompteglaubiger. Das ermittelte Konkursvermogen ist in einem 
amtlichen Inventar zu verzeichnen, das freilich keine Rechte schafft, 
sondern nur Evidenzzwecken dient, namlich im wesentlichen nur zur 
Grundlage fUr die Verwaltung des Konkursvermogens. 

Das Konkursvermogen vermehrt sich noch um den Erfolg der 
Anfechtungsprozesse 2), die der Masseverwalter, (hier) ala der ge
setzliche Stellvertreter der Konkursglaubiger, nicht gegen den Gemein
schuldner, aber gegen Dritte fiihrt (Klagemonopol § 37 OKO.; § 36 DKO.). 
Die Anfechtungsanspriiche betreffen durchaus "Rechtshandlungen, 
die vor der Konkurseroffnung vorgenommen worden sind und das Ver
mogen des Gemeinschuldners betreffen", § 27 OKO., und die dasselbe 
ungiinstig beeinflussen. Sie setzen auch voraus, daJ3 es zur Konkurs
eroffnung gekommen ist 3). Das Gesetz zahlt die anfechtbaren Tat
bestande taxativ auf. Es handelt sich danach urn Rechtshandlungen, 
a) vorgenommen in Benachteiligungsabsicht (Scheinverkaufe des 
Gemeinschuldners an seine Frau); oder b) als Vermogensverschleude
rungen; oder c) urn unentgeltliche Verfiigungen iiber das gesetzliche oder 

1) Uber das Verfolgungsrecht siehe § 39 IV. 
2) Alb. Ehrenzweig: Kommentar zur Anfechtungsordnung 48 If.; 

Bartsch-Pollak: 201 If. 
. 8) Einzelne dieser Rechtshandlungen sind iibrigens auch auJlerhalb 

des Konkurses anfechtbar. 
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iibliche MaB hinaus (iibergroBe Wohltatigkeit); oder d) urn Glaubiger
begiinstigungen, etwa um die vorzeitige Bezahlung oder Sicherstellung 
eines Glaubigers; oder e) endlich darurn, daB ein Glaubiger zwar 
rechtzeitig und ordnungsgemall bezahlt worden ist, aber von einem 
Schuldner, der schon "im Zustande der Zahlungsumahigkeit war" (dies 
letztere jedoch nur dann, wenn der Zahlung die Konkurseroffnung 
binnen 60 Tagen nachfolgt). Der zuletzt genannte Fall ist der fiir das 
Anfechtungsrecht besonders bezeichnende; denn da hat der Glaubiger 
nur genau das bekommen, was er zu fordern hatte, und muB doch 
aus sozialen Erwagungen, namlich deshalb anfechten lassen, weil der 
Schuldner damals schon zahlungsumahig war und weil er darum nicht 
aIle Glaubiger bezahlen konnte. 

Die Anfechtungsklage richtet sich gegen den begiinstigten Dritten 
oder dessen Erben (unter Umstanden auch gegen den Einzelrechtsnach
folger) und verlangt: "was durch die anfechtbare Handlung dem Ver
mogen des Gemeinschuldners entgangen oder daraus veraullert oder 
aufgegeben worden ist, mull zur Konkursmasse geleistet werden; ist 
dies nicht tunlich, so ist Ersatz zu leisten" § 39 OKO., § 37 DKO.; wo
gegen der Anfechtungsgegner allerdings die "Zuriickstellung seiner 
Gegenleistung aus der Konkursmasse" verlangen darf. 

VI. Glaubigerarten. Nach dem Grundgedanken des Konkurs
verfahrens sollten in ihm alle Glaubiger einander gleichstehen und ein
ander gleichbehandelt werden, z. B. der Eigentiimer einer Uhr, der 
Pfandglaubiger einer Uhr, der Kaufer einer Uhr. Davon ist jedoch 
im Gesetze gar keine Rede. Vielmehr hat man vier verschiedene Glaubiger
arten voneinander zu unterscheiden, von denen jede im Konkurs anders 
ala die andern behandelt wird.. 

Diese vier Arlen sind: Die Aussonderungsberechtigten, 
die (wie z. B. die Eigentiimer) bestimmte Vermogensstiicke aus der 
Konkursmasse verlangen. Die Absonderungsglaubiger, die, wie z. B. 
die Pfandglaubiger, ihre Befriedigung aus dem Werte bestimmter Sachen 
des Gemeinschuldners (Sondermasse) suchen. Die Konkursglaubiger, 
das sind die personlichen Glaubiger des Gemeinschuldners im Zeitpunkte 
der Konkurseroffnung; sie sind aus der "gemeinschaftlichen Konkurs
masse" zu befriedigen. Die Masseglaubiger, das sind Glaubiger, 
die es nach der KonkurserOffnung aus der Abwicklung des Konkurs
verfahrens werden, wie z. B. die Angestellten hinsichtlich ihrer Gehalte 
fiir die Zeit nach der Konkurseroffnung. 

Die Konkurseroffnung andert die Rechtsstellung der Aussonderungs
berechtigten nicht. Auch jene der Absonderungsglaubiger, insbesondere 
ihr Anspruch auf die Befriedigung nach der zeitlichen Rangordnung 
(siehe § 13 IV), bleibt im Konkurs aus wohlerwogenen Riicksichten 
des Realkredits im wesentlichen unberiihrt; nur gehen der Regel nach 



128 Die Lehre yom Kaufmann 

die richter lichen Absonderungsrechte der letzten sechzig Tage vor 
Konkurseroffnung durch diese unter (ein groBer Fortschritt), dies mit 
Ausnahme der fiir offentliche Abgaben erworbenen Absonderungsrechte, 
§ 12 OKO. Auch Masseglaubiger werden im wesentlichen1) so behandelt, 
ala wenn kein Konkurs ware; jeder einzelne muB namlich bei Falligkeit 
bezahlt werden und dad klagen und exequieren; nur wenn mehrere 
nebeneinanderstehende Masseforderungen nicht vollstandig befriedigt 
werden konnen, teilen diese MassegIaubiger das Vorhandene unter
einander verhaltnismaBig. 

So bleiben denn im wesentlichen nur die KonkursgIaubiger uhrig, 
deren Rechtsverfolgung die KO. andert. Ihnen ist eine Klage- und ein 
Zwangsvollstreckungsverbot im Konkurs auferlegt, §§ 6, 10 OKO.; 
§ 12 DKO., und der Grundsatz der zeitlichen Rangordnung ist fiir sie 
beseitigt, § 50 OKO.; § 61 DKO. An dessen Statt tritt eine Einteilung 
der KonkursgIaubiger nach der Art (Qualitat) ihrer Forderungen in drei 2) 
Klassen (in Deutschland in sechs Range), von denen die GIaubiger der 
besseren Klasse vollig befriedigt sein mussen, ehe jene der nachsten 
Klasse zum Zuge kommen; nur innerhalb derselben Klasse teilen die 
Konkursglaubiger nach dem Verhaltnis ihrer Forderungen. An Stelle 
der verbotenen Klage steht dem Konkursglaubiger die Forderungs
anmeldung zu, § 102 OKO., § 138 DKO., die stets auf Geld lauten 
muB, auch wenn der Anspruch urspriinglich nicht auf Geld ging. Die 
Forderung wird dann im· Priifungsverfahren (nicht wie bei einer 
Klage durch das Gericht, sondern) durch den Masseverwalter und allen
falls durch andere Konkursglaubiger und den Gemeinschuldner auf 
ihre Richtigkeit und Klasseneinteilung gepriift. Erst bei Eintritt des 
(seltenen) MiBerfolges dieses Versuches, den Forderungsbestand ohne 
ProzeB festzustellen, ist ein PrufungsprozeB zulii.ssig. So erspart 
das Priifungsverfahren zahlreiche Zivilprozesse. 

VII. Die Organe des Konkursverfahrens sind: a) das Konkurs
gericht, stets ein Gerichtshof erster Instanz 3); b) der Konkurskommissar 
(ein Einzelrichter des Gerichtshofes oder eines Bezirksgerichtes; in 
Deutschland fallt die Scheidung zwischen Konkursgericht und Konkurs. 
kominissar weg); c) der Gemeinschuldner (mit dem Anspruch auf recht
liches Gehor stets im Priifungsverfahren, sonst bei wichtigen Verwaltungs
sachen); d) der Masseverwalter und allenfalls sein Stellvertreter (eine 

1) Der Honoraranspruch des Masseverwalters macht eine Ausnahme. 
2) In Osterreich gehOren u. a. riickstandige Gehaltsanspriiche des 

letzten Jahres vor Konkurseroffnung bis zur Rohe von 2400 S (iiberdies 
der Auslagenersatz) in die erste Klasse der Konkursforderungen (OG. yom 
18. Juli 1924, BGBI. Nr. 54); GescMftsforderungen in die dritte. 

8) Ebenso in der Tschechoslowakei; in Deutschland stets ein Amts
gericht. 
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bezahlte Amtsperson, aber kein Beamter; das Amt kann jedem gro.B
jahrigen Unbescholtenen aufgetragen, aber nur Rechtsanwalten und 
Notaren, und selbst diesen nicht immer, au£gezwungen werden; bei 
"Geldinstituten" darf auch [nur in Osterreich] eine juristische Person 
Verwalter sein); e) die Glaubigerversammlung (im wesentlichen nur 
£iir Wahlen und den Zwangsausgleich); £) der Glaubigerausschu.B (pro
visorisch yom Konkurskommissar ernannt, definitiv von der Glaubiger
versammlung gewahlt), besteht aus Glaubigern oder Nichtglaubigern, 
dient der Unterstiitzung und der Kontrolle des Masseverwalters. 

VIII. Die Glaubigerbefriedigung der Aussonderungsberechtig
ten, Absonderungsglaubiger und Masseglaubiger geschieht dem Wesen 
nach im Konkurse, wie sie au.Berhalb desselben geschehen ware, also 
im Wege der Individualrechtsverfolgung (siehe VI). 

Dagegen solI die Befriedigung der Konkursglaubiger auf eine dem 
Konkursverfahren eigentiimliche Art, auf eine solche geschehen, die 
dem Gedanken Rechnung tragt, es handle sich hier um eine soziale 
Rechtsverfolgung. Vielerlei Moglichkeiten haben sich da im Laufe der 
Zeiten herausgebildet. Zwei von ihnen spielen im Leben eine Rolle: 
die Verteilung des Konkursvermogens und der Zwangsausgleich. 

Behufs Verteilung des Vermogens mu.B dasselbe zu Geldgemacht, 
versilbert werden, oft genug eine wertvernichtende Operation. Soweit 
der Erlos nicht zur Befriedigung der Absonderungs- und Masseglaubiger 
zu verwenden ist, verteilt ihn dalm der Masseverwalter unter die Konkurs
glaubiger nach der unter VI erorterten Rangordnung, und zwar in A b
schlags-, Schlu.B-, allenfalls Nachtragsverteilungen. Den unbe
zahlten Forderungsrest bleibt der Gemeinschuldner schuldig. 

Diese Art der Abwicklung halt die deutsche und namentlich die 
OKO. nicht £iir zweckma.Big. Mit Recht nicht; denn schon die Ver
silberung der Aktiven verringert ihren Wert und ist iiberdies mit einem 
erheblichen Kostenaufwande verbunden. Nur individualistische Er
wagungen konnen sich bei solchen Vermogensverteilungen beruhigen. 
Freilich hat es darum lange gedauert, bis man sich von dieser Art der 
Glaubigerbefriedigung grundsatzlich ab- und dem Zwangsausgleich 
(in Deutschland: Zwangsvergleiche) zuwandte, der seinen Namen nicht 
daher £iihrt, da.B er den Gemeinschuldner zwingt, sondern daher, da.B 
er dies einer Glaubigerminderheit antut; sie wird gegen ihren Willen 
unter den Zwangsausgleich gebeugt. Darin steckt die Uberwindung 
des Individualismus: der einzelne solI den Abschlu.B von Ausgleichen 
nicht dadurch hindern konnen, da.B er sich fum entzieht und ihn dadurch 
dem Gemeinschuldner entwertet. 

Der Zwangsausgleich hat zur Voraussetzung, da.B der Gemein
schuldner den Antrag stellt und da.B allen Glaubigern, mit Ausnahme 
der Konkursglaubiger dritter Klasse. ihre Rechte vorbehalten bleiben oder 

Pollak, Kaufmannisches Recht 2. Auf!. 9 
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daB sie vollig befriedigt oder sichergestellt werden, §§ 149, 150 OKO.; 
ahnIich § 191 DKO. Der Zwangsa usgleich ist dann eine Gerichts
entscheidung auf Grund der Vereinbarung des Gemeinschuldners 
mit der doppelten (Halfte der Anwesenden, Dreiviertel der Forderungs
summe; eine Ausnahme bei Geldinstituten) Mehrheit der Konkurs
glaubiger dritter Klasse dariiber, wie alIe l ) Konkursglaubiger dieser 
Klasse (mit mindestens 10% binnen Jahresfrist)befriedigt werden 
sollen; der etwaige Schuldenrest dad nicht nachgefordert werden, 
der Ausgleich enthalte denn eine WiederaufnahmsklauseI 2). Sonder
begiinstigungen sind (auBer in Osterreich zugunsten von Kleinglaubigern 
bis 1000 S) verboten, nichtig und verhindern die gerichtliche Bestatigung 
des Zwangsausgleichs ebenso, wie eine Verletzung des Gebotes der Mindest
quote es tut. Vor dieser Bestatigung hat das Gericht aber auch um des 
Minderheitsschutzes willen seine sonstige GesetzmaBigkeit und seine 
ZweckmaBigkeit zu priifen; abiindern dad das Gericht nicht. Siehe § 10 IV. 

IX. Das Verfahren. Eroffnungsantrag; Eroffnungsvedahren mit 
Gewahrung des rechtlichen Gehors an den Schuldner; BeschluB fiber 
die Konkurseroffnung; Bestellung des Masseverwalters; Inventar
errichtung; Priifungsvedahren; Aktivenversilberung; Verteilung oder 
(und) Zwangsausgleich; KonkursaufhebungsbeschluB. 

§ 28. Der gerichtliche Ausgleich 3) 

I. Der Vergleich des OABGB. und des DBGB. ist eine giitliche 
Ordnung strittiger oder zweifelhafter Rechte; er entnimmt seinen Inhalt 
dem Willen der VertragschlieBenden. Der auBergerichtliche Aus
gleich ist eine giitliche Vereinbarung fiber die Ordnung von, wenn 
auch nicht strittigen oder zweifelhaften Rechten; auch er entnimmt 
seinen Inhalt dem Willen der Vertragsparteien. Insoferne stehen einander 
der Vergleich und dieser Ausgleich sehr nahe; weder bei dem einen noch 
bei dem andern Vertrage gibt es die Majorisierung einer Minderheit 
wie beirn Zwangsausgleiche. SchlieBt ein Schuldner mit seinen Glaubigern 
auBergerichtliche Ausgleiche, so kann deren Inhalt darum ffir jeden 
Glaubiger ein anderer sein4), etwa dem einen Glaubiger 40%, dem andern 
60% seines Anspruchs zusichern; es sind ja lauter Einzelvertrage. 

1) FUr Vorkriegsschulden von Osterreichern an gewisse ausHindische 
Glaubiger der alliierten und assoziierten Staaten geIten Ausnahmen; o Ges. 
yom 16. Juli 1921, BGBI. Nr. 393 in der Fassung der BGBl. 256/25. 

2) Der im Ausland abgeschlossene Zwangsausgleich ist in Osterreich 
ohne Wirkung (streitig). 

3) Bartsch-Pollak: Konkursordnung, Ausgleichsordnung, An
fechtungsordnung (Osterreich); Lucas: Kommentar zur Vergleichsordnung 
yom 5. Juli 1927, RGBI. I, 139 (Deutschland). 

") A. M. merkwiirdiger Weise OGH. yom 22. September 1914, 
GlUNF. 7034. 
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Dies gilt jedoch nur dann und nur insolange, als dieser auBergericht
liche Ausgleichsversuch gelingt, das heiBt mit jedem Glaubiger zustande 
kommt und eingehalten wird. Da schadet diese individualistische Rege
lung niemandem iiber Gebiihr, mag auch der Inhalt der einzelnen Aus
gleichsvertriige sehr verschieden sein. MiBlingt aber dieser Versuch 
eines auBergerichtlichen Ausgleichs derart, daB es dann zu einem 
gerichtlichen Ausgleichs- oder Konkursverfahren kommt, dann 
greift das osterreichische Gesetz mit einer entschiedenen N euerung 
zugunsten der benachteiligten Gliiubiger ein, und zwar in folgender 
Weise: Zum regelmaBigen Inhalt eines solchen auBergerichtlichen Aus
gleichs gebOrt, daB ein Dritter - nicht der Schuldner - dem Glaubiger 
die Forderung um einen Teilbetrag ihres Nennwertes "abkauft" und 
sich dieselbe abtreten laBt; iiberschreitet nun die Abtretungsvaluta 
jenes Entgelt, das der wirtschaftlichen Lage des Schuldners zur Zeit 
der Abtretung entsprach (sie war etwa 60 statt 40%), so ist das unbillig 
zu Lasten der andern Gliiubiger, und darum wird vom Gesetze die 
Vereinbarung des VbermaBes infolge der Einleitung des gerichtlichen 
Ausgleichsverfahrens oder Konkursverfahrens als nichtig erklart; das 
versprochene V'bermaB darf vom Glaubiger nicht eingefordert und 
es darf, wenn geleistet, zuriickgefordert werden; § 47 OAu8gI0.; § 150 
OKO.; siehe § 10 V. 

Diese Anderung des Inhaltes des auBergerichtlichen Ausgleichs 
beruht nicht auf den iibereinstimmenden Willenserklarungen der Ver
tragsparteien. Sie stellt daher einen starken Eingriff in die sonst maB
gebenden Satze der Rechtsordnung dar, daB Vertrage nicht einseitig 
geandert und daB sie so erfiillt werden sollen, wie sie geschlossen sind. 
Dieser Eingriff ist jedoch durch die Riicksichtnahme auf die benach
teiligten anderen Glaubiger gerechtfertigt. 

II. Starker greift die Rechtsordnung dann ein, wenn es nicht oder 
nicht mit allen Glaubigern zu solchen auBergerichtlichen Ausgleichen 
kommt. Zwar wird nicht von Amts wegen eingeschritten. Aber auf 
Antrag des Schuldners (nicht auch eines Gliiubigers) wird vom Gerichte 
das gerichtliche Ausgleichsverfahren eingeleitet und in diesem 
wird dann nach der Art der Zwangsausgleiche in die Rechte der einzelnen 
Glaubiger eingegriffenl). 

Dieses gerichtliche Ausgleichsverfahren ist ein summarisches, ober
flachliches Verfahren; die Oberfliichlichkeit ist vom Gesetze gewollt, 
um das Verfahren zu einem billigen und schnellenzu gestalten. 

a) Verfahrenseroffnung durch einen inlandischen Gerichts
beschluB lediglich auf den Antrag eines Schuldners, dessen Unter-

1) 1m Ausland eingeleitete Ausgleichsverfahren haben in Osterreich 
keine Wirkung (strittig). 

9* 
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nehmen, eventuell Wohnsitz, eventuell Vermogen im Inlande liegt, 
und der unter Berufung auf seine Zahlungsunfahigkeit rOberschuldung) 
einen bestimmten Ausgleichsantrag (siehe d) stellt; in Deutschland 
muB er dem Gericht iiberdies sofort die Zustimmung der Glaubiger
mehrheit zu diesem Ausgleichsantrage nachweisen (bedenklich). Der 
BeschluB wird offentlich kundgemacht. 

b) Das Vermogen des Ausgleichsschuldners wird weder inven
tarisiert noch durch ein Amtsorgan versilbert. Der Ausgleichsschuldner 
behalt seine Verfiigungsbefugnis (vgl. dagegen § 22 IV), fiihrt selbst 
sein Geschaft fort (iiber seine Antrage auf VertragsabschluB siehe 
§ 6 IV) und erhalt, anders als der Gemeinschuldner, keinen gesetzlichen 
Stellvertreter, sondern einen Ausgleichsverwalter, der im wesent
lichen nur ein Berichterstatter iiber seine Vermogenslage und ein Kontroll
organ mit Einspruchsrecht ist (§ 31 OAusgIO.; § 28 DVdg.). Bei "Ge
schaften, die nicht zum gewohnlichen Geschaftsbetriebe gehoren", 
bedarf der Ausgleichsschuldner allerdings der Zustimmung des Aus
gleichsverwalters, aber auch da handelt der Ausgleichsschuldner und 
nicht in dessen Stellvertretung der Ausgleichsverwalter. 

c} Glaubigerarten: Die Aussonderungsberechtigten; die 
Absonderungsglaubiger (siehe § 22 VI); die Ausgleichsglaubiger, 
das sind jene Personen, die personliche, nicht bevorrechtete Forderungen 
vermogensrechtlichen Inhaltes gegen den Ausgleichsschuldner schon 
im Zeitpunkte der Verfahrenseinleitung hatten (etwa gleich der Gruppe 
der Konkursglaubiger dritter Klasse); die bevorrechteten Glaubiger 
(§§ 23, 23a OAusgIO., im wesentlichen gleich den Masseglaubigern und 
den Konkursglaubigern erster und zweiter Klasse, in Osterreich unter 
Hinzutritt mancher Glaubigerschutzverbande). 

Kein Glaubiger ist an der Erhebung der Klage selbst wahrend 
des Ausgleichsverfahrens gehindert (kein Klageverbot wie bei 
Konkursglaubigern). Aussonderungsberechtigte, Absonderungsglaubiger 
(mit Ausnahme der richterlichen der letzten 60 Tage vor Verfahrens
eroffnung) und bevorrechtete Glaubiger diirfen sogar (zwar keine Konkurs
eroffnung beantragen, aber) Exekution fiihren; die Ausgleichsglaubiger 
diirfen dies freilich nicht. Diese diirfen aber klagen und Urteil erwirken, 
iiberdies ihre Forderung anmelden und Feststellung ohne Urteil er
langen, auch beides nebeneinander tun. Die Forderungsanmeldung 
dient freilich in erster Linie der Stimmrechtsfeststellung fiir die 
Abstimmung iiber den Ausgleichsantrag, erst in zweiter Linie und 
nur bei gelungenem Ausgleich auch der (dann das Urteil er
sparenden) Forderungsfeststellung. 

d) Den Ausgleichsantrag (Mindestquote 35% binnen einem Jahre, 
50% binnen zwei Jahren; in Deutschland 50%. bei qualifizierter 
Mehrheit 30%; in der Tschechoslowakei 35% binnen zwei Jahren) 
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hat der Schuldner und nur er zu formulieren; Sonderbeglinstigungen, 
seien sie offen oder geheim, sind (auBer in Osterreich, zugunsten 
der Kleinglaubiger) verboten und nichtig. Stimmrecht hat jeder 
Ausgleichsglaubiger, der seine Forderung widerspruchslos angemeldet 
hat oder dem auf Widerspruch das Gericht das Stimmrecht zubilligt. 
Zur Annahme des Ausgleichs bedarf es der absoluten Mehrheit der er
schienenen Ausgleichsglaubiger und einer Mehrheit von drei Viertel 
der Forderungen (eine Ausnahme in Osterreich bei "Geldinstituten"). 
Die entscheidende Abstimmung muB in Osterreich 90 Tage 1) nach 
der Einleitung des Ausgleichsverfahrens geschehen, widrigenfalls das 
Verfahren als ergebnislos einzustellen ist (zwingendes Recht). Hat 
der Ausgleichsantrag rechtzeitig die erforderlichen Glaubigermehrheiten 
gefunden, so unterliegt er nun der Priifung des Gerichtes auf seine Gesetz
und Zweckma13igkeit; bejahendenfalls ist er vom Gerichte zu bestatigen. 
Abandern darf das Gericht nicht. Siehe auch § 10 IV. Der gerichtlich 
bestatigte Ausgleich ist eine Gerichtsentscheidung auf Grund der Ver
einbarung des Ausgleichsschuldners mit der eben genannten Mehrheit 
der Ausgleichsglaubiger dariiber, wie alle2) Ausgleichsglaubiger be
friedigt werden sollen; der etwaige Schuldenrest darf nicht nachgefordert 
werden, es sei denn im Ausgleich eine Wiederauflebensklau"lel enthalten. 

e) Organe des Ausgleichsverfahrens: 1. Ausgleichsgericht, 
ein Gerichtshof; 2. Ausgleichskommissar, ein Einzelrichter; 3. Aus
gleichsverwalter, eine honorierte Amtsperson; 4. Schuldner (= Aus
gleichsschuldner); 5. fakultativ der Glaubigerbeirat, vom Ausgleichs
kommissar aus Glaubigern oder Nichtglaubigern ernannt, mit bloB 
beratender Stimme; 6. Gebarungspriifer, zur Unterstlit7.ung des Ver
walters. 

f) Verfahren: Eroffnungsantrag; ErOffnungsbeschluB; Abstim
mungstagsatzung; Beschlu13 des Gerichtes liber die Bestatigung des 
angenommenen Ausgleichs. 

§ 24. Die Geschiiftsaufsicht 
Der Krieg und seine wirtschaftlichen Folgen haben vielfach Personen 

in derart schwierige Vermogenslagen gebracht, daB eine Konkurs
eroffnung oder die Einleitung eines gerichtlichen Ausgleichsverfahrens 

1) Auf Antrag des Ausgleichsamtes durch das Gericht auf ein Jahr 
verlangerbar, o Ges. vom 16. Juli 1921, BGBl. Nr. 393, sonst in Osterreich 
und der Tschechoslowakei auf Antrag des Gerichtes durch das Justiz
ministerium. 

2) Ausnahmen hinsichtlich gewisser Vorkriegsschulden von Oster
reichern an Angehorige der alliierten und assoziierten Machte bestimmt 
das OVorkriegsschuldenges. vom 16. Juli 1921, BGBl. Nr. 393 in der 
Fassung des BGBl. 256/25. 
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hatte nachfolgen sollen. Namentlich im Anfange des KriegeR entstanden 
oft derartige schwierige Wirtschaftslagen, besonders, wenn auch nicht 
ausschlieBlich, bei Kaufleuten einschlieBlich der Handelsgesellschaften. 
Konkurseroffnungen mit ihren ansteckenden Wirkungen schienen nun 
ebenso gefahrlich ala nach der bestehenden Rechtslage unvermeidlich. 
Und doch sollten Konkurse gerade damals vermieden werden, um die 
ohnedies bestehenden Krisen nicht zu verscharfen. Diesem Bediirfnisse 
verdankte das Institut der Geschaftsaufsicht seine Entstehung. 
Die Entstehungsgriinde sind weggefallen. Das Institut ist in Deutschland 
aufgehoben; in Osterreich und in der Tschechoslowakei besteht es 
formell fort, ist aber materiell bedeutungslos. 

Drittes Kapitel 

Das Unternehmen 
§ 25. Die Geschaftsgriioduog1} 

I. Das OHGB. spricht in den Artikeln 22 bis 24 und 4, 271 bis 274 
(§§ 22 DHGB.) yom "Handelsgeschaft" in einem zweifachen Sinne: 
zur Bezeichnung der einzelnen Geschafte (Vertrage) und zur Bezeichnung 
des Handelsbetriebes, des Unternehmens. Nur im letzteren Sinn ist 
hier yom Handelsgeschaft die Rede. 

II. Das Unternehmen, namentlich das Handelsgeschaft, ist 
keine, namentlich keine bloBe Anhaufung von Sachen, etwa zusammen
fallend mit dem Inhalte des kaufmannischen Inventars, mit dem Ge
schaftsvermogen. Das Unternehmen greift einerseits damber hinaus, 
bleibt bestehen, wenn die eben genannten Sachen, z. B. das Waren
lager, fehlen, sich andern oder ganz fortfallen; es sei denn, das geschehe 
gerade um der Betrie bseinstellung willen (Ausverkauf). Anderseits 
kann der Betrieb eingestellt werden, das Unternehmen enden, obwohl 
die Sachen (Warenlager, AuBenstande usw.) unangetastet vorhanden 
sind. Das Unternehmen ist ein zu wirtschaftlichen Zwecken 
organisierter Wirtschafts betrie b mit Ka pi tal und Ar bei t. 
Zu ihm gehOren ein Risiko, ein Absatzgebiet und eine Kundschaft, der 
Regel nach auch, aber nicht notwendigerweise (Marktfahrer) ein be
stimmter Standort oder ein bestimmtes Gescha£tslokal, keineswegs immer 
ein Warenlager (Rechtsanwaltskanzlei 2), Dienstvermittlungsinstitut). 

Das Unternehmen 3) ("unser Haus") ist kein Rechtssubjekt, keine 
Person, sondern stets ein Rech tso bj ekt. Es hat weder Forderungen 

1) Pisko: Das Unternehmen; Wieland: Handelsr. I 249 ff. 
2) OGH. vom 30.Mai1901 GlUNF. 1437; v. 17. Marz 1904 GlUNF. 4560. 
3) Nur selten gebrauchen Gesetze das Wort "Unternehmen" statt 

"Unternehmer"; da handelt es sich dann um einen fahrlassigen Sprach
gebrauch. 
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noch Schulden; "Geschiiftsschulden" sind solche des Geschaftsherrn, 
nicht des Unternehmens. Dagegen kann das Unternehmen ala ein Rechts· 
objekt verauBert (Art. 22 OHGB., § 22 DRGB.), verpachtet, verpfandet, 
vererbt, vermacht, sogar (in Osterreich) in Exekution gezogen werden 
(§ 341 OEO.). Dabei stellt das Unternehmen einen selbstandigen Ver· 
kehrsgegenstand dar; wer ein "Randelsgeschaft" kauft, hat damit 
nicht notwendigerweise auch dessen Warenlager gekauft. Es gingen 
folgerichtig auch die Geschaftsschulden an sich, nicht notwendigerweise 
auf den Erwerber des Unternehmens iiber; doch bestehen aus Verkehrs· 
riicksichten besondere Vorschriften iiber den Passiveniibergang; 
siehe § 9 IV. Enger hangen Schutzmarke und Firma mit dem Unter· 
nehmen zusammen: die Schutzmarke klebt an ihm, geht darum vor· 
behaltlich einer abweichenden Vereinbarung mit dem Unternehmen 
iiber, § 9 OMarkenschutzGes. yom 6. Janner 1890, RGBI. Nr. 19; die 
Firma geht zwar nicht mit dem Unternehmen von selbst auf den neuen 
Erwerber iiber, darf aber mit dem Unternehmen (dagegen nicht ohne 
dieses) iibertragen werden; Artikel 23 OHGB.; § 23 DRGB. 

III. Die Griind ung eines Unternehmens steht in Osterreich grund. 
satzlich jedem frei, ohne Unterschied von Alter, Religion, Nationalitat, 
Rasse, Geschlecht, Stand, StaatsangehOrigkeit (siehe das einzelne und 
die Beschrankungen im § 15). Doch bestehen gewerbepolizeiliche 
Beschrankungen. Werden sie nicht eingehalten, so kann Strafe und 
behordliche SchlieBung des Betriebes eintreten; die bis zu dieser 
SchlieBung im Betrieb abgeschlossenen Rechtsgescha£te sind jedoch 
giiltig und verbindlich, Artikel 11, 276 ORGB.; § 7 DRGB. 

Fiir diese gewer bepolizeilichen Beschrankungen muB man 
unterscheiden, ob das Unternehmen der OGewO. unterliegt oder nicht. 

1. Die OGewO. teilt die ihr unterstellten Unternehmen ein: 
a) in freie. BloBe Anmeldep£licht bei der GewerbebehOrde; 
b) in handwerksmaBige. Zum Betriebe bedarf es nicht bloB 

der Anmeldung, sondern auch des Befiihigungsnachweises; 
dieser gibt - trotzdem die Genossenschaft noch anlaBlich der, natiirlich 
spateren, Gewerbeanmeldung zur Erstattung eines Gutachtens (nur) 
iiber diesen Nachweis be£ugt ist - ein Recht zum Gewerbebetrieb. 
Von der Erbringung des Nachweises sind allerdings befreit und damit 
zu den £reien Gewerben gestellt: die Randelsgewerbe (Ausnahmen: der 
Detailhandel im GemLchtwarenhandel; der Kolonial., Spezerei. und 
Materialienhandel); die fabriksmaBigen (siehe § 18 III) Betriebe; jene 
zur Rerstellung patentierter Erfindungen (§ 17 OPatGes.; siehe § 31 IV); 
der Betrieb des verstorbenen Gewerbsmannes zugunsten der Witwe 
bis zu deren Wiederverehelichung und der minderjahrigen Kinder bis 
zur GroBjahrigkeit. Es gibt mehr als fiinfzig handwerksmaBige Gewerbe, 
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so daB die Belastung des Verkehrs mit diesem wenig wertvollen Be
£ahigungsnachweise stark ist; 

c) in konzessionierte, konzessionspflichtige. Zum Betriebe eines 
konzessionierten Gewerbes geniigt die Betriebsanmeldung nicht, 
sondern es bedarf einer Konzession der GewerbebehOrde, deren Erteilung 
im behordlichen Ermessen steht (keine Anrufung des Verwaltungsgerichts
hofes, wenn "von diesem Ermessen im Sinne des Gesetzes Gebrauch 
gemacht" wurde 1), Art. 1290BVG.) und die uniibertragbar und unver
erblich ist. Die VerwaltungsbehOrde hat die Frage, ob die Konzession zum 
Gewerbebetriebe zu erteilen sei, aus Erwagungen nicht iiber das Inter
esse des einzelnen, sondern iiber das offentliche Interesse zu beantworten 
und (nur) darum ein Gutachten der Genossenschaft entgegenzunehmen: 
nicht der Schutz vor Konkurrenz, sondern der Schutz des Publikums 
ist der entscheidende Gesichtspunkt. - Von der Notwendigkeit, eine 
solche Konzession zu erlangen, sind befreit der Erfinder, ferner die 
Witwe und die minderjahrigen Kinder des Gewerbetreibenden. Es 
gibt mehr als zwanzig konzessionspflichtige Gewerbe, darunter die 
Buchhandlungen und Buchdruckereien2), die Baumeister-, Rauchfang
kehrer- und Schankgewerbe, jene der Ausgleichsvermittler, Privat
geschaftsvermittler, auBer in Handelsgeschaften. 

2. FUr die der OGewO. nicht unterstellten Unternehmen 
gelten andere Gebote. Haufig enthalten diese auch einen Konzessions
zwang. Das gilt unter andern fiir Bankgeschafte, und zwar auch von 
Einzelkaufleuten (OGes. v. 29. Juli 1924, BGBI. Nr. 284; Vdg. v. 
17. Juli 1925, BGBI. Nr. 263), es handle sich denn lediglich urn Borse
geschafte auf eigene Rechnung; ferner fiir Sparkassen, offentliche 
Lagerhauser mit oder ohne Freilager (§ 45 III), Bergbau, Theater
und Kinobetrieb, Telegraphenagenturen, Hausierer (Hausierpatent v. 
4. September 1852, RGBI. Nr. 252; OGes. v. 30. Marz 1922, BGBI. 
Nr.204). 

IV. Betriebsstatte und Betriebsanlage, §§ 25 ff. OGewO. 
Nur fiir die letzteren bedarf es einer behOrdlichen Genehmigung, und 
auch da nur, wenn besondere Feuerstatten oder Motore dazugehoren 
oder wenn die Anlage gesundheitsschadlich, sicherheitsgefahrlich, 
ungewohnlich larmend oder iibelriechend ist. 

Die Gewerbe- und BaubehOrde priift nur diese Sachlage, nicht 
die durch die Errichtung der Anlage aufgeworfenen Privatrechtsfragen, 
z. B. nicht die Frage, ob ein grundbiicherlich eingetragenes Bauverbot 
wirksam auf dem Baugrunde laste. 

1) Daher Begriindungszwang fUr die Entscheidung der Verwaltungs
behOrden. 

2) Da solI der Konzessionszwang beseitigt werden. 



Die Niederlassung 137 

V. Die Betrie bspflicht besteht nach der OGewO. nur ffir Backer, 
Fleischer, Rauchfangkehrer, KanaIraumer und Transportgewerbe
treibende; die beabsichtigte Betriebseinstellung muB da bei sonstiger 
Strafe yom Gewerbeinhaber vier Wochen vor dem Einstellungstage 
der GewerbebehOrde angezeigt werden. AuBerhalb der o GewO. ist 
die Betriebspflicht den dem offentlichen Verkehre dienenden Eisenbahn
und Schiffahrtsunternehmern auferlegt und besteht auch fUr Post, 
Telegraphen und Fernsprecher. 

Aus der Betriebspflicht folgt nicht notwendigerweise ein Kontra
hierungszwang, das ist die VertragsabschluBpflicht mit jedem Antrag
steller zu den gleichen Tarifen und sonstigen Bedingungen. Dieser ist 
auferlegt den Eisenbahn- (§§ 3, 53 EisVO.), Schiffahrtsunternehmern, 
der Post, den Telegraphen- und Fernsprecherunternehmern, in gewissem 
MaBe (§ 358 OStG.) den Arzten und Rebammen, endlich den "Gewerbs
leuten, welche Waren, die zu den notwendigen Bedurfnissen des taglichen 
Lebens gehOren, zum allgemeinen Ankaufe feilbieten", § 482 OStGes. 
(GreiBIer, Gastwirte). Diese zuletzt genannte Vorschrift war zur Zeit 
des groBen Warenmangels gegen das Kriegsende zu mehrfach in An
wendung gekommen, ist aber jetzt wieder zur fruheren Bedeutungs
losigkeit herabgesunken. Mnlich steht es mit den in den letzten J ahren 
haufigen Rayonierungen der Kunden bei den Gewerbsleuten fiir 
Bedarfsartikel des taglichen Lebens; auch diese Rayonierungen sind 
jetzt bedeutungslos geworden. 

§ 26. Die Niederlassungl) 
1. Der Unternehmer, insbesondere der Kaufmann, bedarf zwar 

nicht notwendigerweise eines festen ortlichen Mittelpunktes fur seinen 
Gsschaftsbetrieb (siehe § 25 II); wohl aber ist ein solcher Mittelpunkt 
der Regel nach vorhanden. 

Unter der Niederlassung versteht man den (wirklichen, nicht bloB 
vorgeschutzten) Mittelpunkt des Geschaftes, unter einer Randelsnieder
lassung jenen eines Randelsbetriebes. Rieran knupft sich die Zustandigkeit 
des Registergerichtes fur die Firmenregistrierung, Artikel 19 ORGB.; 
§ 29 DRGB., und ein Gerichtsstand ffir jene Zivilklagen gegen den 
Geschaftsherrn, die sich auf seine geschaftliche Tatigkeit beziehen, 
§ 87 OIN., § 21 DZPO., ferner fur Klagen auf Grund des § 22 des 
OGes. gegen den unlauteren Wettbewerb (ebenso § 24 des DGes. v. 
7. Juni 1909, RGB!. S. 499). In Osterreich ist uberdies noch ein 
solcher Gerichtsstand bei der Niederlassung des seinen Kaufpreis ein
klagenden registrierten Kaufmannes begrundet, wenn der Beklagte ein 
Kaufmann und wenn Bestellung und Ablieferung urkundlich nach-

1) Wieland: Handelsr. I 159 ff.; Pisko: Lehrb. 53. 
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gewiesen ist (§ 87 a OIN.; wichtig gegen ungarische Kaufer). An den 
Sitz des Untemehmens kniipft sich auch die Zustandigkeit fiir die 
Eroffnung des Konkurses und fiir die Einleitung des gerichtlichen 
Ausgleichsverfahrens (siehe §§ 22, 23). 

II. tjber die Zulassigkeit von selbstandigen Niederlassungen 
der Auslander iiberhaupt siehe §§ 14 ITI, 18 IV. 

ITI. Die Hauptniederlassung ist der Zentralpunkt, der wirt
schaftliche Mittelpunkt der auf mehrere Betriebe an verschiedenen 
Orten ausgedehnten geschaftlichen Tatigkeit eines Kaufmannes. Ein 
Einzelkaufmann kann mehrere Hauptniederlassungen haben, Handels
gesellschaften dagegen nur eine (Art. 86 Z. 2 OHGB.: "der Ort, wo sie 
ihren Sitz hat"), eine Vorschrift, deren ZweckmaIligkeit zweifelhaft ist. 
Wollen die Gesellschafter dennoch mehrere Hauptniederlassungen 
(z. B. fiir verschiedene Geschaftszweige) haben, so bleibt ihnen nur iibrig, 
mehrere Handelsgesellschaften zu griinden! 

IV. Zweigniederlassungen sind solche Niederlassungen, die, 
an einem andem Ort als die Hauptniederlassung bestehend, von dieser 
nach innen hin rechtlich und wirtschaftlich abhangen, wahrend sie nach 
auBen hin selbstandig Rechtsgeschafte abschlieBen und ausfiihren 
diirfen. Darum sind Fabriken, Eisenbahnstationen (streitig; siehe Ges. 
v. 19. Juli 1923, BGB!. Nr. 407), Niederlassungen von Versicherungs
agenten (diese hatten denn ausnahmsweise eine AbschluBvollmacht, 
§ 47 VI a) keine Zweigniederlassungen. Die Zweigniederlassung ist dann, 
wenn die Hauptniederlassung es ist, registrierungspflichtig, Artikel 21 
OHGB.; § 13 DHGB. 

Nebenstellen nach Art der Zweigniederlassungen, jedoch am Orte 
der Hauptniederlassung gelegen, sind Filialen (der Sprachgebrauch 
schwankt iibrigens) und nicht registrierungspflichtig. 

V. Ob ein Kaufmann oder eine Handelsgesellschaft, deren Haupt
niederlassung in Osterreich ihren Sitz hat, eine Zweigniederlassung 
dieser Hauptniederlassung im Ausland errichten diirfe, das richtet 
sich nach dem auslandischen Rechte. 

Fiir den umgekehrten Fall (der Auslander will in Osterreich eine 
Zweigniederlassung, also eine vom auslandischen Haupthaus rechtlich 
und wirtschaftlich abhangige Niederlassung errichten) ist gesetzlich 
verfiigt: a) Ungarischen Gesellschaften ist dies gestattet (Ges. v. 
27. Juni 1878, RGB!. Nr. 63, das freilich nicht von allen Gesellschaften 
spricht); man wird diese Erlaubnis wohl auch auf Einzelkaufleute 
auszudehnen haben. b) Auslandische Aktiengesellschaften, Kom
manditgesellschaften auf Aktien und Versicherungsgesellschaften (auBer 
den ungarischen) bediirfen -zum gewerbemii.Bigen Geschaftsbetrieb 
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in Osterreich einer Konzession der VerwaltungsbehOrde1), auf Grund 
welcher sie dann berechtigt und verpflichtet sind, in Osterreich eine 
Reprasentanz zu errichten (KaisV. v. 29. November 1865, RGB!. 
Nr. 127; Ges. v. 29. Marz 1873, RGBl. Nr. 42; Ausnahmen fur manche 
Neuauslander VA. v. 21. Marz 1919, StGBI. Nr. 189); diese Reprasentanz 
ist eine Zweigniederlassung der auslandischen Hauptanstalt, nur von 
Rechts wegen mit einer zwingend vorgeschriebenen Selbstandigkeit nach 
augen hin bedacht. Gleichartiges bestimmen die §§ 107, 108, III OGes. 
vom 6. Marz 1906, RGB!. Nr. 58, ffir die Gesellschaften mit beschrankter 
Haftung2). c) Ffir auslandische Einzelkaufleute, offene Handels
gesellschaften und Kommanditgesellschaften auger den 
ungarischen gilt die Erlaubnis zur Errichtung von Zweigniederlassungen 
nur auf Grund Staatsvertrages, da sonst kein Rechtssatz sie verfugt; 
sie sind mangels Staatsvertrages darauf verwiesen in Osterreich eine 
Hauptniederlassung zu griinden (siehe aber hiezu oben II). 

§ 27. Die Bezeichnung des Unternehmens 
I. Die Firma ist keine Bezeichnung des Unternehmens, sondern 

eine solche des Unternehmers; siehe § 18 VII, § 20. 
II. Die Etablissementsbezeichnung3) dagegen ist die augere 

Bezeichnung des" Geschiiftes" im Gegensatze zur Firma, die den Geschafts
herrn bezeichnet (§§ 46 ff. OGewO.; DGes. v. 7. Juni 1909, RGB!. 
Nr.499). 

Es besteht kein Zwang zur Etablissementsbezeichnung und sie iet 
auch nur ffir Geschiifte ublich, die mit dem Publikum im unmittelbaren 
Verkehr stehen, wie Gasthauser, Parfumeriegeschafte. Jede Etablisse
mentsbezeichnung ist (auch dem Minderkaufmann) erlaubt (und daher 
auch beliebig abanderbar), die nicht mit den Straf- und Polizeigesetzen 
oder mit Rechten Dritter im Widerspruch steht, und die sich nicht 
eines Namens bedient, der von der registrierten Firma des Unter
nehmers abweicht 4). Aber nicht jede solche Bezeichnung ist des behOrd
lichen Schutzes fahig. a) Hiezu ist vor allem erforderlich, daB sie das 
Geschaft einigermaBen individualisiere; "Kleiderhaus" ist darum keine 
schutzfahige Etablissementsbezeichnung, wohl aber "Erstes Mariahilfer 
Kleiderhaus". b) Ferner darf sie der Wahrheit nicht widersprechen 
("Anstalt" fUr ein kleines Unternehmen) und c) darf sie nicht, ob nun 
beabsichtigter- oder unbeabsichtigterweise, zur Tauschung des Publikums 

1) Die ohne Zulassung abgeschlossenen Geschafte sind aber gilltig, 
Art. 11, 276 ORGB. 

2) Die Rechtsprechung schwankt. Vgl. Walker: Internationales Privat
recht, 174 £f. 

3) Pisko, Lehrb. 69. 
4) OGR. yom 20. Februar 1900, Amtl. SIg. 228. 
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geeignet sein ("Neue Post", "Junge Post"). d) Den biirgerlichen Namen 
eines andern dad man iiberdies als Etablissementsbezeichnung nur 
mit dessen Zustimmung fiihren (§ 15 III). 

Die Etablissementsbezeichnung ist nicht bestimmt, statt des Namens 
"!erwendet zu werden; der Hotelier soll mit seinem N amen oder mit 
seiner Firma, nicht mit "Hotel Metropole" unterschreiben. Tut er 
dies dennoch, so ist er freilich aus dieser Art Unterschrift berechtigt 
und verpflichtet. 

III. Von Amts wegen wird die (an sich zulassige) Etablissements
bezeichnung nicht verfolgt und nicht geschiitzt, sondern nur auf Antrag. 

In Osterreich gewahrt den Schutz fiir die Zukunft die Gewer be
behorde; von ihr darf der "Verletzte" "die Einstellung des ferneren 
Gebrauchs ... , die Untersagung der falschlichen Ankiindigung" fordern; 
Schadenersatzanspriiche des Verletzten dagegen fiir die Vergangenheit 
sind vor Gericht geltend zu machen (in Deutschland sind stets die Ge
richte zustandig). Dieser Schutz wird (Gegenseitigkeit vorausgesetzt) 
gewahrt, ob nun der im Inlande seBhafte Geschaftsherr ein Osterreicher 
oder ein Auslander ist; auch wenn sich die Niederlassung nicht in Oster
reich befindet, wird ihre Bezeichnung in Osterreich unter der Voraus
setzung der Gegenseitigkeit geschiitzt. 

Der Schutz, den die GewerbebehOrde gewahrt, reicht freilich nicht 
weiter als das Bediirfnis des schutzbediidtigen Unternehmers im ein
zelnen Falle. Das hangt mit der Gesetzeslage zusammen. Wahrend 
namlich Artikel 20 OHGB., § 30 DHGB. die inhaltlichen Grenzen des 
Firmaschutzes genau und generell bestimmt (territorial auf den 
Ort oder die Gemeinde, sprachlich auf die deutliche Unterscheidbarkeit, 
aber nicht auf die Branche beschrankt), ist eine derartige genaue gesetz
liche Vorschrift bei der Etablissementsbezeichnung nicht erlassen; die 
Behorde hat darum von Fall zu Fall zu untersuchen, ob und inwieweit 
ein solches Schutzbediirfnis, also eine solche Verwechslungsgefahr 
vorliegt (Gasthaus "Zum Ritter", Drogerie "Zum Ritter"). 

IV. Die Etablissementsbezeichnung ist ala solche zur Eintragung 
in das Handelsregister weder bestimmt noch geeignet. Nur in der Form 
des Firmenzusatzes, Artikel 16/2 OHGB., § 18/2 DHGB. kann eine 
solche Registrierung geschehen, ist aber dann ein Firmenbestandteil 
und darum auch der beliebigen Anderung durch den Inhaber entzogen, 
welche diesem bei reinen Etablissementsbezeichnungen grundsatzlich 
zusteht. 

V. Anhang. Ala Auszeichnung dad "Gewerbeunternehmungen" 
vom Bundesministerium fiir Handel und Verkehr gestattet werden, 
"in ihrem geschaftlichen Verkehr das Staatswappen des Bundes zu 
fiihren" (OGes. v. 3. Marz 1922, BGBI. Nr. 136). 

Uber Zeitungstitel siehe § 28 III e). 
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§ 28. Schutz gegen Wettbewerb 
I. Unsere Wirtschaftsordnung ist auf dem Gedanken der 

Konkurrenz des einzelnen aufgebaut; von dieser erwarten ihre Freunde 
die starkste Produktion, die beste Verteilungsart der Giiter und den 
angemessensten Erfolg fiir den einzelnen. Die Rechtsordnung ist 
dieser Auffassung beigetreten und steht darum auf dem Standpunkte: 
Schutz vor einer Konkurrenz wird von der Rechtsordnung 
grundsatzlich nicht gewahrt. 

II. Der Satz erleidet jedoch eine Reihe von Ausnahmen: 

a) Die staatliche Monopolverwaltung, so jene fiir Tabak 
und Salz (in Osterreich), ist im Rahmen des Monopols vor der Kon
kurrenz, oft zum Nachteile des Publikums, geschiitzt; finanzielle Er
wagungen gehen hier den sonstigen wirtschaftspolitischen vor. 

b) Gesetzliche Konkurrenzverbote (freilich lauter solche nach
giebigen Rechtes) bestehen in Osterreich zu Lasten 1. der personlich 
haftenden Gesellschafter (§ 20 II, V), 2. der Geschaftsfiihrer der Gesell
schaft m. b. H. (§ 20 VI), 3. der Geschaftsleitung gemeinwirtschaftlicher 
Unternehmungen (§ 20 VII), ferner 4. der Teilnehmer an einer Erwerbs
gesellschaft des OABGB. (§ 21 III); in Deutschland iiberdies auch zu 
Lasten vom Vorstand und Aufsichtsrat bei den Aktien- und Kommandit
aktiengesellschaften (§ 20 IV, V). Ein solches gesetzliches Konkurrenz
verbot besteht ferner zu Lasten 5. der Privatangestellten nach § 7 
OGes. vom n. Mai 1921, BGBl. Nr. 292 (nachgiebiges Recht). Diese 
Beschrankungen der Konkurrenz beruhen durchwegs auf dem Gedanken, 
daB hier der Wettbewerb dem Treueverhaltnisse widerspreche; das 
Wettbewerbsverbot als ein gesetzliches 1) endet darum mit diesem 
Treueverhaltnisse. 

c) Jeder biirgerliche und (zulassige) Deckname ist gegen MiB
brauch geschiitzt, § 15 III. 

d) J ede registrierte Firma ist gegen gleichnamige oder nicht 
deutlich unterschiedene Firmen (welcher Branche immer) "an demselben 
Orte oder in derselben Gemeinde" geschiitzt, Artikel 20 OHGB.; § 30 
DHGB. (nachgiebiges Recht, wie Art. 26/1 OHGB. ergibt); § 18 DGes. 
vom 7. Juni 1909, RGBl. S.499. 

e) Jede an sich zulassige Etablissementsbezeichnung ist gegen 
gleiche oder tauschend ahnliche Etablissementsbezeichnungen in so 
weitem Umfange geschiitzt, als die Verwechslungsgefahr besteht (§ 27 III) ; 
ein solcher Schutz wird darum in der Regel nur gegen Branche
angehorige gewahrt werden, aber nicht immer auf den Ort beschrankt 
sein, an dem das Unternehmen seinen Sitz hat. 

1) VertragsmaJ3ige Verbote sind in gewissem Umfang auch ffir die 
Zeit nachher zulassig. 
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f) Markenschutz, Musterschutz und Erfinderschutz be
schranken die Konkurrenz, schiitzen also gegen Wettbewerb. Siehe 
§§ 29, 30, 3l. 

III. Die unter II. genannten Rechtseinrichtungen beschranken den 
Wettbewerb, er sei ein lauterer oder unlauterer; sie suchen dem 
einzelnen die Friichte seiner geistigen und sonstigen Tatigkeit dadurch 
zu sichern, daB andere sich nicht der gleichen Behelfe zur Erzielung 
dieser Friichte bedienen diirfen. 

Daneben gibt es aber auch Rechtseinrichtungen, die sich nur gegen 
den unlauteren Wettbewerb (namentlich im Geschaftsverkehr) richten 
(insbesondere OGes. v. 26. September 1923, BGBl. Nr. 531 1); DGes. 
v. 7. Juni 1909, RGBl. S. 489; auch die Tschechoslowakei hat seit 
28. Juli 1927 ein Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb). 

Ein unlauterer Wettbewerber ist jener, der solche ungehorige 
Handlungen vornimmt, die bestimmt und geeignet sind, den Erfolg 
der Tatigkeit des Konkurrenten zu beeintrachtigen. Solche Wett
bewerber gibt es nicht bloB im Kaufmannsstand; jede auBere Form 
der Streberei ist, z. B. im Verhaltnis zum Konkurrenten, ein unlauterer 
Wettbewerb. Aber in der Regel denkt man bei Wettbewerbsfragen 
an Kaufleute und da muB man als einen unlauteren jenen Wettbewerb 
bezeichnen, der sich im geschaftlichen Verkehre solcher Mittel bedient, 
die durchschnittlich denkende anstandige Kaufleute seiner Branche 
nicht zu solchen Zwecken anwenden wiirden, mogen die Mittel auch 
vom Gesetze nicht eben ausdriicklich verboten sein. 

Gegen diesen unlauteren Wettbewerb reagieren neben einzelnen 
sonstigen Vorschriften insbesondere die Wettbewerbsgesetze. Sie 
enthalten ein weitgefaBtes Generalverbot sittenwidriger Handlungen 
und iiberdies Spezialverbote einzelner bestimmter Tatbestande. Das 
generelie Verbot von Handlungen, die gegen die guten Sitten verstoBen, 
ware friiher in Osterreich bei der Verschiedenheit der Kulturstufen 
einzelner Bevolkerungsteile recht bedenklich gewesen und stelit auch 
jetzt noch mit Riicksicht auf die Unvorhersehbarkeit der richterlichen 
Beurteilung ein Element der Unsicherheit dar; nur ist es jetzt wohl 
unentbehrlich. Denn kein Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
kann durch Einzelvorschriften alie Formen dieses Wettbewerbes trefien, 
da sich solche stets neti bilden. 

Osterreich hatte lange kein entsprechend zusammenfassendes Sonder
gesetz; die Regierungsversuche waren zum Teil an juridisch-technischen 
Schwierigkeiten gescheitert, zum Teil daran, daB der Kulturstand und 
die Auffassung von dem, was gute Sitte sei, in den einzelnen Teilen 

1) Kadecka: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (1924); 
Weiser: Entscheidungen... zum Gesetz gegen den unlauteren Wett
bewerb (6sterreich und Deutschland) 1927. 
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der Doppelmonarchie sehr verschieden waren. Es blieb darum lange 
bei zerstreuten Sondervorschriften in verschiedenen Gesetzen. Da 
legte Artike1266 des Staatsvertrages von St. Germain en Laye (:)sterreich 
die Verbindlichkeit auf, die erforderlichen Gesetzgebungs- (und Ver
waltungs-) MaBnahmen gegen den unlauteren Wettbewerb zu erlassen; 
die Regierung hat in weitherziger Auslegung dieser Verbindlichkeit 
eine Gesetzesvorlage dem Nationalrat vorgelegt, die nun als Gesetz 
verkiindet ist. 

a) Niemand darf "im geschaftlichen Verkehr" gegen die guten 
Sitten handeln, das ist Handlungen setzen, die anstandige Geschafts
leute dieser Gruppe miBbilligen wiirden; so darf z. B. keine Zeitung 
die Rundfunknachrichten einer anderen abfangen und ohne Quellen
angabe verarbeitet oder unverarbeitet verOffentlichen. Oberdies darf 
auch auBerhalb des geschaftlichen Verkehres niemand einem andern 
absichtlich einen Schaden zufiigen, sei es auch in einer an sich 
befugten, aber offenbar schikanosen Rechtsausiibung (§ 1295/2 (:)ABGB.: 
Versperren einer Durchgangstiire zum Laden des Konkurrenten). 

b) Wahrheitswidrige Anpreisungen geschaftlicher Verhalt
nisse (z. B. daB besonders billige Einkaufsquellen zur Verfiigung ge
standen hatten) "in offentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, 
die fiir einen groBeren Kreis von Personen bestimmt sind", sind (ohne 
Riicksicht auf ihren Erfolg) verboten, wenn sie "geeignet sind, den 
Anschein eines besonders giinstigen Angebotes hervorzurufen. Offen
kundige Reklameiibertreibungen ("verkaufe am billigsten auf der 
Erde") fallen demnach nicht hieher. Sonst Klage auf Unterlassung 
und auf Schadenersatz; enthalten solche Anpreisungen "wissentlich 
unwahre und zur Irrefiihrung geeignete Angaben", so sind sie auch 
(auf Privatanklage) strafbar (§§ 2, 4 (:)Ges.; §§ 3, 4 DWettbewGes.). 

Es gibt, wie selbstverstandlich, eine im vorhinein unmeBbare Zahl 
solcher wahrheitswidriger Anpreisungen in Wort und Bild. Einer Anzahl 
von ihnen, die als besonders bedenklich betrachtet werden, sucht 
darum der Gesetzgeber nicht bloB zivil- und strafrechtlich, sondern 
auch auf dem Wege des Verwaltungsverfahrens zu begegnen. 

IX) Darum sind offentliche Ankiindigungen von Warenverkaufen aus 
einer Konkursmasse besonders verboten und von der Gewerbebehorde 
von Amts wegen strafbar, wenn die Waren "nicht mehr zum Bestande 
der Konkursmasse gehOren" (§ 30 (:)WBGes., § 6 DWettbewGes.). 
Die bei der Gelegenheit solcher Ausverkaufe abgeschlossenen Vertrage 
sind aber giiltig. 

~) (:)Uentliche angekiindete Ausverkaufe "zum Zwecke 
der beschleunigten VerauBerung... im KleinverschleiBe" bediirfen 
grundsatzlich (in Deutschland fakultativ, § 7 DWettbewGes.) einer 
Bewilligung der GewerbebehOrde «:)Ges. v. 16. Janner 1895, RGBI. 
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Nr. 26), und zwar jener erster Instanz bei einer Ausverkaufsdauer bis 
zu drei Monaten, der Landesregierung bis zur Hochstdauer eines Jahres. 
"Vor ... Bewilligung darf ein Ausverkauf weder angekiindigt noch 
begonnen ... werden". 1st aber der Verkauf, sei es auch ein offentlich 
angekiindeter, vom Gericht oder von sonst einer BehOrde angeordnet oder 
vom Konkursmasseverwalter verfiigt, dann bOOarf es keiner Bewilligung 
nach dem Ges. vom 16. Janner 1895, RGB!. Nr. 26; die Verkaufe im 
gerichtlichen Ausgleichsverfahren (§ 23) dagegen sind an dieses Gesetz 
iiber die Ausverkaufe gebunden, und zwar deshalb, weil da der Aus
gleichsschuldner selbst, nicht der Ausgleichsverwalter verkauft. 

Die Belastung des Geschaftsverkehres durch die Einschiebung 
dieser behOrdlichen Bewilligung erklart sich durch den Erfahrungssatz, 
daB der Konsument meint, im Ausverkaufe billig zu kaufen. Darum 
sollen nur wirkliche Ausverkaufe (kein Nachschieben von Waren bei 
sonstiger behOrdlicher SchlieBung des Ausverkaufes) als solche angekiindet 
werden diirfen und darum muB der Antragsteller den Grund des Aus
verkaufes der BehOrde mitteilen (Todesfall, Geschaftsauflassung usw.). 
Gleichgiiltig ist, ob der Verkaufer gerade einen "Ausverkauf" ankiindet; 
jede gleichbedeutende Wendung, wie z. B. "Geschaftsauflosung wegen 
Todesfalles" zwingt den Verkaufslustigen, die behOrdliche Bewilligung 
in Antrag zu bringen (daher "Saisonverkauf", "Restenverkauf" nicht). 

Die verbotswidrig abgeschlossenen Einzelverkaufe sind iibrigens 
giiltig, Artikel 11, 276 ()HGB. Den Verkaufer trifft lediglich die Strafe 
der GewerbebehOrde. 

y) Unrichtige Warenbezeichnungen. Das sogenannte Hopfen
provenienzges. vom 17. Marz 1907, RGB!. Nr. 93, fiihrt zwar keiRen 
Bezeichnungszwang fiir Hopfen ein, wohl aber gebietet es eine richtige 
Provenienzangabe, wenn eine solche erfolgt. Die Vdg. vom 26. Janner 
1918, RGB!. Nr. 25, verbietet tauschungsfahige Aufschriften auf Waren, 
die fiir den Verkehr bestimmt sind, und ebensolche Ankiindigungen 
und Warenausstellungen (hauptsachlich gegen die Ersatzmittel im 
Kriege gerichtet). Die Ahndung von VerstoBen erfolgt durch die Ver
waltungsbehOrde, die auch. die Beschlagnahme und Verfallerklarung 
aussprechen darf 1). 

Artikel 227 des Staatsvertrages von St. Germain en Laye enthaIt 
Vorschriften iiber die Ursprungsbezeichnungen von Weinen oder anderen 
geistigen Getranken, die aus den alliierten und assoziierten Staaten 
stammen. 

8) Die Regierung darf bei Waren, die "unter Ersichtlichmachung 
der Menge, Beschaffenheit oder ortlichen Herkunft gewerbsmaBig ... 

1) Der Markenschutz (§ 29) besteht nebenher. 
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in Verkehr gesetzt werden", bestimmte Herkunftsbezeiohnungen ge
bieten und verbieten, § 32 OGes. (Leinsamen). 

e) AnmaBung von in- oder auslandisohen Orden und Ehrendeko
rationen ist gewerbepolizeilioh abzustellen und zu ahnden; deren un
befugtes Tragen ist geriohtlioh strafbar. 

0) "Ober den Namenssohutz siehe § 15 III, iiber den Firmen
sohutz § 18 VII. Unternehmenszeiohen von Konkurrenten diirfen, 
seien sie auoh nioht besonders gesohiitzt, nioht gebrauoht werden, 
wenn Verweohslungsgefahr besteht; dies gilt z. B. ffir nioht gesohiitzte 
Marken. 

d) Die Betriebsstatte Gewerbetreibender muB bei sonstiger 
Verwaltungsstrafe mit einer "entspreohenden auBeren Bezeiohnung" 
versehen sein, § 48 OGewO. 

e) Das Denigrement. Die Herabsetzung eines Unternehmers, 
eines Unternehmens oder seines Leiters zu Zweoken des "Wettbewerbes" 
verpfliohtet den Ansohwarzer zum Sohadenersatz, es seien denn die 
"den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Inhabers" ge
fahrdenden Mitteilungen "erweislioh wahr" (Beweislast!) oder sie seien 
vertraulioh und zur Wahrung eines bereohtigten Interesses des Mit
teilenden oder des Empfangers der Mitteilung gesohehen (Auskunfteien). 
Kannte der Mitteilende die Unriohtigkeit seiner Angaben, so ist er freilioh 
auoh im zuletztgenannten FaIle verantwortlioh (§ 7 OGes.; ahnlioh 
§ 1330/2 OABGB.; § 14 DWettbewGes.). 

Neben dem Ersatzanspruoh besteht ein Anspruoh auf die Unter
lassung der Wiederholung, auf Widerruf - auoh wenn keine Wieder
holung droht1) - und dessen Veroffentliohung. Unter Umstanden 
tritt (auf Privatanklage) eine geriohtliohe Freiheits- und Geldstrafe ein. 

f) Zeitungstitel sind sowohl gegen vollstandige, als auoh gegen 
"Obernahme mit sohwer erkennbaren Abweichungen gesohiitzt, wenn 
dies zur Irrefiihrung des Publikums geeignet ist; § 22 OUrheberreohtsges. , 
Fassung vom 13. Juli 1920, StGBl. Nr. 325 (StBGl. Nr. 417), § 90WBG. 

g) "Bedienstete" eines Unternehmens sind verpflichtet, die 
Gesohafts- oder Betrie bsgeheimnisse wahrend des Dienstver
hii.ltnisses und (der iiberwiegenden Regel naoh 2) auoh) naoh demselben 
zu wahren, sie niemandem zu Wettbewerbszweoken mitzuteilen und 
diese Geheimnisse auoh nioht selbst zu benutzen, wie immer sie dieselben 
erfahren haben. Ersatzpflioht; wenn die Mitteilung oder Verwertung 
"unbefugt ... zu Zweoken des Wettbewerbes" oder in einer Sohadigungs
absioht gesohah, auoh auf Privatanklage strafgerichtliohe Verurteilung. 

1) OGH. vom 17. Mai 1927 (Jur.Bl.I927, S. 138); Zimbler in Jur.Bl. 
1926, S. 160 if., 1927, S. 198 if. 

2) Kadecka, 141. 
Pollak, Kaufmll.nnisohes Reoht 2. Aufl. 10 
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Das gleiche gilt (§§ 10, II OGes.; §§ 17, 18 DWettbewGes.) fiir das 
Verhalten der Bediensteten als Zeugen im Zivilprozesse. 

h} Unternehmer diirfen ihnen "anvertraute Vorlagen und Vor
schriften technischer Art" (z. B. Konstruktionsplane zur Berechnung 
der Herstellungskosten) nicht unbefugt verwerten. Privatanklagedelikt. 

i} Das Amtsgeheimnis. 
k} Schmiergelder den Bediensteten oder Beauftragten des Ver

tragsgegners anzubieten, zu versprechen oder zu geben, damit sie "durch 
unlauteres Verhalten" im Dienste den Bestechenden begiinstigen, ist 
verboten und auf Privatanklage strafbar; im Strafurteil ist das Schmier
geld fiir verfallen zu erklaren; geschieht dies in concreto nicht, so darf 
es der Geschaftsherr an sich ziehen. Der Unterschied der Schmiergelder 
gegeniiber Trinkgeldem ist, daB jene ein "unlauteres Verhalten des 
Bediensteten oder Beauftragten bezwecken" (§ 10 OGes., § 13 AngGes., 
§ 879 OABGB.; § 12 DWettbewGes.). 

I} Der AbschluB von Vertragen nach dem Schneeballensystem 
ist verboten, die abgeschlossenen Vertrage sind nichtig; der Kunde darf, 
ist schon ganz oder zum Teile geleistet, die Wiederherstellung des friiheren 
Standes fordem (§ 27 OWBG.). 

Mit Recht hat ein Abgeordneter diese Vorschrift als derzeit gegen
standslos bezeichnet. Sie bezieht sich in der Tat auf vergangene schad
liche Geschaftsvorkommnisse, deren Wiederkehr kaum zu gewiirtigen ist. 

m) Die PatentanmaBung (§ 113 ()PatGes.) kann ein Patent
eingriff (§ 31 IX), aber auch bloB eine liignerische Reklame sein. Sie 
ist verboten und gewerbebehordlich strafbar, mag sie an Waren oder 
an deren Verpackung, mag sie offentlich oder geheim geschehen. 

Die unter einer PatentanmaBung abgeschlossenen Vertrage sind 
nicht nichtig; ob sie wegen Irrefiihrung anfechtbar sind, dariiber siehe 
§ 5 IV. 

n) ()ffentliche Lagerhauser unterliegen einem Handelsverbote 
hinsichtlich der bei ihnen einlagerungsfahigen Waren, § 12 ()Lager
hausges.; siehe § 45 VI. 

IV. Das MaB des Schadenersatzes umfaBt wirklichen Schaden und 
entgangenen Gewinn, unter Umstanden auch GeldbuBe, Widerruf; siehe 
auch § 8IVc. 

V. Die auf das WettbewGes. gestiitzten Anspriiche auf Schaden
ersatz und auf die Unterlassung der Wiederholung verj ahren in sechs 
Monaten von der Kenntnis an, sonst in drei Jahren (§ 20 ()WBG.; 
§ 21 DWettbewGes.). 

VI. Die unter III angefiihrten Verbote des unlauteren Wettbewerbes 
finden gleichmaBige Anwendung, ob der Beschadigte ein Inlander oder 
Auslander ist, ob er seinen W ohnsitz in ()sterreich oder im Auslande 
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hat (streitig, aber herrschende Lehre)!), wenn er nur in Osterreich eine 
Hauptniederlassung hat; andermalls wird kundgemachte Reziprozitat 
gefordert (§ 40 OWBG.; ahnlich § 28 DWettbewGes.). 

§ 29. Der Markenschutz 2) 

I. Die Marke bezeichnet den Ursprungsort der Ware, 
sei es ihren Herstellungs-, sei es ihren Verkaufsort. Solche Ursprungs
zeichen gab es schon im Altertum. "Haus- und Hofmarken" gab 
es in den deutschen Provinzen der spateren Monarchie Osterreich auch 
schon im Mittelalter, namentlich bei der Stahlwarenerzeugung; diese 
Marken bezeichneten aber nicht bloB den Ursprungsort, sondern auch 
das Eigentum. An diese Raus- und Hofmarken schlossen sich die 
Meisterzeichen, das sind solche, die zwar nicht den Erzeugungsort, 
aber den herstellenden Meister bezeichneten. Auf diese folgen dann die 
Marken jetziger Auffassung als Zeichen (nur) fiir den Ursprungsort. 

Das osterreichische Markenrecht beruht im wesentlichen auf 
den Ges. vom 6. Janner 1890, RGB!. Nr. 19, vom 30. Juli 1895, RGBl. 
Nr. 108, vom 17. Marz 1913, RGBl. Nr. 65, und BG. vom 20. Februar 
1924, BGBl. Nr. 56 (iiber die Wiedereinsetzung) und auf der V. A. vom 
13. Mai 1919, StGBl. Nr. 290. Das deutsche Markenrecht beruht im 
wesentllchen auf dem Ges. vom 12. Mai 1894 und auf dem Ges. vom 
31. Marz 1913, RGB!. S. 23. Internationales Markenrecht: Pariser 
"Obereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 20. Marz 
1883; Briisseler Zusatzakte vom 14. Dezember 1900; Beschliisse der 
Komerenz in Washington vom 2. Juni 1911, RGB!. Nr. 64/1913 (hangen 
zusammen); Madrider "Obereinkommen vom 14. April 1891 iiber die 
internationale Markenregistrierung, in Briissel und Washington erganzt; 
Berner Abkommen vom 30. Juni 1920, BGB!. Nr. 35, "iiber die Er
haltung oder die Wiederherstellung der durch den Weltkrieg booin
trachtigten gewerblichen Eigentumsrechte"; hiezu OGes. vom 26. Juni 
1921, BGBl. Nr. 266. 

II. Marken sind Zeichen, um "die zum Randelsverkehr bestimmten 
Erzeugnisse und Waren von anderen gleichartigen Erzeugnissen und 
Waren zu unterscheiden (Sinnbilder, Chiffren, Vignetten und der
gleichen)" (§ 1 OMSchGes.). Wer Marken fUhren will, muB also ein 
Unternehmen tatsachlich - ob gewerbepolizeilich mit Recht oder ohne 
ein solches - betreiben, und zwar eines zum Warenverkehr; daher 
ist der Buchhandler, nicht auch der Schriftsteller, aber auch nicht der
jenige markemahig, der ein Dienstvermittlungsbureau oder eine Fiirberei 
betreibt. 

1) Pisko: Unternehmen, in Ehrenbergs Handb. des HR. II 461. 
B) Adler E.: Das osterr. Markenrecht. 
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Wortmarken, Bildmarken, Kollektivmarken (diesa fiir 
Unternehmerverbande) sind zu1i.i.ssig. 

m. Schutzfahige Zeichen. Freizeichen. Unzulassige 
Zeichen. 

Die Marke muB, urn eine solche zu sein, zur Herkunftsbezeichnung 
bestimmt (dad daher kein Ergebnis des Erzeugungsprozesses) und darf 
kein Teil der Ware oder Verpackung sein; auch muB sie unterscheidbar, 
dad also nicht allgemein ala Warenbezeichnung gebrauchlich sein (Frei
zeichen). Zeitungstitel auf der Zeitung sind daher keine Marken, weil 
nicht zur Herkunftsbezeichnung bestimmt (siehe § 28 IIIf). 

Das Zeichen braucht nicht neu zu sein, urn als Marke verwendbar 
zu sein, und es ist gleichgiiltig, an welcher Stelle der Ware es ange
bracht ist. 

Unzulassige Zeichen sind solche, welche "unsittliche und Argernis 
erregende oder sonst gegen die offentliche Ordnung verstoBende Dar
stellungen oder Aufschriften" enthalten (§ 3 (jMSchGes.), z. B. Anprei
sungen verbrecherischer Handlungen. Ferner sind unzulassig die triige
rischen Marken (Dezeptivmarken), das sind jene, deren Angaben 
den tatsachlichen Verhaltnissen in einer Art widersprechen, die zur 
Tauschung des Publikurns geeignet ist (§ 3 (jMSchGes.). Ob der Gebrauch 
einer fremden Sprache hierunter fallt, das ist eine Tatfrage; die Ver
wendung eines historischen Namens (z. B. Laudon) ist nicht zur Tauschung 
des Publikums geeignet; ob jene des Namens eines Mitlebenden (siehe 
§ 15 III) oder seines Wappens, ist eine Tatfrage. Wortmarken diirfen 
nicht ausschlieBlich in Zahlen oder Buchstaben bestehen. Geloschte 
und ihnen tauschend ahnliche Marken endlich sind durch zwei Jahre 
fiir die Branche gesperrt (§ 7 (jMSchNovelle), urn Tauschungen des 
Publikums zu verhindern. 

IV. Ein Markenzwang besteht fiir Sensen, Sicheln, Strohmesser 
«(jVdg. v. 15. Juli 1895, RGBI. Nr. 120) und verkaufsfahigen Zucker. 

Das Markenrecht hat jeder, wenn auch nicht handelsgerichtlich 
registrierte Warenhandler (siehe II). Er dad eine oder mehrere Marken 
fiihren, mehrere selbst fiir ein und dasselbe Unternehmen, nicht aber 
eineund dieselbe fiir mehrere selbstandige Unternehmen, da hiedurch 
zwar der Unternehmer, nicht aber der Herkunftsort bezeichnet ware. 

V. Der Markenschutz gewahrt das ausschlieBliche Gebrauchs
recht der Marke an den Waren und an deren Umhiillung (§ 11, 23 
(jMSchGes.), leider nicht auch auf Preislis~en, Plakaten und dergleichen 
mehr (mit Recht andere in Deutschland). Fiir welche Waren der 
Schutz besteht, das bestimmt der Markenschutzberechtigte bei seinem 
Registrierungsantrag; die Wahl dieser Warengattungen steht ihm frei; es 
konnen deren auch mehrere, voneinander vollig verschiedene sein. Damit 
sind dann nicht nur die so genannten, sondern auch dieihnen 
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gleichartigen Waren durch denMarkenschutz gedeckt. FiirdieseWaren
gruppen ist iiberdies nicht nur die registrierte Marke selbst geschiitzt, 
sondern der Schutzbereich erstreckt sich auch gegen ta uschend 
ahnliche Marken, das sind solche, bei denen die Gefahr besteht, daB 
der gewohnliche Kaufer die beiden Zeichen miteinander verwechsle 
("Stern" " Gestirn" ; "Schwarzer" "Mohr"). 

VI. Der Markenschutzberechtigte hat keine Pflicht, die Marke zu 
gebrauchen (sogenannte Defensivmarken). 

VII. Der Markenschutz dauert zehn Jahre, ist verlangerbar, 
ist entgeltlich. Er endigt mit dem Unternehmen (§ 9 OMSchGes.), 
nicht auch mit dessen Dbersiedlung, wohl aber mit dem Verzichte des 
Unternehmers auf die Marke, mit der Unterlassung der Markenerneuerung 
und mit der Unterlassung ihrer Umschreibung auf den neuen Unter
nehmer binnen drei Monaten. Handelt es sich um die Marke einer aus
landischen Unternehmung, so geht iiberdies in Osterreich der Marken
schutz spatestens mit jenem im Auslande zu Ende. 

Die Eroffnung des Konkurses iiber das Vermogen des Unternehmers 
und die Einleitung des gerichtlichen Ausgleichsverfahrens wider ihn 
ist kein Erloschungsgrund fUr den Markenschutz, weil die Marke 
am Unternehmen klebt, nicht am Unternehmer. Wird das Unter
nehmen iibertragen, so gehen darum die Markenrechte nicht unter, 
sondern iiber, es sei denn das letztere durch den Vertrag ausgeschlossen 
(§ 9 OMSchGes.). Dber den Dbergang des Unternehmernamens siehe 
§ 15 IlIa. 

VIII. Die Erwerbung des Markenschutzes geschieht nur auf 
Antrag und ist grundsatzlich nur durch die Registrierung moglich; 
Marken, die nicht registriert sind, sind allerdings unter Umstanden 
(schwach) nach den UWBGes. geschiitzt, § 28 IIIc), nicht aber nach 
dem OMSchGes. 1) (§ 2 OMSchGes.). Die rechtsbegriindende Eintragung 
ist die in das Markenregister der Kammer fUr Handel, Gewerbe und 
Industrie (§ 17 OMSch Ges.) 2); erst von der Registrierung, nicht schon 
von der Markenhinterlegung an, beginnt der Markenschutz, wahrend 
allerdings die Prioritat einer Marke sich nach dem Zeitpnnkte der Hinter
legung bestimmt. Diese Kammer priift denn auch, ob es sich um eine 
schutzfahige Marke oder um ein Freizeichen oder um ein unzulassiges 
Zeichen handle. 

Das Ministerium fiir Handel und Verkehr fiihrt ein Offentliches 
Zentralmarkenregister (§ 17 OMSchGes.). Auch ihm obliegt die Dber
priifung der Schutzfahigkeit der Marke und deren Loschung von Amts 
wegen, wenn sie nicht hatte registriert werden sollen (§ 21 OMSchGes.). 

1) .Anders in England. 
2) Die Kammer fUr .Angestellte und .Arbeiter ist hiemit llicht befaBt; 

Vdg. vom 25 . .August 1921, BGBl. Nr. 497. 
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Ein internationaler Markenschutz wird durch die Hinter
legung der in Osterreich registrierten Marke beim Internationalen Bureau 
in Bern erlangt, freilich fiir jeden (dem Madrider Abkommen v. 14. April 
1891 beigetretenen) Staat nur unter der Bedingung wirksam, daB er 
nicht im einzelnen FaIle fiir sein Gebiet Widerspruch einlege; doch darf 
er dies nur aus Griinden, die er auch gegen Registrierungsantrage in 
seinem Gebiete geltend machen diirfte. tJbergangsvorschriften im 
Verhiiltnis zum Konigreiche der Serben, Kroaten und Slowenen enthiilt 
die OVdg. vom 2. Juli 1921, BGBI. Nr. 343 (im wesentlichen: Aufrecht
erhalten der bestehenden osterreichischen Markenrechte auf Grund 
einer Erklarung des Markenschutzberechtigten bei der Kammer fiir 
Handel, Gewerbe und Industrie in Wien). 

IX. Der Schutz des Markenrechtes: 
Antrag an den Handelsminister zur Feststellung des Marken

rechtes, § 30 OMSchGes.; dessen Entscheidung ist fiir den Straf- und 
Zivilrichter bindend. 

Privatanklage gegen jenen, der im Inlande wissentlich einen 
Markeneingriff durch das Nachmachen, Anbringen an der Ware (ihrer 
Umhiillung) oder durch das Inverkehrsetzen der markierten Ware begeht. 
BuBe an den Verletzten. 

Klage vor dem Zivilrichter (Handelsgericht) auf die Fest
stellung, daB dem (sei es auch unwissentlich, im In- oder Ausland) in 
das Markenrecht Eingreifenden der Markengebrauch nicht zustehe; 
ferner auf den Schadenersatz bei einem schuldbaren Markeneingriff. 

X. Loschungsklage des ii.lteren gegen den jiingeren Marken
schutzberechtigten beim Ministerium fUr Handel und Verkehr. 

Feststellungsklage des jiingeren gegen den alteren Marken
schutzberechtigten beim Ministerium fiir Handel und Verkehr, daB 
jenem sein Gebrauchsrecht zustehe (z. B. weil die Marken nicht 
verwechlungsfahig seien). 

§ SO. Muster- uod Modellschutz 
I. Muster oder Modell ist jedes auf die Form eines Industrieerzeug

nisses beziigliche, zur "Obertragung auf ein solches geeignete Vorbild 
(§ 1 KaisPat. v. 7. Dezember 1858, RGBI. Nr. 237). Es gibt sowohl 
Korper- (z. B. Spielzeug-) als auch Flii.chenmodelle (Muster fiir die Ein
teilung einer Zeitungsseite). Aber nur ein korperlicher Gegenstand 
(freilich aua welchem Material immer) kann ein Muster in diesem Sinne 
sein, weder eine Gebrauchsanweisung noch ein (vielleicht aber patent
fii.higes) Verfahren. 

Das Gesetz unterscheidet nicht, ob es sich um Geschmacks- (Teppich
muster) oder Gebrauchsmuster (Einteilung eines Reisekoffers) handle. 
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Das ist ein Mangel, den das Deutsche Recht vermeidet, und den ein 
osterreichischer Regierungsentwurf yom Jahre 1913 beseitigen wollte, 
welcher Entwurf aber nicht mehr zur Verabschiedung kaml). 

II. Muster sind grundsatzlich schutzfahig. Hiezu wird nicht 
einmal immer die Neuheit des Musters gefordert (anders in Deutschland); 
doch kommt es im wesentlichen auf dasselbe hinaus, wenn die Schutz
fahigkeit solchen Mustern versagt ist, die durch Druckwerke veroffentlicht 
oder (vor der Hinterlegung) im In- oder Ausland in Verkehr gesetzt 
worden sind. Nicht schutzfahig sind solche Muster, die nur Nach
bildungen von selbstandigen Werken der Kunst (Abbildung eines Palastes) 
oder die widerrechtlich erworben oder die schon zugunsten eines andern 
geschiitzt sind. 

Des Schutzes teiIhaftig ist der Hersteller oder der Geschafts
herr des hiefiir Angestellten (Zeichner in der Fabrik). 

Der Schutz besteht im Recht auf den Alleingebrauch des Musters 
aIs eines Formvorbildes fiir Industrieerzeugnisse im Inland (in Deutsch
land ist nur die gewerbemaBige Nachbildung vorbehalten) und, soweit 
Staatsvertrage reichen, wie z. B. zwischen Deutschland und Osterreich, 
im Auslande. Der Musterschutz ist nicht auf Gewerbetreibende 
beschrankt. Der Musterschutz und der Urheberrechtsschutz schlieBen 
einander nicht aus. 

III. Der Musterschutz ist an die Hinterlegung des Musters in 
das Musterarchiv der Kammer fiir Handel, Gewerbe und Industrie 
gekniipft. Diese Hinterlegung kann offen oder geheim geschehen; doch 
sind geheime Muster nach Jahresfrist von Amts wegen zu eroffnen, 
damit ermittelt werden konne, ob der Hinterleger sie im Inland an
gewendet habe. Die Kammer nimmt das hinterlegte Muster ohne eine 
Priifung seiner Schutzfahigkeit in das Register auf (Anmelde-, nicht 
Vorpriifungssystem, ebenso in Deutschland) und iiberlaBt es dem Ver-
letzten, den Antrag auf Loschung zu stellen. -

Der Musterschutz ist entgeltlich, dauert (hOchstens) drei Jahre, 
ist verzichtbar, (auch abgesondert yom Unternehmen) iibertragbar, aber 
(zwingendes Recht) unverlangerbar. Er erlischt, wenn der Schutz
berechtigte das Muster nicht binnen Jahresfrist im Inlande benutzt 
oder wenn er nur "nach dem Muster im Auslande verfertigte Waren" 
in Osterreich einfiihrt (Ausiibungszwang im Inlande). 

IV. SchutzmaBregeln: 
Die Eingriffsanzeige bei der VerwaltungsbehOrde wegen eines 

unwissentlichen (Einstellung der Herstellung des Musters und des Ver
schleiBes der Ware, allenfalIs vorher deren Beschlagnahme zur Sicher-

1) Die letzte internationale Regelung nimmt das Berner Abkommen 
vom 30. Juni 1920, BGBl. Nr. 35 vor. 
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stelhing) und wissentlichen Eingriffes (Strafe und EinstelIung, iiberdies 
vorlaufige Beschlagnahme). 

Die Schadenersatzklage vor dem Handelsgerichte wegen eines 
schuldhaften Eingriffes in das Musterschutzrecht. 

V. lJber die Ubergangsbestimmungen im Verhaltnisse zum Konig
reiche der Serben, Kroaten und Slowenen, OVdg. vom 2. Juli 1921, 
BGBl. Nr. 343 (im wesentlichen: Erhaltung der osterreichischen Muster
schutzrechte gegen die Erklarung des Musterschutzberechtigten bei der 
Kammer fiir Handel, Gewerbe und Industrie in Wien). 

§ 31. Patentschutzl) 
I. Erfinder haben ein Interesse an einem Erfinderschutz. Zwar 

nicht immer auch ein vermogensrechtliches; bisweilen handelt es sich 
ihnen nur um die Festhaltung der wissenschaftlichen Ehre. Dafiir sorgt 
das Gesetz nicht. Dagegen gewahrt es jenen Erfindern seinen Schutz, 
die es auf eine gewerbliche Ausniitzung ihrer Erfindung abgesehen haben. 
Dieser Schutz ist, wie selbstverstandlich, ein Hemmnis fiir die Aus
niitzung der Erfindung, gewahrt dem Erfinder ein Vorrecht, das die 
Wirtschaftsentwicklung aufhalt. Dennoch haben aIle Staaten sich mit 
Recht zur Gewahrung eines solchen Erfinderschutzes entschlossen, 
nicht so sehr um der Individual-, als um offentlicher Interessen 
willen. 

Das Erfinderrecht ist das ausschlie13liche Recht des 
Schopfers der Erfind ung auf die V eroffen tlich ung und 
gewerbliche Anwendung derselben. Das Wttelalter kennt noch 
kein solches Erfinderrecht; das Bediirfnis hiezu entstand erst, als das 
Zunftwesen seiner Aufgabe nicht mehr geniigte, jene Bediirfnisse des 
Erfinders zu befriedigen, denen das Erfinderrecht dienen solI. Seit 
dem 15. Jahrhundert erhielten darum die Erfinder von Fall zu Fall 
vom Landesherrn zeitlich begrenzte Privilegien zur Ausniitzung ihrer 
Erfindungen. Hiebei unterliefen Willkiir und MiBbrauche. Man empfand 
dies auch auBerhalb des Kreises der Erfinder, und so bildete sich ein 
RechtsbewuBtsein, das die willkiirlich erteilten und wohl auch ebenso 
entzogenen Privilegien durch gesetzliche Erfinderrechte ersetzt sehen 
wolIte. Den ersten, noch unzureichenden Erfolg errang diese Rechts
bewegung im Jahre 1623 in England. Die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika nahmen 1787 das Recht des Erfinders auf die ausschlieB
liche Benutzung seiner Erfindung in ihre Verfassung auf; Frankreich 
iibernahm diese Regelung der Erfinderrechte durch Gesetz im Jahre 1791. 
Seitdem ist es ein Rechtsgut der Kulturvolker geworden, dem Erfinder 

1) Gierke: Deutsches Privatrecht I 848; Beck: Das neue osterr. 
Patentrecht. 
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nicht nur das Veroffentlichungsrecht zu wahren, sondern ihm auch 
die ausschlieBende gewerbliche Benutzung vorzubehalten; beide Rechte 
sind gedacht als solche, die dem Erfinder wegen der Tatigkeit an seiner 
geistigen SchOpfung geMhren. Ein Unterschied zwischen wertvollen 
und Minder wertvollen Erfindungen wird dabei nirgends gemacht. 

Die osterreichische Rechtsentwicklung entspricht diesem allgemeinen 
Bilde. Das erste Privilegium erhielt Hans Cunradt im Jahre 1560; er 
hatte Nachfolger, doch nicht allzuviele. Maria Theresia und namentlich 
Joseph II. waren um der Arbeits- und Handelsfreiheit willen gegen 
die Privilegienerteilungen eingenommen, weniger ihre Nachfolger. 1m 
Jahre 1810 erschien das erste osterreichische Patentgesetz, somit etwa 
zwanzig Jahre nach dem ersten franzosischen. J etzt gilt in cJsterreich 
das Gesetz yom 11. Januar 1897, RGBI. Nr. 30, erganzt und wieder
verlautbart im BGBl. Nr. 366/1925. (In der Tschechoslowakei gilt 
im wesentlichen noch die urspriingliche Fassung. Deutsches Patent
gesetz v. 7. April 1891.) Die letzte Regelung des internationalen Patent
rechtes erfolgte im Berner Abkommen yom 30. Juni 1920, BGBI. Nr. 35. 

II. Erfindungen sind Ideen, sind Schopfungen; sie be
reichern zum Unterschiede von den Entdeckungen die Welt um ein 
neues Verkehrsgut: die Jupitermonde wurden entdeckt, das Barometer 
erfunden. Eine Entdeckung liegt z. B. vor, wenn ein bisher unbekanntes 
Naturgesetz gefunden wird; zur Erfindung wird sie, wenn daraus die 
Idee einer neuen technischen Regel ffir den Gewerbebetrieb entsteht. 

Nur an Ideen knupft die Rechtsordnung die Rechte auf die aus
schlieBende gewerbliche Anwendung, nicht an Entdeckungen. Aber 
doch nicht an jede Idee, und zwar begreiflicherweise nicht; denn solche 
Erfinderrechte sind ja Hemmnisse der Verkehrsfreiheit, biswellen sogar 
der Kulturentwicklung. Nur iiberwiegende Vortelle der Erfindung 
iiberwiegen diese Nachteile. Dazu wird verlangt: die Erfindung miisse 
a) geeignet sein, menschlichen Zwecken zu dienen; miisse b) einen, zwar 
nicht absolut groBen, aber doch erheblichen Fortschritt gegeniiber 
dem bisherigen Zustand darstellen; c) miisse neu und gewerblich an
wendbar sein. 

Von diesen Erfordernissen spielen namentlich die zwei letzten 
eine Rolle. 

N eu ist, was noch nicht da war oder wovon wenigstens die Kenntnis 
vollig untergegangen ist (Herstellungsart des griechischen Feuers). 
Als nich t neu gilt: was in Druckwerken wann immer (!, in Deutschland 
in den letzten 100 Jahren) sachkundig beschrieben; was offentlich aus
gestellt (dagegen Ausstellungsschutz durch Vdg. des Ministers fur Handel 
und Verkehr) oder offenkundig benutzt oder was daselbst nach dem 
Ablauf eines friiheren "Privilegiums" (friiherer Name in cJsterreich 
ffir Patent) "zum Gemeingute geworden ist" (§ 3 cJPatGes.). Die Ver-
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offentlichung einer Patentbeschreibung im Aufgebotsverfahren (siehe VIII) 
benimmt danach der Erfindung die Neuheit, falls das Patent diesmal 
nicht erteilt wird; wieviele Leute von der Veroffentlichung Kenntnis 
nahmen, ist unerheblich. 

Gewerblich anwendbar ist eine Erfindung nicht, die eine Er
findung wissenschaftlicher Lehr- oder Grundsatze als solche ist. Ebenso
wenig ist eine Erfindung gewerblich anwendbar, die fiir das Gewerbe 
ohne technischen Nutzen ist. Aber gewerbliche Anwendbarkeit ist 
nicht gleichbedeutend mit der gewerbe-, betriebsmaBigen Verwendung. 
Noch weniger kommt es auf' den Vermogenswert der Erfindung an; 
auch vermogensrechtlich, z. B. wegen der hohen Herstellungskosten, 
wertlose Erfindungen sind patentierbar, wenn sie gewerblich anwendbar 
sind. 

III. Erfindungen, die den unter II entwickelten Erfordernissen 
geniigen, sind dennoch nicht patentfahig, wenn es Erfindungen von 
Nahrungs- und GenuBmitteln (z. B. Parfiims) fUr Menschen (neue 
Herstellungsmethoden sind patentfahig), von Heil- und Desinfektions
mitteln sind; wenn ihr Gegenstand einem staatlichen Monopolsrechte 
vorbehalten ist; wenn ihr Zweck oder Gebrauch gesetzwidrig (z. B. 
Erfindungen zum Zwecke des Hasardspieles), gesundheitsschadlich, 
gegen die guten Sitten verstoBend ist oder auf eine Irrefiihrung der 
Bevolkerung abzielt (§ 2 OPatGes.). 

IV. Das Patent ist das yom Staate jemandem durch Urkunde 
erteilte Recht, den Gegenstand einer bestimmten Erfindung ausschlieBlich 
durch eine gemessene Zeit betriebsmaBig (in Deutschland: gewerbe
maBig) herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu ge
brauchen; ist ein Herstellungsverfahren patentiert, so erstreckt sich 
die Wirkung des Patentes auch auf die hergestellten Gegenstande (§ 8 
OPatGes.; § 4 DPatGes.). Dieses Patentrecht ist vererblich, verauBerbar, 
verpfandbar und pfandbar. Vber das Verhaltnis zum Gewerbebetriebe 
siehe § 25 III. 

Das Patentrecht besteht trotzdem nicht: 

a) Gegen den gutglaubigen Vorbeniitzer im Inlande "fiir die 
Bediirfnisse seines eigenen Betriebes", daher nur solange dieser Betrieb 
besteht (§ 9 OPatGes.; § 5 DPatGes.). Es ist dabei unerheblich, ob 
dieser Vorbeniitzer die Erfindung schon in Betrieb genommen oder 
ob er auch nur solche Veranstaltungen dazu getroffen hat, aus denen 
die ernste Absicht erhellt, die Erfindung alsbald zu benutzen. Auch 
der Umfang der Vorbenutzung ist fiir das Recht des Vorbeniitzers 
gleichgiiltig. Hat er dieses Recht einmal erworben, so darf er den Betrieb 
auch erweitern und verandern, so daB sein Vorbenutzungsrecht sich 
vergroBert. Sein Recht ist ein unentgeltliches. 
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b) Gegen die Heeresverwaltung bezuglich der "Erfindungen, 
welche sich auf zur Hebung der Wehrkraft notwendige Kriegswaffen '" 
beziehen". Die Heeresverwaltung hat hiefiir eine Vergiitung zu leisten; 
jedoch diirfen nicht die Gerichte zu deren Bemessung angerufen werden 
(§ 10 OPatGes.; § 5 DPatGes.). 

V. Den Anspruch auf das Patent hat der in- oder auslandische 
Erfinder und dessen Rechtsnachfolger (Erbe, Kaufer), ferner der 
Geschaftsherr des erfindenden "Angestellten und Arbeiters jeder Art", 
wenn dies durch Vertrag oder bei offentlich-rechtlichen Angestellten durch 
die Dienstvorschriften vorgesehen ist (§§ 5a) bis 5n) OPatGes., Dienst
erfindungen; § 3 DPatGes., der die SchluBbestimmung nicht enthalt; 
siehe § 36 VII). Der angestellten Person gebuhrt dann eine angemessene 
besondere Vergutung (zwingendes Recht). Wohnt der Anspruchsberech
tigte im Ausland, so m uB er sich eines inlandischen, wenn auch von 
ihm frei gewahlten Vertreters bedienen, will er den Anspruch auf das 
Patent geltend machen (§ 7 OPatGes., § 12 DPatGes.); der Vertreter 
muB nicht gerade ein Patentanwalt sein. 

Der Anspruch ist vererblich und verauBerbar. Er wird durch die 
Patentanmeldung geltend gemacht; an sie knupft sich die Prioritat. 

VI. Patentarten: Hauptpatent, Zusatzpatent (fur den Haupt
patentinhaber), Abhangigkeitspatent (fUr einen anderen Erfinder); 
§ 40 OPatGes. In der Tschechoslowakei noch Ausstellungspatent (behufs 
Wahrung der Neuheit einer Erfindung trotz ihrer Ausstellung; besteht 
in Osterreich und Deutschland nicht). 

Die Patentdauer betragt achtzehn (in der Tschechoslowakei 
funfzehn) Jahre von der Bekanntmachung der Anmeldung der Er
findung im Patentblatte; die Frist ist unverlangerbar. Zusatzpatente 
enden (als solche) mit dem Hauptpatent (§ 14 OPatGes.; § 7 DPatGes.). 

VII. Die Patentlizenzl) ist eine Patentverwertung dadurch, 
daB der Patentinhaber einem anderen die gewerbliche Anwendung 
der patentierten Erfindung gestattet. Die Lizenzrechte sind durch 
das Patentrecht des Erfinders begrenzt, fallen mit ihm weg; innerhalb 
dieser Grenzen kann die Lizenz territorial, z. B. auf ein Land, oder 
zeitlich, etwa auf drei Jahre, beschrankt sein. Die Lizenzerteilung 
ist nicht notwendiger- aber regelmaBigerweise entgeltlich. Der Lizenz
vertrag gewinnt dann Ahnlichkeit mit einem Pachtvertrag; er unter
scheidet sich aber von diesem durch seine Wirkung gegen Dritte: Geht 
das Patent auf einen neuen Inhaber uber, so muB dieser 
den yom Vormann abgeschlossenen Lizenzvertrag gel ten lassen, 
auch wenn der neue Inhaber den Vertrag nicht kannte (§ 20 OPatGes.; 
§ 6 DPatGes.). 

1) Munck: Die patentrechtliche Lizenz. 
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Das Lizenzrecht ist vererhlich und unter Lehenden iihertragbar, 
verpfandbar und pfandbar, jedoch nur in Verbindung mit dem Unter
nehmen, fiir welches die Lizenz erteilt wurde (§ 22 OPatGes., nach
giebiges Recht). 

Eine Zwangslizenz ist zu gewahren: 
a) dem Abhangigkeitspatentbesitzer drei Jahre nach der Erteilung 

des Hauptpatentes, wenn "die spatere Erfindung von erheblicher ge
werblicher Bedeutung ist", 

b) im offentlichen Interesse, namentlich weil der Patentinhaber 
die Erfindung drei Jahre nach Patenterteilung nicht im Inlande ge
werblich verwertet. Reparaturwerkstatte geniigt nicht. 

Die Erteilung der Zwangslizenz erfolgt gegen eine Lizenzgebiihren
festsetzung. BehOrde: das Patentamt (§ 21 OPatGes.; § 11 DPatGes.). 
Patente der Bundesverwaltung sind aber von der Pflicht der Lizenz
erteilung frei. 

VIII. Die Patenterteilung. Vorpriifungs-, nicht bloBes An
meldeverfahren. Schriftliche Anmeldung je nur einer Erfindung mit 
Beschreibung und Zeichnung beim Patentamt. Internes Vorpriifungs
verfahren. Bei giinstigem Ergebnis Aufgebotsverfahren (Auslagefrist 
zwei Monate), im FaIle von schriftlichen Eiuspriichen Einspruchsver
fahren mit den "Beteiligten"; bei giinstigem Ausgang Patenterteilung 
durch die Eintragung des Patentes in das Patentregister (in Deutschland: 
PatentroIle), Ausfertigung der Patenturkunde (reines Beweismittel!). 
Kundmachung der Patenterteilung. 

Rechtsmittelweg gegen das Patentamt an den Patentgerichtshof. 
Selbst das erteilte Patent ist der Amechtung noch nicht entzogen. 

Vielmehr sind nun noch Antrage an das Patentamt "wegen Riicknahme, 
NichtigerkIarung oder Aberkennung von Patenten" (§ 67 OPatGes.) 
zulassig, z. B. mit der Begriindung, daB die Erfindung nicht patent
fahig oder daB sie schon friiher zugunsten eines anderen patentiert 
war oder daB der Patentinhaber trotz Androhung das Patent durch 
drei Jahre nach der Patenterteilung nicht in Osterreich ausgeiibt 
oder nicht wenigsteus aIle Vorbereitungen dazu getroffen habe (§ 27 bis 
29 OPatGes.; das deutsche Recht kennt diesen Ausiibungszwang nicht). 

IX. Eingri£fsstreit. Ein Patenteingriff ist ein Eingriff in die 
Rechte des Patentinhabers. Der Patentschutz wird nicht von Amts 
wegen, sondern nur auf Antrag, und zwar von den Gerichten erteilt; 
die Vorfrage ist hiebei stets, ob ein giiltiges Patent vorliege. 

Die Einstellungsklage auf Unteriassung, ob nun die bisherigen 
Eingriffe wissentliche oder unwissentliche waren. Die Strafanklage 
wegen eines wissentlichen Patenteingriffes; ein Privatanklagedelikt, 
Vergehen; Urteilsveroffentlichung. Die Schadenersatzklage wegen 
des Schadeus aus verschuldeten Patenteingriffen. 
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X. Jedermann darf einen Feststellungsantrag an das Patent
amt des Inhaltes richten, "daB Erzeugnisse, welche er herstellen, in 
Verkehr bringen oder gebrauchen will, oder ein Verfahren, welches 
er anzuwenden beabsichtigt, weder ganz noch teilweise unter ein von 
ihm bestimmt zu bezeichnendes Patent fallen" (§ HI OPatGes.). Das 
Patent selbst wird in solchen Fallen nicht angegriffen und bleibt aufrecht, 
auch wenn dem Feststellungsantrage Folge gegeben wird. 

§ 32. Urheberrechtsschutz 
I. Das Urheberrecht ist das ausschlieBende Recht des SchOpfers 

eines Geistesproduktes, es zu verOffentlichen, mag es sich dabei um 
ein Werk der Literatur, Kunst oder Photographie handeln (V. A. vom 
31. August 1920, StGBI. Nr. 417). Dieses Urheberrecht entwickelte 
sich erst seit dem Bestande der Buchdruckerkunst. Erst seitdem es 
einen Nachdruck gab, konnte er als ungehOrig empfunden werden. Die 
Reaktion hingegen auBerte sich zuerst gegen das Ende des 15. Jahr
hunderts und nahm ahnliche Formen an wie jene zugunsten des Er
finders. Es ergingen namllch landesfiirstliche PrivUegien zugunsten 
einzelner Verleger fiir bestimmte Biicher, erst spater auch zugunsten 
einzelner Schriftsteller. Gesetzliche N achdrucksverbote einzelner deutscher 
Staaten zum Schutze aller inlandischen Verleger oder Schriftsteller 
folgten, aber nur zum Schutze dieser; darum konnten z. B. Schillers 
Werke in Osterreich durch billiga Nachdrucke verbreitet werden. 1m 
heiligen romischen Reich deutscher Nation kam nicht einmal ein solches 
N achdrucksgesetz wie in dessen Territorialstaaten zustande. Erst die 
Gesetzgebung der franzosischen Revolution erkannte an, dem Urheber 
eines Geisteswerkes stehe ein "geistiges Eigentum" an diesem zu. Man 
dachte dabei zuerst nur an Werke der Literatur; spater kamen auch 
solche der Kunst und zuletzt jene der Photographie hinzu. 

Internationale Vertrage (Revidiertes Berner "Obereinkommen vom 
13. November 1908, StGBI. Nr. 435 ex 1920) dehnten und dehnen die 
Urheberrechte iiber die Staatsgrenzen hinaus aus. Siehe auch die V. A., 
StGBI. 224/19 fur das Verhiiltnis zur Tschechoslowakei. 

II. (Osterreich.) Der Urheberrechtsschutz steht zu: den in Oster
reich erschienenen Werken der Literatur, (Ton- und bildenden) Kunst 
oder Photographie von In- und Auslandern, ferner den im Ausland 
oder noch gar nicht erschienenen Werken von Osterreichern. 1m 
Ausland erschienene Werke von Auslandern genieBen in Osterreich 
den Urheberrechtsschutz nicht, es sei denn "unter der Voraussetzung 
der Gegenseitigkeit" auf Grund aines Staatsvertrages oder einer V. A. 
oder Vdg. Zu den, diesen Schutz genieBenden Werken gehOren unter 
anderen Biicher, Zeitungen, dramatische Werke, Erzeugnisse der 
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Kinematographie, "wenn sie... eigentiimliche Schopfungen sind"; 
Werke der Tonkunst; Gemalde, Holzschnitte; Werke der Bildhauerei, 
der Baukunst (Bauplane 1); Erzeugnisse des Kunstgewerbes - aile 
ohne Riicksicht auf die innere Bedeutung des einzelnen Werkes. 
Nicht schutzfahig sind unter anderem Gesetze, Verordnungen, Vortrage 
in offentlichen Angelegenheiten (Sammlungen sind geschiitzt), Preis
listen, Geschaftsankiindigungen. 

Das Urheberrecht an Werken der Literatur umfaBt das aus
schlieBliche Recht, das Werk zu veroffentlichen, zu iibersetzen, zu ver
treiben oder durch mechanische Wiedergabe fiir das Gehor (auBer in 
Verbindung der Wiedergabe des Textes mit dem Lied 2) oder fUr 
das Gesicht zu verwerten (Kino), oder endlich vor dem Erscheinen das 
Werk of£entlich vorzutragen. Bei Urheberrechten an dramatischen 
Werken kommt auch das ausschlieBliche Recht der of£entlichen Auf
fiihrung (Radio!) hinzu. Das Urheberrecht an Werken der Tonkunst 
steht jenem an solchen der Literatur und dramatischen Kunst gleich; 
aber auch die Bearbeitung fUr das Grammophon und jene zu Potpourris 
und Arrangements steht unter diesem Schutze, dagegen nicht solche 
Variationen und Orchestrierungen, die "sich als eigentiimliche Werke 
der Tonkunst darsteilen"; die kann also auch ein anderer als der (erste) 
Urheber des Tonstiickes machen und veroffentlichen. Das Urheber
recht an Werken der bildenden Kunst umfaBt das ausschlieBliche 
Recht zur Veroffentlichung, Vervielfaltigung, Nachbildung und ge
werbemaBigen Vodiihrung "durch mechanische oder optische Ein
richtungen" (Skioptikon), und zwar auch dann, wenn die Nachbildung 
"durch ein anderes als das vom Urheber angewendete Kunstvedahren 
erfolgt" (die Nachbildung einer Statue als Gemalde); doch ist die 
Herstellung einer einzelnen Nachbildung 3) und sind Nachbildungen als 
bloBe Texterlauterungen unter Quellenangabe frei. Ahnlich ist der 
Urheberrechtsschutz an Werken der Photographie geordnet. 

III. Der Urheber genieBt den Urheberrechtsschutz; mehrere 
Miturheber haben ihn gemeinschaftlich und ungeteilt. Wer sich "in 
der iiblichen Weise" als den Urheber des Werkes, z. B. auf dem Titel
blatt, Theaterzettel bezeichnet, "gilt bis zum Gegenbeweise als Ur
heber des Werkes" (siehe § 13 IV). Fehlt diese Bezeichnung, so iibt 
der Verleger die Urheberrechte aus. Bei Photographien ist allerdings 
der Gewerbeinhaber (nicht der Angesteilte, der das Bild aufnimmt) 
der Urheber, es handle sich denn urn entgeltlich hergesteilte Portrats; 
da hat der Besteiler das Urheberrecht. Dasselbe gilt £iir den Besteller 
des Portrats bei Werken der bildenden Kunst. 

1) OGH. vom 26. Oktober 1909, GlUNF. Nr. 5302. 
2) UGH. vom 15. September 1908, GlUNF. Nr. 4244. 
3) Spruch-Rep. Nr. 247. 
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Das Urheberrecht ist ganz oder zum Teil verauBerlich (Verlags
vertrag 1), und vererblich, aber beim Urheber (nicht auch beim Verleger) 
nicht vollstreckbar. Es kann dariiber "auch hinsichtlich eines bestimmten, 
erst zu schaffenden Werkes ... im voraus giiltig verfiigt werden", z. B. 
iiber das Dbersetzungsrecht an einem noch nicht erschienenen Roman. 
Aber iiber "die Urheberrechte an (allen) kiinftigen Werken iiberhaupt 
oder an einer ganzen Gattung derselben", z. B. an allen Operetten eines 
Komponisten, kann wirksam (zwingendes Recht) nur derart Vertrag 
mit dem Verleger geschlossen werden, daB der Urheber jederzeit gegen 
hOchstens einjahrige Kiindigung zuriicktreten darf, § 16 UrhGes. 

Hat der Urheber sein Werk zur Herausgabe oder offentlichen Auf
fiihrung jemandem iiberlassen, so fallt jenem das Urheberrecht wieder 
zu, "wenn innerhalb dreier Jahre die Herausgabe oder Auffiihrung 
ohne Willen und ohne Verschulden des Urhebers unterblieben ist" 
(zwingendes Recht; das Gericht darf jedoch eine angemessene Frist
verlangerung bewilligen). 

IV. Dauer des Urheberrechtes: Der Regel nach dauert es bis 
dreiBig (in der Tschechoslowakei fiinfzig) Jahre nach dem Tode des 
Urhebers. Bei nachgelassenen Werken endet der Schutz friihestens 
zehn Jahre, bei anonymen und pseudonymen Werken spatestens dreiBig 
(in der Tschechoslowakei fiinfzig) Jahre nach der Veroffentlichung, 
im FaIle der Eintragung des biirgerlichen Urhebernamens in das Ur
heberregister des Ministeriums ffir Handel und Verkehr (offentliche 
Kundmachung) aber erst dreiBig (in der Tschechoslowakei fiinfzig) Jahre 
nach dem Tode. 

Kfirzere Urheberrechtsfristen gelten bei Photographien (der Regel 
nach zehn Jahre nach dem Erscheinen) und bei Sammelwerken, ver
anstaltet von Behorden, Unterrichtsanstalten und offentlichen Instituten, 
z. B. der Akademie der Wissenschaften (dreiBig Jahre nach dem Er
scheinen des Werkes [anders ffir die einzelnen Beitrage]). 

V. Der wissentliche Urheberrechtseingriff ist eine vom 
Gericht auf Privatanklage zu verfolgende strafbare Handlung. Mit 
der Strafverurteilung kann auch die Verurteilung zum Schadenersatz 
und zum Ersatz "ffir erlittene Krankungen und anderweitige personliche 
Nachteile" verbunden werden. Vgl. § 8 IV c. 

Ein schuld barer Urheberrechtseingriff verpflichtet zum 
Schadenersatz auf Klage beim Zivilgericht. 

Jeder, auch unwissentliche Urheberrechtseingriff ver
pflichtet auf Klage beim Zivilgericht zur Unterlassung und zur Heraus
gabe der Bereicherung. 

1) Der Verleger darf sein Verlagsrecht nur mit Zustimmung des Ur
hebers weitergeben (streitig). 
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VI. Sachverstandigen-Kollegien zur Erstattung gerichtlicher 
Gutachten in Sachen des Urheberrechtes. 

§ 33. Die Buchfiihrung 1) 

I. Die Buchfiihrung im weiteren Sinne umIaBt aIle geschaftlichen 
Aufzeichnungen, zu welchem Zweck immer sie gemacht seien; die Buch
fiihrung im engeren Sinne ist die - nicht chronologisch - geordnete 
iibersichtliche DarsteIlung der GeschaItsvorgange zu dem Zwecke, 
damit der Buchfiihrer selbst den Stand seines Vermogens, dessen Ver
anderungen und damit auch seine wirtschaftliche Leistungsfahigkeit 
zu iiberblicken vermoge. Der Buchfiihrer fiihrt also die Biicher 
zunachst fiir sich selbst. Erst in zweiter Linie kommt £iir ihn deren 
Bedeutung als Beweismittel im Zivilprozesse (Art. 34, 37 OHGB.; § 295 
OZPO.; §§ 45, 47 DH,GB.) und im Ausgleichsverfahren des osterreichischen 
Konkurses und gerichtlichen Ausgleichsverfahrens (§§ 22, 23) in Betracht 
(§ 1420KO.; § 510AusgIO.), sowie die Straffolge, welchejenen "Schuldner 
mehrerer Glaubiger" trifft, der vorschriftswidrigerweise keine oder 
keine ordentlichen Geschaftsbiicher £iihrt (§ 486 a OStGes.; ahnlich 
§ 239 DKO.). 

Die Buchfiihrung dient somit in erster Linie der Ermittlung der 
Wirtschaftserfolge des Buchfiihrers. Darum kommen die Vermogens
bestandteile hier mcht yom Rechtsstandpunkte, sondern als Werttrager 
in Betracht: nicht Rechtsgeschafte werden gebucht, sondern 
Geschaftsvorfalle; darum erscheinen z. B. miindlich abgeschlossene 
Vertrage erst dann in den Biichern, wenn sie erfiillt werden. Die Buch
fiihrung und die Rechtssatze £iir sie miissen durchwegs unter dem 
Gesichtspunkte betrachtet werden, daB fiir sie die Rechtsbedeutung 
der VorfaIle, we Wirkung nach auBen, etwa fiir den Glaubiger oder 
fiir das Gericht, lediglich sekundarer Natur, gewissermaBen eine Reflex
wirkung ist, wahrend in erster Linie die Bedeutung der Buchfiihrung 
fiir die Wirtschaft des Buchfiihrers selbst steht. Darans folgt, daB es 
an sich gleichgiiltig ist, welcher Art der Buchfiihrung der Buchfiihrer 
sich bedient, wenn die gewahlte nur geeignet ist, ihm selbst die Ermittlung 
seiner Wirtschaftserfolge zu ermoglichen. 

II. Geschaftsaufzeichnungen gab es selbstverstandlich schon im 
Altertum; eine bestimmte romische Vertragsart, der Literalkontrakt, 
beruhte geradezu auf der Tatsache, daB Bankiers Bucher fiihrten. Die 
mittelalterliche Buchfiihrung begann mit der chronologischen Auf
zeichnung der Geschaftsfalle, emanzipierte sich aber um das Jahr 1400 

1) Pisko: In Ehrenbergs Handb. II 462ff.; Wieland: Handelsr.I296ff.; 
Gustav Seidler: Einfuhrung in die doppelte Buchhaltung ... auf wirt
schaftswissenschaftlicher Grundlage (1918). 
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hievon und ging zum System der doppelten BuchfUhrung uber. Die 
erste ernstliche gesetzliche Regelung der Buchfiihrung enthielt die 
ordonnance pour Ie commerce vom Jahre 1673. Auf sie fUhren aHe 
spateren gesetzlichen Vorschriften zurUck, auch die etwas starren, den 
kaufmannischen thmngen nicht immer entsprechenden Vorschriften 
des OHGB. und die freieren des DHGB. 

III. Jedermann darf Bucher fiihren; seine Bucher sind Urkunden 
und als solche auch Beweismittel (§ 13 IV). Zur BuchfUhrung ver
pflichtet ist nur der Vollkaufmann, aber auch jeder solche, § 7 EinfGes. 
z. OHGB.; § 38 DHGB., mag er dieser Pflicht nach seiner Vorbildung 
gewachsen sein oder nicht (siehe § 18 VI). Unerheblich ist, ob dieser 
Vollkaufmann ein Einzelkaufmann oder eine HandelsgeseHschaft ist; 
die Gelegenheits- und die stille Gesellschaft freilich sind, weil keine 
Handelsgesellschaften, auch nicht als solche zur Buchfuhrung ver
pflichtet. Die Verbindlichkeit zur Buchfiihrung beginnt mit dem 
Geschaftsbetrieb und endet mit diesem; doch mussen Handelsbucher 
"wahrend zehn Jahren, vom Tag der in dieselben geschehenen letzten 
Eintragung an gerechnet", aufbewahrt werden, Artikel 33 OHGB.; 
§ 44 DHGB., also unter Umstanden uber das Ende des Geschaftsbetriebes 
hinaus. 

Der Geschaftsherr mu.6 die Bucher nicht in Person fUhren. Er 
genugt seiner Pflicht, wenn er die Bucher, jedoch unter seiner Ver
antwortung, durch Handlungsgehilfen oder andere Personen fiihren 
la.6t, Artikel 36 OHGB. 

IV. Das Gesetz schreibt grundsatzlich keine bestimmte Art der 
Buchfuhrung vor; es gebietet dem Kaufmann nur, die Bucher derart 
zu fiihren, daB aus ihnen - wenn auch nicht jederzeit - "seine Handels
geschafte und die Lage seines Vermogens vollstandig zu ersehen sind", 
Artikel 28 OHGB.; § 38 DHGB., da.6 also aua ihnen eine materienweise 
geordnete "Obersicht uber die Vermogenslage vollstandig zu gewinnen 
ist. Das ist das gesetzliche Gebot; wie es auszufiihren ist, das steht 
der Regel nach beim einzeInen. 

Das OHGB. gibt nur wenig RegeIn: Ein Eingangsinventar und 
die Eingangsbilanz sind geboten. Jedes Jahr, nicht am Schlusse, sondern 
auf den SchluB des Geschiiftsjahres eine neue Bilanz 1); spatestens alle 
zwei Jahre ein neues Inventar, Artikel 29 OHGB.; § 39 DHGB. 
Sammlung der empfangenen Handelsbriefe und Fiihrung eine.::. Kopier
buches, Artikel 28 OHGB.; diese osterreichische Vorschrift bezuglich 
des Kopierbuches ist im § 38 DHGB. mit Recht aufgegeben. Bucher 

1) Dber die Bilanzgrundsatze im Zusammenhang mit der Geldent
wertung, Gutachten des Obersten Gerichtshofes vom 7. Juni 1922 praes. 
154/22, verOffentlicht in der GerZtg. 1922, 65 ff. Dber Goldbilanzen 
Nusko-Ziegler: Das Goldbilanzengesetz (1926). 

Pollak, Kaufm1innisches Recht 2. Auf!. 11 
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gebunden; paginiert; keine unublichen leeren Zwischenraume; nichts 
dad unleserlich gemacht sein; die Fiihrung in einer lebenden Sprache 
(nicht Esperanto), nur mit Schriftzeichen einer solchen (Stenographie ~), 
Artikel 32 OHGB.; § 43 DHGB. 

V. Die Handelsbucher vor dem Zivilgerichte. 
Der Buchfiihrer ist, ist er ein Vollkaufmann, vorlagepflichtig, 

und zwar im ZivilprozeB im Rahmen des Artikels 37 OHGB.l), § 45 
DHGB.: legt er nicht vor, "so wird zum Nachteil des Weigernden der 
behauptete Inhalt der Bucher als erwiesen angenommen". 1m Konkurs, 
im gerichtlichen Ausgleichsverfahren und in Erbschafts- und Gesellschafts
teilungssachen besteht die Vorlagepflicht im weiteren Rahmen des 
Artikels 40 OHGB., § 47 DHGB., namlich der ganzen Bucher zur Einsicht. 

tJber die Beweiskraft der Handelsbucher zugunsten des Buch
fuhrers, Artikel 34 OHGB.; § 47 DHGB. 

Viertes Kapitel 

Die Hilfspersonen des Kaufmannes 
§ 34. Allgemeines 

I. Der Kaufmann ist der Geschiiftsherr des Unternehmens; ist 
er handlungsfahig, so leitet er es auch selbst. 1st er handlungsunfahig 
oder hinsichtlich des Unternehmens verfiigungsuruiihig, so bedarf er 
zur Geschaftsleitung eines gesetzlichen Stell vertreters. Ein 
solcher handelt im Namen und mit Wirkung fiir und gegen den Kauf
mann: Vater, Vormtmd, Kurator, Beistand, Masseverwalter, Vorstand, 
Geschaftsfuhrer der Gesellschaft m. b. R., Geschaftsleitung der gemein
wirtschaftlichen Unternehmung. Diese gesetzlichen Stellvertreter 
reprasentieren den Geschaftsherrn, sind durch das Gesetz oder das 
Gericht berufen, haben keine Vollmacht vom Unternehmer, haben 
auch nach innen hin einen vom Prinzipal unabhangigen selbstandigen 
Wirkungskreis; sie sind der Regel nach auch keine Angestellten des 
Kaufmannes. Zu seinen Hilfspersonen im ublichen Wortsinne konnen 
sie nicht gerechnet werden. tJber ihre Rechtsstellung siehe §§ 16 II, 
20, 21, 23. 

Dagegen gehOren wirtschaftlich manche Gruppen von selb
standigen Unternehmern zu diesen Hilfspersonen: die Kom
missionare; die mit Verkaufsauftragen Bedachten (§§ 1086 ff. OABGB.); 
die Agenten 2) (OGes. v. 24. Juni 1921, BGBI. Nr. 348; §§ 84 ff. DHGB.); 

1} Rechtsprechung in der Gesetzesausgabe des HGB. der Staats
druckerei, 83 ff. 

2} Pollak: Das Handelsagentengesetz (in Prager Jur. Ztschr., wissen
schaftliche Beilage 1921 41 ff.); Behm: Der Handelsagent. 
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die Malder l ) (unter anderen Art. 66 ff. OHGB.; §§ 93 ff. DHGB.). Die 
Darstellung ihrer Rechtslage lieBe sich an dieser Stelle ~ohl rechtfertigen, 
namentlich jene der Agenten; doch fiigt sie sich besser in die Lehre 
von den einzelnen Vertragen ein (V. Kapitel). 

II. Die Hilfspersonen des Kaufmannes im engeren Sinne sind 
seine Bevollmachtigten und seine Angestellten (dieses Wort im weitesten 
Sinne genommen). 

III. Vollmacht 2) ist die Befugnis, yom Vollmachtgeber dem Be
vollmachtigten erteilt, im Namen des und mit Wirkung fiir und gegen 
den Vollmachtgeber Dritten gegeniiber zu handeln (§ 1017 OABGB.; 
§§ 164, 166 DBGB.); der Bevollmachtigte handelt also Dritten gegen
iiber so, als ob der Vollmachtgeber selbst gehandelt hatte. Die Voraus
setzung ist hiebei freilich die, daB der Dritte die Vollmacht kannte 
oder kennen muBte; "geheime Vollmachten" sind also ihm gegeniiber 
wirkungslos. Fiir das Verhaltnis zwischen dem Vollmachtgeber und 
dem Bevollmachtigten mogen die geheimen Vollmachten freilich von 
Bedeutung sein; zwischen diesen zwei Personen entscheidet ja der 
Auftrag. Die Vollmacht kann eine solche zur Geschaftsbesorgung 
durch den Bevollmachtigten, muB es aber nicht sein; doch wird hier 
nur die Vollmacht zur Geschaftsbesorgung betrachtet. 

Die Vollmachterteilung kann formfrei geschehen; sie kann dem 
Bevollmachtigten nicht aufgedrungen werden, bedarf aber keiner aus
driicklichen und ist sie schriftlich geschehen, daher auch keiner 
schriftlichen Annahme 3). Jede Vollmacht kann Grenzen haben, und 
hat sie in der Regel, sei sie selbst eine noch so weitgehende General
vollmacht (§ 1008 OABGB.). a) Grundsatzlich bestimmt einseitig der 
Vollmachtgeber diese Grenzen, und, sind sie dem Dritten bekannt 
oder muBten sie es sein, so gilt deren Bestimmung auch fiir ihn; der 
Dritte kann sich dann iiber diese Grenzen hinaus nicht mit dem Bevoll
machtigten als einem solchen einlassen. b) Aber bisweilen bestimmt 
das Gesetz zwingend den Minimalumfang der Vollmachten; dies 
geschieht fiir den Prokuristen (Art. 43 ORGB.; § 50 DRGB.), den 
Versicherungsagenten (§ 46 OVVG.; siehe § 47 VI), den ProzeBbevoll
lliachtigten (§ 31 OZPO.; § 83 DZPO.), endlich fiir den Prokura
Indossatar (Art. 17 OWO.; § 17 DWO.). c) In anderen Fallen endlich 
bestimmen nachgiebige oder auslegende Rechtssatze den Voll
machtsumfang fiir den Fall, daB ihn der Vollmachtgeber nicht ge
niigend oder nicht deutlich angegeben hat. Das geschieht yom Gesetze 
derart, daB dieser Vollmachtsumfang dann auf den gewohnlichen, 

1) Mayer-Mallenau: Mttkler undAgenten; Lenhoff: Makler,Agenten 
nnd Angestellte (1922). 

2) Schey: Obligationsverhaltnisse 419 ff. 
3) JudB. Nr. 212. 
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ii blichen Wirkungskreis eines derartigen Bevollmachtigten abgestellt 
wird; so Bchon §. 1029 OABGB., dann die Artikel 47, 49, 50 OHGB.; 
§§ 54 bis 56 DHGB. fiir die Handlungsbevollmachtigten einschlieBlich 
der Handlungsreisenden und des Kommis im Laden. Der Vollmacht
geber kann freilich von diesen nachgiebigen oder auslegenden Rechts
satzen eben wegen dieser ihrer Natur jederzeit Umgang nehmen; doch 
muB er dann Vollmachtsbeschrankungen unter dem AusmaB des 
Gesetzes (z. B. die Entziehung der gesetzlichen Inkassobefugnis) dem 
Dritten, allenfalls dem Publikum (z. B. durch gut sichtbare Anschlage 
im Geschaftslokale) zur Kenntnis bringen, sonst sind diese Beschrankungen 
dem Dritten gegeniiber ohne Wirkung. 

Handelt der Bevollmachtigte (z. B. bei einem VergleichsabschluBl) 
auBerhalb der Vollmachtsgrenzen, so ist er kein solcher und berechtigt 
und verpflichtet daher den Vollmachtgeber nicht. Nach dem OABGB. 
ist aber ein solcher Bevollmachtigter dann auch nicht in Person zur 
Erfiillung, sondern nur zum Ersatze verpflichtet, und diese Regelung 
ist juristisch folgerichtig, da er nicht irn eigenen Namen gehandelt, 
z. B. den Kaufvertrag nicht im eigenen Namen abgeschlossen hat. 
Aber yom wirtschaftlichen Standpunkt aus ist diese Regelung zweck
widrig. Darum gewahren Artikel 550HGB. und ahnlich § 179 DBGB. 
dem Dritten (der die Vollmachtiiberschreitung nicht kannte) die Wahl, 
ob er vom Pseudovertreter Erfiillung oder Schadenersatz fordern soll. 

Vollmachten (zur Geschaftsbesorgung) sind formlos (§ 5 III) 
und jederzeit yom Vollmachtgeber widerru£lich (Vertrauens
sache). Freilich besteht bisweilen ein wirtschaftliches Bediirfnis, den 
Verzicht des Vollmachtgebers auf diese Widerruflichkeit zu verlangen 
(Treuhandgesellschaft; "Vertrauensmann" beirn Zwangsausgleich oder 
gerichtlichen Ausgleich; siehe auch § 176 DBGB.); aber auch da ist 
der V er~icht nur begrenzt nach Zeit und Geschaft wirksam und wird 
selbst in diesen Grenzen (zwingendes Recht) unwirksam, wenn der 
Bevollmiichtigte sich einer Untreue gegen den Vollmachtgeber schuldig 
macht, gleichgiiltig, in wessen Interesse die Unwiderruflichkeit der 
Vollmacht seinerzeit ausgemacht worden ist (etwa im Glaubigerinteresse). 

Der Tod des Bevollmachtigten beendet die Vollmacht; iiber den 
EinfluB des Todes des Vollmachtgebers siehe § 17 I b). 

IV. Die Angestellten 2) sind Personen, die auf Grund eines 
privatrechtlichen, in der Regel entgeltlichen Vertrages im Handels
gewerbe eines Kaufmanns diesem ihre Arbeitskraft und Arbeitszeit 
zur Verfiigung stellen; es ist dabei nicht erforderlich, daB eS gerade 
die ganze Arbeitskraft sei und daB sie dieselbe fiir die ganze Arbeits-

1) OGR. vom 23. September 1885 GlU. Nr. 13707. 
2) Breyer: Leitfaden des osterr . .Arbeitsrechtes (1923), Grunberg: 

.Angestelltenrecht (1926). Fiir Deutschland Kaskel: .Arbeitsrecht. 
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zeit verdingen. Selbstverstandlich ist, daB es auch viele Angestellte 
auBerhalb des Handelsgewerbes gibt, so z. B. die land- und forstwirt
schaftlichen Arbeiter. Jene im Handelsgewerbe zerfallen nach der 
Ausdrucksweise der tisterreichischen Gesetze in Angestellte (im engeren 
Sinne), Lehrlinge, gewerbliche Hilfsarbeiter einschlieBlich der Taglohner, 
Heimarbeiter, Gesinde (Hausgehilfen). 

Der Dienstvertrag ist von groBer sozialer Bedeutung. Nun hatte 
die rechtli~he Gleichstellung der Arbeitgeber und Arbeiter nicht 
vermocht, die wirtschaftliche Ungleichheit dieser Vertragsparteien 
auszugleichen; die Arbeiter waren und blieben trotz dieser Gleichheit 
vor dem Gesetz zunachst beim AbschluB von Dienstvertragen im Nachteil. 
Dem trachtete die Gesetzgebung der letzten Jahrzehnte dadurch zu 
begegnen, daB sie zugunsten der Arbeiter den Grundsatz der Vertrags
freiheit durch solche zwingende Rechtssatze beschrankte, welche die 
wirtschaftliche V'bermacht der Arbeitgeber vermindem oder beheben 
sollten. Ein wenig frillier als diese Bewegung in der Gesetzgebung kamen 
freilich auch die Organisationsbestrebungen der Arbeiter zuerst in FluB 
und dann zur Reife und driickten, wie es auch die Absicht war, auf 
die Untemehmer. Ob die wirtschaftliche V'bermacht trotzdem auf 
Seite der Untemehmer geblieben war, war bald zweifelhaft. Die Gesetz
gebung ist jedoch bei ihrer Auffassung (dafj die Arbeiter die Schwacheren 
seien) und darum auf ihrem Wege geblieben. Insbesondere sind einzelne 
Gesetze der letzten Jahre noch von der nun doch schon etwas iiber
holten Auffassung ausgegangen, der Angestellte sei dem Geschaftsherm 
gegeniiber noch immer der wirtschaftlich viel schwachere und bediirfe 
auch sonst des Schutzes der Gesetzgebung mehr als andere. So sind 
denn eine gauze Reihe von zwingenden Rechtssatzen zugunsten dieser 
Personengruppe im Laufe der Jahre erlassen worden. Eine Anzahl 
dieser Satze betrifft den Dienstvertrag unmittelbar, beschrankt den 
Inhalt der Parteienvereinbarung durch Zwangsnormen (siehe § 36), 
andere betreffen sonst das Dienstverhaltnis. 

Hieher gehOren: das OAngestelltengesetz vom 11. Mai 1921, 
BGBI. Nr. 292; das Gutsangestelltengesetz vom 20. November 1923, 
BGBI. Nr. 531; das OJournalistengesetz vom 11. Februar 1920, 
StGBl. Nr. 88, abgeandert durch das Gesetz vom 12. Mai 1921, BGBI. 
Nr. 295 (schiitzt den Redakteur unter anderem gegen den Wechsel der 
politischen Richtung der Zeitung); das OSchauspielergesetz vom 
13. Juli 1922, BGBI. Nr. 441; das OArbeiterurlaubsgesetz vom 
30. Juli 1919, StGBl. Nr. 395; das OGes. vom 17. Dezember 1919, 
StGBl. Nr. 581 iiber den achtstiindigen Arbeitstag; das Laden
schluBgesetz vom 14. Januar 1910, RGBI. Nr. 19; die Vorschriften 
iiber die Sonn- und Feiertagsruhe vom 16. Januar 1895, RGBI. 
Nr. 21; vom 8. Juli 1905, RGBl. Nr. 125; vom 15. Mai 1919, StGBl. 



166 Die Hilfspersonen des Kaufmannes 

Nr. 282; die Gesetze uber die zwangsweise Pensions-, Kranken
und Unfallversicherung einzeIner oder aller Kategorien von An
gestellten; das Ges. yom 14. Juli 1921, BGBI. Nr. 402 uber die Gewerbe
inspektion. 

§ 35. Die Handlungsbevollmiichtigten 
I. Der Prokurist ist derjenige Handlungsbevollmachtigte, der 

yom Geschaftsherrn ermachtigt ist, in dessen Namen und fUr dessen 
Rechnung das Handelsgeschaft (Unternehmen) zu betreiben und per 
procura die Firma zu zeichnen, Artikel 41 OHGB. Der Einzelkaufmann 
erteilt die Prokura selbst, ebenso mit Wirkung nach auGen jeder ver
tretungsbefugte Gesellschafter (Art. 118 OHGB.; § 126 DHGB.; im 
Innenverhaltnis bedarf es freilich der Zustimmung aller geschaftsfiihrenden 
Gesellschafter, auBer bei Gefahr im Verzuge, Art. 104 OHGB. j § 116 
DHGB.), der Vorstand, Geschaftsfuhrer, die Geschaftsleitung. Die 
Erteilung der Prokura ist in das Handel.olregister einzutragen (Art. 45 
OHGB.; § 53 DHGB.; bloBe Ordnungsvorschrift!). 

Der U mfang der Prokura umfaBt alle, wenn auch branchefremden 
Geschafte irgendeines Handelsbetriebes mit Ausnahme der VerauBerung 
und Belastung von Grundstucken und der Erteilung der Prokura, 
Artikel 42 OHGB.; § 49 DHGB.; nach auBen (zwingendes Recht) un
beschrankbar; Ausnahme Kollektivprokura. Prokurist der Zweignieder
lassung ~ 

Die Prokura ist jederzeit widerru£lich. Ist der Widerruf re
gistriert, so wirkt er gegen jedermann, dieser habe denn das Erloschen 
der Prokura nicht gekannt und habe es auch nicht kennen mussen; ist 
der Widerruf nicht in das Register eingetragen, so wirkt er nur gegen 
jenen, der ihn kannte; Artikel 46 OHGB.; § 15 DHGB. 

II. Der Generalhandlungsbevollmachtigte hat Vollmacht 
"zum Betrie be seines (des Geschaftsherrn) ganzen Handelsgewer bes" , 
Artikel 47 OHGB.: § 54 DHGB. Diese Handlungsvollmacht ist nicht 
registerfahig. 

Ihr Umfang ist auf gewohnliche Branchegeschafte beschrankt; 
Wechselunterfertigung und ProzeBfiihrung sind auBergewohnliche 
Geschafte, Artikel 47 OHGB.; § 54 DHGB. Diese Vollmacht ist be
schrankbar. Sie ist jederzeit widerruflich; Wirkung des Widerrufes 
gegen Dritte nur, wenn er den Widerruf kannte oder kennen muBte. 

Beispiel: Generaldirektor. 
III. Der Spezialhandlungsbevollmachtigte hat die Voll

macht "zu einer bestimmten Art von GeschMten oder zu einzelnen 
Geschaften in seinem (des GeschMtsherrn) Handelsgewerbe", Artikel 47 
OHGB.; § 54 DHGB. Diese Handlungsvollmacht ist nicht registerfahig. 
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Ihr Umfang umfaBt je nach Usance bald nur die Geschafts· 
vermittlung bald auch Vertragsabschliisse, Artikel 47 OHGB.; § 54 
DHGB. Diese Vollmacht ist beschrankbar. Sie ist jederzeit wider· 
ruflich; Wirkung gegen Dritte wie II. 

Beispiele: Der Handlungsreisende (mit AbschluB oder mit Sammel. 
vollmacht; mit Inkassovollmacht fiir die von ihm abgeschlossenen Ge· 
schafte), Artikel 49 OHGB.; § 55 DHGB.; der Kassier; der Kommis 
im Laden (mit der in Laden der betreffenden Art iiblichen Verkaufs· und 
Inkassovollmacht), Artikel50 OHGB.; § 56 DHGB.; der Versicherungs. 
agent (Vermittlungs., AbschluB., Bezirksagent, §§ 43 bis 47 OVVG.); 
der StraBenbahnschaffner; der "Oberbringer einer quittierten Rechnung 
(hat Inkassovollmacht; Stampiglie statt Unterschrift geniigt dabei, 
wenn dies im betreffenden Geschaftsverkehr iiblich war und istl), 
Artikel 51, 296 OHGB. 

IV. Jeder Handlungsb~vollmachtigte kann ein Angestellter des 
Geschaftsherrn, muB es aber nicht sein (Ehefrau des Kaufmannes). 
1st der Bevollmachtigte zugleich ein Angestellter, so bewirkt der Wider· 
ruf der Vollmacht an sich die Auflosung des Dienstverhaltnisses noch 
nicht; dieses besteht fort, bedarf einer besonderen Auflosungserklarung 
(siehe § 36). 

§ 36. Die Privatangestellten nach dem Angestelltengesetz2) 
I. Angestellte kOnnen im offentlichen oder im privaten Dienst· 

verhaltnisse stehen; sind sie im offentlichen Dienste, so kann ihre An· 
stellung auf einem Verwaltungsakt oder auf einem privatrechtlichen 
Vertrage beruhen (Bundesbeamte, Vertragsbeamte des Bundes, Ge· 
meindebeamte, Stra.6enbahnbedienstete). Hier kommen nur jene An· 
gestellten in Betracht, die einen privatrechtlichen Dienstvertrag 
mit dem Geschaftsherrn abgeschlossen haben, zu diesem infolgedessen 
in einem privatrechtlichen Dienstverhaltnis stehen. Ein solcher 
Dienstvertrag ist ein - der Regel nach entgeltlicher - Ver· 
trag, des sen Gegenstand eine personliche Arbeitsleistung 
des Dienstnehmers bildet, und zwar als eine "Dienst"leistung (Unter. 
schied zum Werkvertrag). Der Dienstnehmer schuldet ein Wirken, 
kein Werk (Gierke); er hat kraft eines solchen Dienstvertrages durch 
eine gewisse Zeit die versprochenen geistigen oder korperlichen, hOheren 
oder niederen Dienste zu leisten, und zwar der Regel nach uniibertrag. 
bar in eigener Person (§§ lI51, lI53 OABGB.; § 613 DBGB.; 
dafiir hat er yom Dienstgeber, es sei denn die Unentgeltlichkeit ver· 

1) OGH. yom 14. Januar 1914 GlUNF. 6759. 
2) Mayer.Mallenau und Grunberg: Angestelltengesetz; Grunberg: 

Angestelltenrecht. 
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einbart, das vereinbarte oder mangels einer Vereinbarung das ange
messene Entgelt ~u fordern, und ~war in der Regel im nachhinein 
(§§ 1152, 1154 ()ABGB.; § 614 DBGB.), bei der Akkordarbeit allerdings 
gegen entsproohende VorschuBleistungen (§ 1154a) ()ABGB.). 

Das ()ABGB. enthalt ausfiihrliche Vorschriften iiber diesen Dienst
vertrag (von denen iibrigens manche, so § 1154b) iiber die Entlohnung 
wahrend einer hOchstens einwochigen Erkrankung ~u Auseinander
set~ungen AnlaB gegeben haben). Aber aus dem ()ABGB. kann man 
das osterreichische Dienstvertragsrecht fast gar nicht entnehmen. Dieses 
findet vielmehr in einer Fiille zum Teil arg durcheinanderlaufender 
und iibereinandergreifender Sondergesetze seine Regelung. Nur wenn 
solche Sondergesetze fehlen oder insoweit sie liickenhaft sind, kommt 
das Dienstrecht des ()ABGB. zur Geltung. So gibt es z. B. noch kein 
Gesetz fiir Privatlehrer und in der GewO. keine zureichende privat
rechtliche Regelung des Dienstvertrages der gewerblichen Hilfsarbeiter; 
da gelten denn die §§ 1152 ff. ()ABGB. Aber die Privatangestellten 
eines Ka ufmannes unterstehen zwar nicht aIle, aber groBenteils dem 
Angestelltengesetz yom 11. Mai 1921, BGBI. Nr. 292 (alIenfalIs 
den Geldinstitutszentralges. v. 28. Juli 1924, BGBI. Nr. 285; v. 19. Ok
tober 1925, BGBI. Nr. 17), und gemaB seinem § 42 kommt fiir diese 
Gruppe dem ()ABGB. nur zu, Liicken dieses AngestelItengesetzes aus
zufiilIen 1). 

II. Dieses Angestelltengesetz ist an die Stelle des Handlungs
gehilfengesetzes yom 10. Januar 1910, RGBl. Nr. 20 getreten 2), welches 
seinerseits die Artikel 57 bis 65 ()HGB. ersetzt hatte. Die Jahreszahlen 
1862, 1910, 1921 bezeichnen Marksteine der Gesetzgebung iiber den 
Dienstvertrag des kaufmannischen Personals; das jiingere Gesetz bot 
ihnen, im ganzen genommen, immer eine erheblich gUnstigere Rechts
stelIung als das vorhergehende 3). Kein Wunder, daB auch andere 
AngestelItengruppen solcher Vorteile teilhaftig werden wollten und daB 
sie es auch durchsetzten. So ist das AngestelItengesetz keine Regelung 
der Rechtslage lediglich der Handlungsgehilfen, sondern umfaBt auch 
Personengruppen, die wie die Rechtsanwaltsanwarter oder die Kranken
pflegerinnen durchaus keinen Zusammenhang mit kaufmannischen Be
trieben oder mit einer kaufmannischen Dienstestatigkeit haben. Diese 
Personengruppen bleiben hier auBer Betracht. 

1) Adler, E.: Das VerhaItnis des Dienstvertragsrechtes der III. Teil
novelle des OABGB. zu den fUr bestimmte Dienstverhaltnisse bestehenden 
besonderen gesetzlichen V orschriften. 

2) Dieses gilt noch in der Tschechoslowakei. 
3) Uber die Gleichstellung der Kammer fUr Angestellte und Arbeiter 

mit der Kammer fUr Handel, Gewerbe und Industrie, o Ges. vom 14. Juli 1921, 
BGBl. Nr. 424; Vdg. vom 25. August 1921, BGBI. Nr. 407. 
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III. Wirkungsgebiet: Dem Angestelltengesetz unterstehen die 
Handlungsgehilfen, die zu hoheren Dienstleistungen sonst An
gestellten (daher Werkmeister nicht1), die zu (nicht untergeordneten 
[streitig]) Kanzleiarbeiten angestellten Dienstnehmer, alle diese, wenn 
der Dienstvertrag ein privatrechtlicher ist. Dagegen unterstehen 
diesem Gesetze nicht jene Angestellten, die durch einen Ver
waltungsakt und nicht durch einen privatrechtlichen Dienstvertrag 
bestellt sind (§§ 3, 4 Angestelltenges.). Es findet auch auf solche An
gestellte keine Anwendung, deren Erwerbstatigkeit nicht hauptsachlich, 
sondern nur nebenher durch das Dienstverhaltnis in Anspruch ge
nommen ist (Stundenbuchhalter, siehe § 37 I). Auf Lehrlinge und auf 
Personen im Biihnendienstvertrag und Gastspielvertrage (§ 50 Schau
spielerges.) findet es keine Anwendung; auch auf Angestellte der See
schiffahrt, der Eisenbahnen, der Versicherungsunternehmer nicht und 
auf Angestellte der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe nur in
soweit sie Handlungsgehilfen sind (§ 5 Angestelltenges.; § 1 Gutsange
stelltenges., siehe §§ 37, 47 V). 

Endlich kommt fiir das Geltungsgebiet des Angestelltengesetzes 
auch maBgebend in Betracht, wo und wer der Unternehmer ist, bei 
dem der Handlungsgehilfe, Ingenieur, Kanzlist bestellt ist. Der diesem 
Gesetz unterstellte Unternehmerkreis ist freilich in den §§ 1, 2 Angestellten
ges. so weit und so willkiirlich abgesteckt, daB man nur sagen kann, es 
miisse ein Unternehmer in Osterreich sein2), wahrend sonst nur hieher
gehOrende Beispiele genannt werden konnen: Kaufmann, Geschaftsstelle 
der Klassenlotterie 3), Sparkasse, Versicherungsanstalt, Makler, Aus
kunftei, Zeitschriftenbetrieb (soweit nicht das Journalistengesetz vom 
ll. Februar 1920, StGBl. Nr. 88 [in der Fassung des BG. v. 12. Mai 1921, 
BGBI. Nr. 295] fiir die Redakteure giinstiger ist) , Bergbaubetrieb usw. 

IV. Die Vereinbarung des Dienstnehmers mit dem Dienstgeber 
(des Angestellten mit dem Geschaftsherrn) beruht auf dem privat
rechtlichen Dienstvertrage. Er ist im BGB. und auch im HGB. ala ein 
Vertrag von Mann zu Mann von ihren rechtlich freien Willenserkliirungen 
abhangig. Urspriinglich im deutschen Recht dem Treudienstverhaltnis 
entsprungen, bewahrt er noch im BGB. und HGB. die Rechtsstellung 
eines in d i vi due 11 und f rei geschlossenen Vertrages. 

Die Rechtsentwicklung hat seitdem weitab von diesem Wege ge
fiihrt. Vielfach kann und darf jetzt der Inhalt der Dienstvertrage weder 
individuell festgesetzt noch frei vereinbart werden. 

Vor allem ist die Rechtslage dadurch beriihrt, daB zwingende 
Rechtssatze die Freiheit der Willenserklarungen den Vertragsparteien 

1) OGH. vom 5. Dezember 1924, Sz. Vlj394. 
2) Spruch-Rep. Nr. 219. 
3) Spruch-Rep. Nr. 249. 
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beschranken; der Dienstvertrag ist von den privatrechtlichen Vertragen 
jener, der"am meisten durch zwingende Rechtssatze beherrscht L.t. Schon 
das Angestelltengesetz ist voll von ihnen. Dazu kommt noch die schwer
wiegende weitere Einengung des einzelnen Dienstvertrages durch 
kollektive Arbeitsvertrage. Das sind "jene Vereinbarungen ... , 
welche zwischen Berufsvereinigungen der ... Angestellten und einem oder 
mehreren Arbeitgebern oder Berufsvereinigungen der letzteren schriftlich 
abgeschlossen wurden und die gegenseitigen, aus dem Arbeitsverhaltnisse 
entspringenden Rechte und Pflichten oder sonstigen Angelegenheiten 
regeIn, die fiir das Arbeitsverhaltnis wirtschaftlich von Bedeutung sind" 
(§ 11 OGes. v. 18. Dezember 1919, StGBl. Nr. 16 ex 1920)1). Zwar 
kann kein Kollektivvertrag wirksam von zwingenden Vorschriften eines 
Gesetzes abweichen; die Zwangsnormen des Angestellten gesetzes 
gehen also jedem Kollektivvertrage vor. Aber innerhalb dieser 
Grenzen beengt er die Vertragsfreiheit des einzeInen oft noch weiter. 
Denn infolge der K undmach ung eines Kollektivvertrages durch das 
Einigungsamt werden dessen Bestimmungen derart zwingend, daB 
Sondervereinbarungen "zwischen einem Unternehmer und einem ... An
gestellten" "nur dann giiltig" sind, "wenn sie dem ... Angestellten 
giinstiger" oder im Kollektivvertrage nicht geregelt sind (§ 14 a. a. 0.). 

Noch weiter reicht die Wirkung jenes Kollektivvertrages, der -
seiner iiberwiegenden Bedeutung halber - durch einen kundgemachten 
BeschluB des Einigungsamtes (bzw. Obereinigungsamtes; in Deutsch
land des Reichsarbeitsministers) zur Satzung erhoben ist. Er gilt 
dann "auch auBerhalb seines Geltungsbereiches fiir solche Arbeitsver
haltnisse ... , die mit den durch den Kollektivvertrag geregelten im 
wesentlichen gleichartig sind"; das heiBt der Kollektivvertrag gilt dann 
auch fiir Unternehmer und Angestellte, die ihm nicht beigetreten sind, 
die das vielleicht abgelehnt haben. Hiedurch sind sozialdemokratische 
Gedanken in starkem Malle verwirklicht; die Vertragsfreiheit auf dem 
Gebiete des Dienstvertrages ist fiir den einzeInen sehr beschrankt. Der 
Zweck der Einrichtung der "Satzung" ist dabei nicht einmal so sehr 
deren Geltung als die Verbreitung der Kollektivvertrage. Denn es setzt 
"jeder Kollektivvertrag... fiir seinen Geltungsbereich die von seinen 
Bestimmungen abweichende Satzung auller Kraft" (§§ 16, 17,21 a. a. 0.); 
Einzel-Dienstvertrage dagegen haben diese Wirkung nicht. 

V. Der Dienstvertrag des Angestellten und des GeschMtsherrn 
begriindet das Dienstverhaltnis. Der Vertrag ist formfrei; doch hat 
der Angestellte auf einen Dienstzettel Anspruch. 

VI. 1m Dienstvertrag ist von den Vertragsparteien der Zeitpunkt 
des Dienstantrittes zu bestimmen. Geschieht dies "fix", so kann 

1) Fiir Deutschland Vdg. vom 23. Dezember 1918, RGBI. S. 1456; 
vom 31. Mai 1920, RGBI. S. 1128. 
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der Dienstgeber auch bei jedem zufii.lligen Verzuge des Angestellten 
zuriicktreten; sonst hat der Dienstgeber das Riicktrittsrecht vor dem 
Dienstantritte nur, wenn er einen Entlassungsgrund hat (siehe unten) 
oder wenn der Angestellte aus welchem Grund immer den Dienstantritt 
um mehr als vierzehn Tage verzogert oder wenn er, "ohne durch ein 
unabwendbares Hindernis gehindert zu sein, den Dienst an dem ver· 
einbarten Tage nicht antritt"; endlich darf der Masseverwalter des 
Dienstgebers wegen der Konkurseroffnung zuriicktreten. Der An· 
gestellte darf vor dem Dienstantritte zuriicktreten, wenn der Dienst. 
geber in Konkurs verfallt, wenn dieser aus Zufall oder seinem Verschulden 
den Dienstantritt des Angestellten um mehr als vierzehn Tage verzogert 
oder wenn der Angestellte einen Grund zum vorzeitigen Austritte (siehe 
unten) hat (§ 30 Angestelltenges.). Ein unbegriindeter Riicktritt ver· 
pflichtet jeden Schuldtragenden zum Schadenersatz, den Dienstgeber 
freilich strenger als den Angestellten: ffir den ersatzpflichtigen Dienst· 
geber wird namlich bestimmt, er habe (auch ohne einen Schadensnachweis) 
mindestens das Entgelt bis zum Ablaufe des ordnungsgemaB gekiindeten 
Dienstvertrages, bei Vertragen bestimmter Dauer aber jenes fiir drei 
Monate zu ersetzen (§ 31 Angestelltenges.). 

Dienstdauer: Der Dienstvertrag kann auf Probe oder definitiv 
abgeschlossen sein, ferner auf bestimmte oder auf unbestimmte Zeit 
abgemacht; der Dienstgeber kann sich, nicht aber den Angestellten 
auf mehr als fiinf Jahre binden (§ 21 Angestelltenges.; genauer: auf 
5Y2 Jahre). Die Probezeit darf "nur ffir die Hochstdauer eines Monates 
vereinbart" werden, und der Vertrag fUhrt nach dem Fristablaufe von 
selbst in ein dauerndes Dienstverhaltnis iiber, wenn es fortgesetzt wird 
(§ 19 Angestelltenges.); wahrend der Probezeit darf es freilich jeder 
Teil jederzeit durch eine einseitige Erklarung sofort auflosen. Dienst· 
verhaltnisse bestimmter Dauer sollen durch Zeitablauf enden (§ 29 
Angestelltenges.), Dienstverhaltnisse unbestimmter Dauer durch 
Kiindigung (§ 20 Angestelltenges.). Die K iindigung ist eine einseitige 
Erklarung, daB der Vertrag nach dem Ablaufe der Kiindigungsfrist be· 
endet sein solIe; die Kiindigung muB behufs ihrer Wirksamkeit dem 
Aufgekiindeten iiberhaupt, und zwar rechtzeitig, zukommen, bedarf 
aber seiner Zustimmung nicht. Minimalkiindigungsfrist ffir Dienst· 
verhaltnisse "ffir die Zeit voriibergehenden Bedarfes" wahrend des ersten 
Monates eine Woche. Sonst ffir den Angestellten ein Monat und bei 
Vertragen, die auf mehr als fiinf Jahre abgeschlossen sind, sechs Monate. 
Dagegen betragt die Kiindigungsfrist fUr den Dienstgeber mindestens 
sechs Wochen bis fUnf Monate 1) (je nach der Zahl der Dienst jahre) 
vor dem Ablaufe des Kalendervierteljahres oder doch des 15. oder 

1) Nach dem Journalistengesetz gelten zugunsten der Redakteure 
langere Fristen. 
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Letzten eines Kalendermonats. Diese UngleichmaBigkeit bei den 
Kiindigungsfristen stellt wohl eine Vberspitzung richtiger sozialer 
Erwagungen dar. Bedenkenfrei ist dagegen, daB der Geschaftsherr 
Betriebsraten nur mit Zustimmung des Einigungsamtes kiindigen 
darf (§ 14 Betriebsrateges. v. 15. Mai 1919, StGBl. Nr. 283), auch 
dann natiirlich nur in denselben Fristen wie anderen Angestellten. 
(Siehe unten XIII.) 

Die Dienstvertrage aller Art konnen auch vorzeitig aufgelost 
werden. Der Tod des Angestellten beendet das Dienstverhaltnis sofort; 
doch dauert das Wohnungsrecht der Hinterbliebenen noch durch 14 Tage 
fort und es darf das Gericht bei einer sonst drohenden Obdachlosigkeit 
der AngehOrigen diese Raumungsfrist um hOchstens drei Monate ver
langern (§ 24 Angestelltenges.). Dberdies darf "aus wichtigen Griinden" 
jede Vertragspartei den Dienstvertrag "ohne Einhaltung einer Kiin
digungsfrist" losen (vorzeitiger Austritt, Entlassung). Das Gesetz 
gibt nur Beispiele1) solcher Auflosungsgriinde, wie z. B. die Untreue 
im Dienst oder Unfahigkeit zur Dienstleistung oder Verweigerung 
derselben "wahrend einer den Umstanden nach erheblichen Zeit2)" 
(§§ 26, 27); ob andere Tatbestande (siehe unten XI), z. B. gegen 
Arbeitswillige beim Streik der anderen 3), hinreichend wichtig zur 
sofortigen Auflosung sind, beurteilt der Richter'). Damit ist unver
meidlicherweise ein Element der Unsicherheit in das Rechtsverhaltnis 
getragen, weil der AuflOsende im Zeitpunkte der Auflosungserklarung 
nicht immer beurteilen kann, ob der Richter den konkreten Auflosungs
grund als hinreichend wichtig ansehen werde. Das ist freilich fiir den 
Dienstgeber bedenklicher als fiir den Angestellten. Zwar darf (streitig) 
keiner von ihnen nun einseitig auf der Fortsetzung des Dienstverhaltnisses 
bestehen (Ausnahme von der Regel des § 1162 a) OABGB., siehe § 10 VIII); 
ein derart fortgesetztes Dienstverhaltnis ware auch ohne Wert. Aber 
der Angestellte ist dann schlechthin nur schadenersatzpflichtig und 
den Geschaftsherrn trifft darum die schwierige Beweislast fUr den Schaden. 
Dagegen hat der Angestellte, der ohne einen wichtigen Grund entlassen 
wurde, den Anspruch auf sein Entgelt bis zur ordnungsgemaBen Be
endigung des Dienstvertrages, auf seine Abfertigung und iiberdies auf 
den Ersatz des weiteren (allerdings von ihm zu beweisenden) Schadens; 
er ist also fiir den Fall einer vertragswidrigen Losung des Dienstver-

1) Rechtsprechung in der Gesetzesausgabe des HGB. der Staats
druckerei, S. 644 ff. 

2) OGH. vom 29. Dezember 1924, SZ. VI/409: Nichteinhalten der 
Arbeitsstunden ist auch dann ein Ent1assungsgrund, wenn keine Arbeit 
vorhanden ist. 

3) OGH. vom 23. August 1921, SZ. III/84: Der Regel nach, nein. 
4) Bei Betriebsraten bedarf es der Zustimmung des Einigungsamtes; 

§ 14 OGes. vom 15. Mai 1919, StGBl. Nr. 283 (unk1ar.) 



Die Privatangestellten nach dem Angestelltengesetz 173 

hiiltnisses erheblich besser als der Dienstgeber gestellt, wenn der Ange
stellte sich auch einrechnen lassen muB, "was er infolge Unterbleibens 
der Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung er
worben oder zu erwerben absichtlich versaumt hat" (§§ 29, 30 Ange
stelltenges. ). 

Die Ersatzanspriiche dieses Abschnittes VI "miissen bei sonstigem 
Ausschlusse binnen sechs Monaten geltend gemacht werden" (§ 34 a. a. 0.; 
zwingendes Recht). 

VII. Die Art und den Umfang der Dienstleistungen be
stimmt in erster Linie der Vertrag1); schweigt er, der Ortsgebrauch. 
tJberdies legt das (nachgiebige) Recht dem Angestellten auch die Wahrung 
der Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse (auch als Zeugen vor 
Gericht), ein Verbot der Provisionsannahme von Dritten (§ 13 Ange
stelltenges.; siehe auch § 28 III g), k) und ein Konkurrenzverbot 
(§ 7 Angestelltenges.) des Inhaltes auf, daB der Angestellte weder irgendein 
kaufmannisches Unternehmen betreiben, noch im Geschaftszweige 
des Geschaftsherrn fiir eigene oder fremde Rechnung Handelsgeschafte 
machen darf; der Prinzipal hat bei "Obertretung Ersatzanspriiche 
oder auch bei Geschaften fiir eigene Rechnung des Angestellten ein 
Eintrittsrecht (Frist drei Monate von der Kenntnis an, spatestens fiinf 
Jahre). 

Freilich diirfen weder der Dienstvertrag noch der Ortsgebrauch 
gegen ein zwingendes Gesetz oder gegen die guten Sitten verstoBen; 
je nachdem ist dann der Dienstvertrag oder nur diese Bestimmung 
nichtig (siehe § 5 IV). 

Zu diesen zwingenden Gesetzen gehBren unter anderem: 
a) die Vorschriften iiber den achtstiindigen Arbeitstag oder 

(nach dem etwaigen Kollektivvertrag) iiber die 48stiindige Arbeits
woche, insofern nicht das Ministerium fiir soziale Verwaltung fiir Be
triebsgruppen - besonders zu bezahlende S) - tJberstunden gestattet 
(OGes. vom 17. Dezember 1919, StGBl. Nr. 581); 

b) die Vorschriften tiber die Sonntagsruhe (von 6 Uhr frOO 
durch 24 Stunden; im GroBhandel, in den dem Handel gewidmeten 
Kontoren der Erzeugungsgewerbe und in Vermittlungs- und Kom
missionsgeschaften von Samstag 2 Uhr nachmittags an bis Montag 
6 Uhr friih) , insofern nicht die Landesregierung "fiir einzelne Zweige 
des Handelsgewerbes" eine hOchstens zweistiindige Sonntagsarbeit 
gestattet; 

c) die Vorschriften iiber das Verbot der Nachtarbeit von Frauen 
und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Jahre in gewerblichen Be-

l) Dber Erfindungen der Angestellten siehe § 31 V. 
2) Abanderung der Bezahlung nur durch Kollektivvertrag zulassig; 

OGH. vom 28. Juli 1924, SZ Vlj242. 
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trieben; Ausnahmen zu bewilligen steht teils der Gewerbebehorde erster 
Instanz, teils dem Ministerium fiir soziale Verwaltung zu (OGes. vom 
14. Mai 1919, StGBl. Nr. 281). 

VerstoBe gegen die guten Sitten enthalten z. B. der sogenannte 
Pensumvertrag des Handlungsreisenden oder die Vereinbarung 
derart niederer Provisionssatze, daB ein durchschnittsmaBig befahigter 
Angestellter trotz seines Eifers kein ausreichendes Arbeitseinkommen 
zu erwerben vermag. 

Andere Dienste als die gesetzlichen, bedungenen oder ortsublichen 
zu leisten, ist der Angestellte nicht verpflichtet, es liege denn ein Not
fall im Betriebe vor. So muB die Kontoristin allerdings ausnahms
weise die Briefe zur Post tragen, wenn der Praktikant voriibergehend 
erkrankt ist; aber der Handlungsreisende braucht sich wahrend der 
Reisepausen nicht als Kommis im Laden verwenden zu lassen. 

Die obliegenden Dienste sind genau, piinktlich und eifrig zu leisten. 
Ein regelmaBiges Zuspatkommen, wenn auch nur um wenige Minuten, 
oder die beharrliche Verweigerung einzelner dem Angestellten zukommen
den, wenn auch unwichtigen Dienstleistungen sind schwere Dienstes
verletzungen, die der Regel nach zur Entlassung des Angestellten be
rechtigen (siehe VI). Dasselbe gilt fur absichtliche oder fahrlassige 
Mitteilungen von Betriebs- und sonstigen Geschaftsgeheimnissen an 
Personen, denen sie nicht zuganglich sein sollen, seien es auch Ange
stellte desselben Geschaftes. 

VIII. Der Dienstvertrag kann ein unentgeltlicher sein, ist aber 
der Regel nach ein entgeltlicher. Das Entgelt kann vereinbart sein, 
in Ermangelung dessen gilt das im Geschaftszweig ortsubliche. 

Das Entgelt kann in Geld oder in Naturalbezugen bestehen; hiezu 
gehoren unter anderem Wohnung, Beheizung, Beleuchtung, Bekostigung, 
Kleidung (darf vom Ministerium verboten werden). Unter das Entgelt 
in Geld fallen Gehalt, Provision, Diaten, Tantiemen, Remunerationen 
(diese auch ohne Vereinbarung, wenn sie im betreffenden Unternehmen 
ublich sind l ), Abfertigungen usw. (§§ 6, 10 bis 15 Angestelltenges.). Der 
Gehalt ist spatestens (zwingend) am Ende eines jeden Kalendermonates 
im nachhinein zu bezahlen; die Provision (nachgiebiges Recht) ist mit 
dem Kalendervierteljahresende, die Gewinnbeteiligung (nachgiebiges 
Recht) je fur ein abgelaufenes Geschaftsjahr auf Grund der Bilanz ab
zurechnen, wobei der Angestellte einen Buchauszug und die Einsicht 
in die Bucher verlangen darf. 

Provisionsvereinbarungen sind haufig, Bowohl als Netto- als auch 
als Umsatzprovision, als Provision von indirekten oder auch von direkten 
Geschaften. 1m Zweifel gilt die Nettoprovision, und zwar sowohl 

1) OGH. vom 16. Juni 1925, SZ VII/205. 
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von direkten als indirekten Geschaften als vereinbart (§ 10 a. a. 0.), 
wobei sich der Angestellte dem einzelnen Vertragsabschlusse mit "den 
Kunden nachfolgende Nachlasse seines Dienstgebers nicht anrechnen 
zu lassen braucht (§ 11 a. a. 0.; nachgiebiges Recht; der Geschafts
brauch ist wohl, und zwar mit Recht, ein anderer). Der provisions
berechtigte Angestellte bezieht der Regel nach wenigstens einen gro.6en 
Teil des Entgeltes in Form der Provision; er hat darum ein starkes Inter
esse daran, viele Orders zu sammeln und von seinem Geschaftsherrn 
ausgefiihrt zu sehen. Dennoch kann der Angestellte diesen nicht zwingeJ?, 
ihm das Ordersammeln zu ermoglichen (kein Recht auf Arbeit), noch 
weniger dazu, gesammelte Orders auszufiihren; derartiges im Gesetze 
zu bestimmen, schien zu stark in die Selbstandigkeit des Dienstgebers 
einzugreifen. Aber der Provisionsberechtigte wird wirtschaftlich ebenso 
gestellt, als hatte er diese Rechte auf Arbeit und auf die Ausfiihrung 
der Orders. Denn ihm gebiihrt die Provision von unausgefiihrt ge
bliebenen Geschaften, "ohne da.6 hiefiir wichtige Griinde in der Person 
des Dritten vorlagen" (schlechte Auskunft; Schikaneur); und es gebiihrt 
ihm (zwingendes Recht) eine angemessene Entschadigu:ng, wenn und 
insoweit der Dienstgeber ihn vertragswidrig am Verdienste hindert 
(siehe fiir Handelsagenten, § 47 III e). 

Die Abfertigung ist ein durch einen zwingenden Rechtssatz 
vorgeschriebener (Mindest-1)Teil des Entgeltes; diese Bestimmung des 
Gesetzes kann unter Umstanden eine empfindliche Belastung des Unter
nehmers bedeuten. Der Anspruch auf die Abfertigung entsteht durch einen 
ununterbrochen 2) durch drei Jahre 3) dauernden Dienst in einem und 
demselben Unternehmen, sei es auch bei verschiedenen Unternehmern; 
sie betragt je nach der Dienstdauer das zwei- bis zwolffache "des monat
lichen Entgeltes" an Geld- und (in Geld umzuwandeInden4) Natural
beziigen 5). Endet der Dienst durch den Tod des Angestellten, so sinkt 
freilich der Anspruch auf die Halfte und besteht nur zugunsten der 
unterhaltsberechtigten gesetzlichen (nicht auch anderer) Erben (siehe 
§ 17 I). Der Abfertigungsanspruch entfallt ganz, sowohl dann, wenn 
der Dienstnehmer die VertragsauflOsung herbeigefiihrt oder gar ver
schuldet hat, als auch dann, wenn der Geschaftsherr sein Unternehmen 
auflost und sich personlich nicht blo.6 in schlechterer, sondern in schlechter 

1) VertragsmaBige ErhOhung steht frei; OGH. vom 17. Januar 1925, 
Sz. VII/14. 

2) Urlaub und gesetzlich gerechtfertigte Dienstesverhinderung sind 
keine Unterbrechungen. 

3) Ohne solche zeitliche Beschrankung bei Verlegung des Unternehmens 
in das Ausland; V. A. vom 2. Juni 1919, StGBl. Nr. 301. 

4) OGH. vom 2. Dezember 1922, SZ. IV/131: kein Anspruch auf die 
Fortbenfttzung der Dienstwohmmg. 

5) Zugunsten der Redakteure bleibt § 8 Journalistenges. aufrecht. 
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Wirtschaftslage befindet (§ 23 Angestelltenges.; siehe § 6 Va). Die 
Entgeltsanspriiche des letzten Jahres vor Konkurseroffnung ge
hOren bis zum Betrage von 2400 S und mit dem Betrag der Barauslagen 
in die 1. Klasse der Konkursglaubiger (§ 22 VI) und sind im gerichtlichen 
Ausgleichsverfahren im gleichen Ausmalle bevorrechtete Forderungen 
(§ 23), miissen also selbst im Fall eines Zwangsausgleiches oder gericht
lichen Ausgleiches vollstandig bezahlt werden (§ 33 Angestelltenges.; 
§ 51 KO.; § 23 AusgIO.). 

IX. Ein Urlaub steht dem Angestellten kraft zwingenden 
Rechtssatzes zu (§ 17 Angestelltenges.). Die Einfiihrung dieses An
spruches in das Gebiet des zwingenden osterreichischen Privatrechtes 
war eine Neuerung des OHandlungsgehilfenges. vom 16. Janner 1910, 
RGBl. Nr. 20; damals ist dieser weitreichende soziale Fortschritt nicht 
ohne Sorge betrachtet worden, namentlich fiirchtete man Konflikte 
der Dienstvertragsparteien iiber den Zeitpunkt des Urlaubsantrittes. 
Soweit zu Behan ist, hat sich die Einrichtung jedoch bewahrt. Sie hat 
darum mit der Zeit ihr Gebiet erweitert, so im Arbeiterurlaubs
gesetz vom 30. Juli 1919, StGBl. Nr. 395, fiir aIle Dienstnehmer, "die 
nicht vorwiegend zur Leistung kaufmannischer oder hOherer, nicht 
kaufmannischer Dienste verwendet werden" (Dauer eine, eventuell 
zwei Wochen im Jahr), und im J ournalistengesetz vom 11. Februar 
1920, StGBl. Nr. 88 (ein Monat, nach 10 Jahren einundeinhalb Monate), 
endlich im § 17 des AngestelItenges. und nach ihm im § 18 o Schau
spielerges. vom 13. Juli 1922, BGBl. Nr. 441. Das Angestelltenges. 
lallt das Journalistenges. unberiihrt, so dall der Urlaubsanspruch der 
Redakteure sich nach diesem Gesetze richtet; das Arbeiterurlaubsgesetz 
ist insoweit abgeandert, als die zu (nicht untergeordneten; streitig, 
ob nicht aIle) Kanzleiarbeiten Angestellten nun die Urlaubs
anspriiche nicht nach diesem, sondern nach dem (fUr sie giinstigeren) 
Angestelltenges. haben. Das Schauspielerges. gehtdemAngesteIltenges. vor. 

Die Voraussetzung fiir den Urlaubsanspruch nach dem AngesteIl
tenges. ist, daB "das Dienstverhaltnis ununterbrochen sechs Monate 
gedauert" habe. 1st diese Zeit verstrichen, so ist iiberdies jenen, die 
Hochschulstudien ,,zuriickgelegt" haben (dazu gehOren die Priifungen, 
das Absolutorium geniigt nicht) , "fiir die Berechnung der Urlaubs
dauer eine der gewohnlichen Dauer dieser Studien entsprechende Zeit, 
soweit sie fiinf Jahre nicht iibersteigt, einzurechnen". Eine Einrechnung 
der bei anderen Dienstgebern zugebrachten Zeit, und zwar im Hochst
maS von fiinf Jahren, findet erst dann statt, wenn das jetzige Dienst
verhaltnis ununterbrochen wenigstens zwei Jahre gedauert hat. 

Urlaubsdauer mit zwei Wochen beginnend, bis fiinf Wochen 
ansteigend. Der Entgeltsanspruch lauft vollig weiter, wie er dem 
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Angestellten sonst wahrend der Urlaubszeit zugekommen ware l ); 

statt der Verkostigung ist erforderlichenfalls der sonstige Geldbezug 
zu verdoppeln. Urlaubsteilung in zwei Abschnitte zulassig, wenn 
nicht mehr als drei Angestellte bedienstet sind. 

X. Die FiirsorgepfIicht des Dienstgebers bezieht sich zunachst 
auf die Anmeldung des Angestellten zur Krankenkasse und zur Pen
sionsversicherungsanstalt, ohne das iibrigens die Zwangsver
sicherung des Angestellten durch die Unterlassung dieser Anmeldung 
beriihrt wiirde. Uberdies hat der Prinzipal in den W ohn- und Ar bei ts
raumen jene Vorkehrungen zu treffen und zu erhalten, die zum Schutze 
des Lebens und der Gesundheit sowie zur Wahrung der Sittlichkeit 
geboten sind (§ 18 Angestelltenges., zwingendes Recht; § 2 OGes. v. 
14. Juli 1921, BGBl. Nr. 402, iiber die Gewerbeinspektion). 

XI. Eine Krankheit des Angestellten benimmt ihm den Anspruch 
auf das Entgelt, wenn er sie vorsatzlich oder grob-fahrlassig herbei
gefUhrt hat oder wenn er sie nicht dem Dienstgeber anzeigt. Sonst 
behalt er den Anspruch auf das volle Entgelt fur sechs bis zwol£Wochen, 
je nach der ununterbrochenen Dauer des Dienstverhaltnisses, und den 
Anspruch auf das halbe Entgelt fUr weitere vier Wochen 2) (§ 8 Ange-

. stelltenges.). Der Angestellte bezieht also wahrend dieser Zeit sowohl 
sein Entgelt als auch das (Minimal-) Krankengeld, was sich dadurch 
rechtfertigt, daB Kranke anders denn Gesunde verpflegt werden mussen. 
Wiederholt sich die Dienstverhinderung innerhalb sechs Monaten, so 
mindern sich seine Entgeltsanspruche fUr diese zweite Krankheitszeit 
zwar nicht der Zeit, aber dem Umfange nach auf die Hal£te. 

Eine Schwangerschaft ist keine Krankheit, wird aber in ver
mogensrechtlicher Beziehung mit Recht ahnlich behandelt. Sechs 
Wochen vor der voraussichtlichen Niederkun£t durfen die Schwangeren 
die Arbeit einstellen, beziehen freilich kein Entgelt. Nach der Nieder
kunft "durfen sie" wahrend sechs Wochen "zur Arbeit nicht zugelassen 
werden" und beziehen doch ihr vertragsmaBiges Entgelt (§ 8 Ange
stelltenges.). Dieser der V olksgesundheit dienende wichtige Fortschritt 
ware allerdings erst dann sichergestellt, wenn den Muttern fUr diese 
sechs Wochen die DurchfUhrung sonstiger Arbeiten, etwa als Bediene
rinnen, mit Erfolg untersagt werden konnte. Stillpausen sind Selbst· 
stillenden gewahrt. 

Krankheit, diensthindernder Ungliicksfall, Schwangerschaft, Nieder
kunft sind keine Entlassungsgrunde (VI), es sei denn, die Krank
heit oder der Unglucksfall sei vom Angestellten vorsatzlich oder grob-

1) JudB. Nr. 8 (verkurzte Arbeitszeit). 
2) Bei Dienstvertragen mit bestimmter Dauer, z. B. bei einem Sommer

engagement, endet der Entgeltsanspruch allerdings spatestens mit dem 
Vertragsende. 

Pollak, Kaufmannisches Recht 2. Auf!. 12 
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fahrlassig herbeigefiihrt oder einer der obgenannten diensteshindernden 
Umstande dauere um mindestens zwei Wochen langer als irgendein 
Entgeltsanspruch (§§ 9, 27 Z. 5 Angestelltenges.; zwingendes Recht). 
Der Dienstgeber darf kiinden, jedoch verkiirzen sich dadurch die Entgelts
anspriiche des vorigen Absatzes nicht (Niederkunft begiinstigt noch 
mehr). 

XII. Dienstzettel, § 6 Angestelltenges., siehe oben V. 

Dienstzeugnis iiber die wirklich stattgehabte Dienstleistung 
und deren wirkliche Dauer nach dem Dienstesende, auf Antrag auch 
wahrend des Dienstes, § 39 Angestelltenges. (zwingendes Recht). Un
giinstige Qualifikationen 1) darin sind verboten und machen deshalb 
dem Angestellten gegeniiber ersatzpflichtig, auch wenn sie unverschuldet 
sind (!; streitig). Jede Qualifikation, die ausgesprochen wird, solI richtig 
sein. 1st sie verschuldeterweise (objektiv) unrichtig, so ist der DienSt
geber jedem Dritten ersatzpflichtig, der im Vertrauen auf diese. Quali
fikation handelte, z. B. den vorbestraften Angestellten anstellte. 

xm. Betriebsrate sind gewahlte Vertrauensmanner der Ange
stellten und der Arbeiter. Sie sind geboten: "in fabriksmaBigen Be
trieben sowie in allen anderen Betrieben, wenn in diesen mindestens' 
20 Arbeiter oder Angestellte dauernd gegen Entgelt beschaftigt sind 2)" 
(§ lOGes. v. 15. Mai 1919, StGBl. Nr. 283; vergleiche oben § 18 III). 
Die Betriebsrate haben "tunlichst ohne Storung des Betriebes" "die 
wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Interessen der Arbeiter und 
Angestellten im Betriebe wahrzunehmen und zu fordern". Namentlich 
ist ihnen ein EinfluB bei Kollektivvertragsabschliissen und bei manchen 
Lohnfestsetzungen eingeraumt; auch diirfen sie unter Umstanden Kiindi
gungen und Entlassungen vor dem Einigungsamt anfechten; endlich 
haben sie an der Verwaltung der Wohlfahrtseinrichtungen teilzunehmen. 
Bei Aktiengesellschaften entsenden "die Betriebsrate der Arbeiter und 
Angestellten. .. zwei Vertreter" in den Vorstand, die Sitz und Stimme, 
aber keine Vertretungsbefugnis haben (siehe § 20 IV); bei Kommandit
aktiengesellschaften und Gesellschaften m. b. H. erfolgt diese Entsendung 
in den (etwa bestehenden) Aufsichtsrat. 

Der Betriebsrat besteht aus mindestens drei je auf ein Jahr ge
wahlten Mitgliedern aus den groBjahrigen, mindestens durch sechs 
Monate bediensteten Arbeitern und Angestellten des Unternehmens, 
eventuell auch aus den Vorstandsmitgliedern und Beamten der Berufs
organisationen. Die Mitgliedschaft ist ein Ehrenamt; nur Barauslagen 

1) Nicht auch wahrheitsgemaBe, erst auf Befragen erteilte Auskunfte; 
OGH. vom 6. Mai 1913, Kriegsentsch. (Fuchs) Nr. 105. 

2) In Kleinbetrieben mit mindestens fiinf Arbeitern besteht die Ein
richtung der Vertrauensmanner mit geringeren Befugnissen. 
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und der unvermeidliche Gewinnentgang werden ersetzt. Dber die Kiindi
gung und Entlassung der Betriebsratsmitglieder siehe oben VI. 

XIV. Die Konkurrenzklausel ist eine Parteienvereinbarung, 
die sich auf die Zeit nach dem Dienstesende bezieht. Sie beschrankt 
mu" des Interesses des Gescha£tsherrn willen den Erwerb des Ange
stellten, sei es derart, daB die Klausel ihn an der Griindung eines selb
standigen Unternehmens gewisser Art oder an bestimmten Orten hindert, 
sei es, daB sie dem Angestellten die Annahme von Dienstesverwendungen 
naher bezeichneter Art untersagt. Riicksichtswiirdige Interessen des 
Gescha£tsherrn treffen hier mit entgegengesetzten riicksichtswiirdigen 
Interessen des Angestellten zusammen. Darum laBt das Angestelltenges. 
diese Konkurrenzklausel zwar zu, aber nur im zwingend beschrankten 
Umfange. 

Sie ist namlich nur giiltig, wenn der Angestellte beim Vertrags
abschluB oder doch bei der Vereinbarung der Konkurrenzklausel schon 
groBjahrig war und beim Dienstesende mehr als 12 S (!) Jahresentgelt 
bezog. Sie ist innerhalb dieser Grenzen nur insoweit wirksam, als 
sie sich auf die Branche des Geschaftsherrn und auf ein Jahr beschrankt 
und nicht im Verhaltnisse ZUlli Interesse des Dienstgebers eine unbillige 
Erschwerung des Fortkommens des Angestellten enthalt. Selbst die 
wirksam vereinbarte Konkurrenzklausel falIt aber mit dem Interesse 
des Geschaftsherrn an ihr (Geschaftsau£losung!) weg. "Oberdies auch 
dann, wenn dieser die Schuld oder doch der Angestellte keine Schuld 
an der Dienstvertragsbeendigung tragt (Schikanieren des Angestellten 
durch den Dienstgeber); immerhin kann der kiindigende oder entlassende 
Dienstgeber die Konkurrenzklausel dann doch durch die Zusicherung der 
Fortbezahlung des Entgeltes aufrechterhalten (§§ 36, 37 Angestelltenges.). 

XV. Die Gerichtszustandigkeit fiir Zivilprozesse ist (fUr 
Betriebsrate) beim Einigungsamt, (sonst) beim Gewerbegericht und, 
fehlt es an diesem, beim ordentlichen Zivilgericht begriindet. 

§ 37. Die anderen Angestellten 
I. Kein solcher Angestellter untersteht dem Angestelltengesetz, der 

zwar zur Leistung kaufmannischer oder hoherer, nicht kaufmannischer 
oder zu Kanzleiarbeiten bestellt ist, dessen Dienstverhaltnis aber seine 
Erwerbstatigkeit nur nebenher in Anspruch nimmt. 

Hiezu gehort z. B. der Stundenbuchhalter oder ein Auslagen
arrangeur, der dies nur nebenher betreibt. Diese Personengruppe unter
steht den §§ 1152 if. OABGB., wenn sie nicht zu einer der nachfolgenden 
Gruppen gehart. 

II. SeeschiHahrtsbedienstete, die (wie der Kapitan oder 
der Steuermann oder die sonstige Schi££smannscha£t) nicht gleichzeitig 

12° 
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Handlungsgehilfen sind, stehen im Heuervertrage 1). Derselbe ist im 
Editto politico di navigazione (siehe § 4 I f), und zwar im Artikel VIII 
geregelt; doch ist diese groBenteils veraltete Regelung nicht nur durch 
Vertrage und durch Dienstreglements mit Vertragscharakter viel£ach 
abgeandert, sondern auch durch nachtragliche Rechtssatze. Die ion 
der Regierung geplante und seinerzeit dem osterreichischen Reichsrate 
vorgelegte Seemannsordnung kam allerdings nicht zur Verabschiedung. 

III. Eisenbahnbedienstete der Bundesbahnen hatten die 
Regelung ihres Dienstverhaltnisses in Dienstordnungen, deren erste 
am 7. April 1898 auf Grund des Organistionsstatuts vom 19. Janner 1896, 
RGBI. Nr. 16, erging. Eisenbahnbedienstete der Privatbahnen unter
stehen dem OABGB. Doch kommt dieses Gesetz praktisch nur insoweit 
in Betracht, ala es zwingende Vorschriften enthiilt; im iibrigen liegen 
stets Dienstordnungen und vertragsmaBige Regelungen des Dienst
verhaltnisses vor. 

IV. Land- und Forstwirtschaft. Die in solchen Betrieben 
angestellten "Gutsangestellten" unterliegen dem Gutsangestelltengesetz 
vom 20. September 1923, BGBI. Nr. 531. Dieses betrifft die Personen, 
die "vorwiegend zur Leistung hoherer oder kaufmannischer Dienste 
oder zu Kanzleiarbeiten angestellt" sind (Prozesse gehoren nicht vor 
das Gewerbe-, sondern vor das ordentliche Gericht); es ist dem Ange
stelltenges. nachgebildet 2), verlangert aber unter Umstanden auch 
manche seiner Kiindigungsfristen. Die iibrigen in der Landwirtschaft 
angestellten Personen, darunter die Knechte und Magde, unterstehen 
den Landarbeiter- und Winzerordnungen der einzelnen Lander. Fiir 
das iibrige Forstpersonal gelten besondere Vorschriften. 

V. Theaterbetrieb 3). "Biihnendienstvertrage" und "Gastspiel
vertrage", beide mit Personen abgeschlossen, "die sich einem Theater
unternehmer zur Leistung kiinstlerischer Dienste... verpflichten" , 
unterstehen dem OSchauspielerges. vom 13. Juli 1922, BGBI. Nr. 441; 
die Vertrage der Theaterunternehmer mit anderen Angestellten dem 
OAngestelltenges. vom 11. Mai 1921, BGBI. Nr. 292. 

Der Biihnendienst- und der Gastspielvertrag sind formfrei; doch 
dad der Angestellte eine Vertragsurkunde fordern (bloBe Ordnungs
vorschrift). Der Biihnendienstvertrag gibt dem Angestellten das Recht 
auf eine angemessene Beschaftigung (eine wichtige Neuerung!). Freilich 
dad der Angestellte es nicht erzwingen, sondern hat bei Verletzung 
nur Riicktrittsrecht und Ersatzanspruch. 

1) Schreckenthal: Das osterreichische Seerecht 51 ff. 
2) Es findet dann keine Anwendung, wenn der Angestellte dem An

gestelltenges. untersteht; § 36 III. 
3) Furst: Das Schauspielerges. (Zentralbl. Bd. 41). 
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VI. Der Lehrling1) ist eine Person, die "bei einem Gewerbe
inhaber zur praktischen Erlernung des Gewerbes in Verwendung tritt" 
(§ 97 OGewO.). Er untersteht nicht dem Ang~telltengesetz, sondern 
den §§ 97 bis 104 der Gewerbeordnung und hinsichtlich seines Urlaubes 
dem OArbeiterurlaubsges. yom 30. Juli 1919, StGBl. Nr. 395. Danach 
gilt folgendes: 

Der Lehrlingsvertrag mull zwar nicht schriftlich abgeschlossen 
werden; aber es mu.B (Ordnungsvorschrift, keine Giiltigkeitsbedingung!) 
binnen vier Wochen eine Urkunde tiber den Lehrvertrag aufgenommen 
und der Genossenschaftsvorstehung zur Kenntnis gebracht werden. 
Hochstdauer der Probezeit· drei Monate. Mindestdauer der Lehrzeit 
zwei Jahre (ausnahmsweise bei manchen freien Gewerben ein Jahr) , 
Hochstdauer in Fabriken drei, sonst vier Jahre; verlangerbar wegen 
Nichtbestehens der Lehrlingspriifung um hOchstens ein halbes Jahr. 
Fakultativ Lehrgeld; zwingend nach dem ersten DritteI der Lehr
zeit eine "Entschadigung", die spatestens alIe Halbjahre von dem Ge
nossenschafts- mit dem Gehilfenausschusse, eventuell von der Indu
striellen Bezirkskommission festgesetzt wird. Vierzehntagige Kiindi
gung; eine sofortige Vertragsauflosung nur aus Griinden, die in den 
§§ 101, 102 103a) OGewO. taxativ aufgezahlt sind, ferner durch den 
Tod einer der Vertragsparteien. Lehrzeugnis des Lehrherrn. Lehrbrief 
(bei handwerksmal3igen Gewerben Gesellenbrief) der Genossenschafts
vorstehung. Der Lehrbrief macht zum Gehilfen, der Gesellen
brief zum Gesellen. Nach Beendigung der Lehrzeit mu.B der Lehr
herr den Lehrling durch drei Monate alB Gehilfen beschaftigen. 

VII. Hilfsar beiter 2) sind Personen, welche (jedoch nicht fiir 
hohere Dienstleistungen) in Gewerbeunternehmungen in regelmii.Biger 
Beschaftigung stehen. Die Arbeit muB also fiir das Unternehmen, nicht 
fiir den Unternehmer alB Person (der Speditionskutscher, nicht auch 
der Privatkutscher des Spediteurs), und darf nicht bloB alB eine vor
tibergehende gedacht sein (Schneeschaufler), § 73 OGewO. Ob die Arbeit, 
wie in der Regel, entgolten oder unentgeltlich geleistet wird, ist dagegen 
unerheblich, so daB der Schutz der Gesetze auch jenem Hilfsarbeiter 
zuteil wird, der ohne Entgelt arbeitet. 

Dieser gesetzliche Hilfsarbeiterbegriff ist so weit, da.B er auch manche 
Handlungsgehilfen und aIle Lehrlinge umfa.Bt. Privatrechtlich fallen 
aber diese heiden Arbeitergruppen nicht darunter, sondern nur die zu 
gewerblichen HiIfsdiensten Angestellten, diese allerdings sowohl 
im Gro.B- als auch im Kleinbetrieb. Ihr Arbeitsverhaltnis ist in den §§ 76f£. 

1) Mataja: Grundrill des Gewerberechtes, 84 ff. (durch die Gesetz
gebung zum Teil uberholt). Rechtsprechung bei Grunberg: Arbeits
recht 126 bis 144. 

2) Grunberg: Arbeitsrecht. 



182 Die Hilfspersonen des Kaufmannes 

()GewO. geregelt, die dann im Laufe der Jahre viele Veranderungen 
zugunsten der Arbeiter edahren haben. Hinzugetreten sind unter anderem 
die Vorschriften iiber die Betriebsrate, iiber die Sonn- und Feiertags
ruhe; iiber den achtstiindigen Arbeitstag; iiber das Verbot der Nacht
arbeit fiir Frauen und Jugendliche; iiber den Arbeiterurlaub; iiber die 
Gewerbeinspektoren (siehe § 36 VII). nber Arheitsordnungen siehe 
§ 6 VIc). Erganzend gelten die Vorschriften des ()ABGB. 

Zwangsversicherung gegen Unfall, Krankheit, Invaliditat, Alter, 
Tod (Ges. v. 1. April 1927, BGB!. Nr. 125), ferner gegen Arbeitslosigkeit. 

VIII. Heimarbeiter sind Personen, ,die, ohne selbstandige Unter
nehmer zu sein, auBerhalb der Betriebsstatte ihres Verlegers in dessen 
Diensten mit der Herstellung oder Bearbeitung von Waren beschiiftigt 
sind (()Ges. v. 19. Dezember 1918, StGB!. Nr. 140). Es handelt sich da 
um einen zwar gesetzlich, aber nicht wirtschaftlich scharf umrissenen 
Begriff; denn den Heimarbeitern stehen die Zwischenmeister (Stiick
meister), obwohl selbstandige, auch Wer ksta ttgehilfen beschiifti
gende Gewerbetreibende wirtschaftlich sehr nahe. Das Gesetz be
handelt darum auch die Heimarbeiter und die Zwischenmeister im 
wesentlichen gleich. 

Fiir die Heimarbeiter war schwer zu sorgen. Sie waren wohl am 
meisten bedriickt. Ihre zerstreuten Arbeitsstatten entzogen sie ebenso 
der Organisation wie der Aufsicht des Staates. Erst die Republik hat 
ernstlich versucht, gesetzgeberische MaBregeln zu ihren Gunsten zu 
treffen. 

Jeder Verleger, jeder Faktor (Vermittler zwischen Verleger und 
Arbeitern), endlich jeder Zwischenmeister, der Werkstattgehilfen be
schiiftigt, muB diesen Betrieb der GewerbehOrde anzeigen und muB 
regelmaBige Verzeichnisse der Arbeitnehmer (der Verleger auch 
der Faktoren) fiihren (§ 3 bis 5 ()Ges. v. 19. Dezember 1918, StGBl. 
Nr. 140; V. A. v. 23. Juni 1919, StGBl. Nr. 330) und der GewerbebehOrde 
sowie dem Gewerbeinspektor Einsicht darin gewahren. 

Arbeits- und Lohnbedingungen sind der GewerbebehOrde 
yorzulegen und an der gemeinsamen Betriebsstatte (etwa am Ablieferungs
ort) anzuschlagen, iiberdies jedem Arbeitnehmer zur Kenntnis zu bringen. 
Zentralheimarbeiterkommissionen haben sich um diese Arbeits
und Lohnbedingungen zu kiimmern und sind berechtigt, nach Anhorung 
der etwa bestehenden Lokalheimarbeiterkommissionen, Mindest
lohne (Mindestpreise) festzusetzen; dem Ministerium fiir soziale Ver
waltung steht dann deren Genehmigung zu, wodurch sie gleichzeitig 
zwingenden Charakter erhalten. Die Zentralheimarbeiterkommission 
ist auch befugt, Kollektivvertrage zu Satzungen zu erheben (§ 30 
()Ges. v. 19. Dezember 1919, StGBI. Nr. 140; siehe § 36 IV). 
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Lieferungsbiicher hat jeder einzelne Zwischenmeister und Heim
arbeiter von seinem unmittelbaren Arbeitgeber zu erhalten (§ 9 OGes. 
v. 19. Dezember 1918, StGB!. Nr. 140; V. A. v. 23. Juni 1919, StGBl. 
Nr. 329). 

Die sonstigen Ar bei tersch u tzvorschriften gelten auch fiir 
Heimarbeiter. 

IX. Im Bergbau Angestellte sind entweder Beamte oder Auf
seher oder Arbeiter (§ 200 OBergges. v. 23. Mai 1854, RGBl. Nr. 146). 
Dienstordnung. Bruderladen (wohl die altesten sozialen Versicherungs
einrichtungen I ). 

Fiinftes Kapitel 

Einzelne Vertrage 
§ 3S. Allgemeines 

Vertrage sind zwei- oder mehrseitige Rechtsgeschafte, bestehend 
aus vollig miteinander iibereinstimmenden Willenserklarungen iiber 
Vertragsleistungen (siehe § 6 I). So viel mogliche und erlaubte Arten 
von Vertragsleistungen (siehe § 5, IV; § 6 V) es gibt, ebensoviele Ver
tragsarten sind moglich. Es gibt keine geschlossene Zahl gesetzlich 
erlaubter Vertragsarten. Zwar regeIn sowohl das BGB. als auch 
das HGB. eine Reihe von Vertragen, und zwar groBenteils von solchen, 
die besonders haufig oder besonders wichtig sind. Aber den Parteien 
steht es frei, andere Vertragstypen zu bilden, handelt es sich dabei nur 
um mogliche oder erlaubte Leistungen und wird kein zwingendes Recht 
verletzt. Insbesondere steht es den Parteien frei, aus zwei gesetzlichen 
Vertragstypen oder Teilen von solchen eine dritte Type zu hilden, etwa 
aus den Typen des Gesellschafts- und des Dienstvertrages oder des 
Miet- und des Pachtvertrages eine neue Type zusammenzustellen, die 
ihren konkreten Zwecken entspricht. 

§ 39. Der Kaufvertrag 
I. Im Kaufvertrag verspricht der Verkaufer dem Kaufer die Sach

iibertragung zu Eigentum gegen eine Geldsumme, die zu leisten der 
Kaufer verspricht (§ 1053 OABGB.; § 433 DBGB.). 

Der Zweck des Kaufvertrages ist danach die entgeltliche freiwillige 
Eigentumsiibertragung. 

II. Das Eigentumsrecht ist das dingliche Recht, mit einer Sache 
nach Belieben zu verfahren und "jedermann" (1) von Verfiigungen iiber sie 
auszuschlieBen (§354 OABGB.; §903 DBGB.). Der Eigentiimer ist danach 

1) Menzel: Soziale Gedanken im Bergrecht (in Griinhuts Zeitschr. 
fiir das Privat- und Offentliche Recht der Gegenwart XVIII 481 ff.). 
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der absolute Herr der Sache, mit der er darum nach Willkiir, selbst zum 
allgemeinen Schaden, verfahren dad: der Eigentiimer einziger Kunst
werke darf sie vernichten. Dies ist der rein individualistische Eigen
tumsbegriff, wie ihn das klassische romische Recht kannte; er entsprach 
dem auch sonst durchaus individualistischen Sinn dieses groBen Handels
volkes; das mittelalterliche deutsche Recht kannte keine derartige 
Allgewalt des Eigentiimersl), namentlich nicht iiber das unbewegliche 
Gut. Eine Beschrankung des Eigentumsrechtes war freilich auch in 
Rom moglich; aber sie konnte nur entweder durch den Willen des Eigen
tiimers geschehen (Bestellung von Dienstbarkeiten) oder durch das 
Andringen von Glaubigern (Exekution), nicht auch aus offentlichen 
Interessen. Dieser schroffe und scharfe Begriff des Eigentumsrechtes 
ist zwar in der Neuzeit in Deutschland eingedrungen, hat sich aber 
da nicht aufrechterhalten lassen. Zwar ist das Eigentum eine Saule 
der privatwirtschaftlich orientierten Rechtsordnung geblieben und 
seine Abschaffung, wie (zwar nicht die sozialdemokratische, aber) die 
radikaleren Auffassungen sie fordern, die ist nicht erfolgt. Aber das 
Eigentumsrecht ist vielfach, und zwar in stets steigendem MaB, aus Riick
sichten des Gemeinwohls durch zwingende Rechtssatze beschrankt 
worden. 

So macht eine offenbar schikanose Rechtsausiibung den Eigen
tiimer schadenersatzpflichtig (§ 1295/2 OABGB.). Verboten ist aus 
nachbarlichen Riicksichten die iibermaBige Grundvertiefung, Ab
wasserleitung, Bewirkung uniiblich starker Gas- und Rauch-, Geruch
und Gerauschentwicklung und dergleichen mehr (§§ 364/2, 364 b OABGB., 
§ 906 bis 909 DBGB.). N otwege muB der Eigentiimer auf seinem 
Grund einraumen (OGes. v. 7. Juli 1896, RGB!. Nr. 140). Gewisse 
landwirtschaftliche Grundstiicke diirfen nur mit der Genehmigung der 
Grundverkehrskommission verauBert (siehe § 18 II), der Erwerb 
von Grundstiicken durch Auslander dad beschrankt werden (Ges. v. 
4. August 1924, BGB. Nr. 247). Den Gewerbeinspektoren muB 
der Betriebsinhaber das Betreten und Besichtigen der Arbeitsstatten 
und Arbeiterwohnraume "jederzeit" gestatten (()Ges. v. 14. Juli 1921, 
BGB!. Nr. 402). Mieter und in gewissem MaB auch Pachter sind durch 
das Mietenges. (siehe § 41 III) und die Pachterschutzordnung 
gegen willkiirliche Kiindigung und gegen derartige Bestandzins
erhOhungen geschiitzt. 

Die wesentlichste Einschrankung des Eigentumsrechtes aus Riick
sichten des offentlichen Wohles ist jedoch seine Enteignung 2). 

Darunter versteht man eine von der Verwaltungsbehorde um der 
Wahrung offentlicher Interessen willen erzwungene Eigentumsabtretung 

1) Schwind: Deutsches Privatrecht 263. 
2) Layer: Prinzipien des Enteignungsrechtes. 
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(oder Eigentumsbelastung). Dieser starke Eingriff in das Eigentums
recht ist in Osterreich an zwei Voraussetzungen gekniipft: a) ein Gesetz 
muB den Enteignungstatbestand aussprechen, nicht das Ermessen einer 
BehOrde (OStGrGes. v. 21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 142). Dieser 
Rechtssatz gilt in allen privatwirtschaftlich orientierten Staaten. b) Die 
Enteignung hat gegen ein Entgelt, gegen eine AblOsung zu geschehen; 
der Eigentiimer, der seine Sache verliert, solI doch deren Vermogenswert 
behalten. Dieser Grundsatz von der Notwendigkeit des Entgelts bei 
der Enteignung stand so fest, daB man friiher annahm, erst die Zahlung 
des Entgelts iibertrage das Eigentum (anders beim Kauf IV). Dem
gemaB halt auch jetzt noch die herrschende Lehre l ) an dem Erfordernisse 
fest, daB in Osterreich Enteignungen nur gegen Geldentschadigungen 
rechtlich zulassig seien. Natiirlich ist, daB ein osterreichisches Gesetz 
diesen Rechtszustand fiir Osterreich zu andern vermag. In der Tat 
ist durch die OGes. vom 3. April 1919, StGBl. Nr. 209 und vom 30. Oktober 
1919, StGBl. Nr. 501 in Osterreich (anders in Deutschland) die Ent
eignung des hofararischen und des sonst gebundenen Vermogens des 
friiheren Herrscherhauses ohne die Gewahrung eines Entgelt!:l verordnet 
worden. Die sozialdemokratische Partei hat auch versucht, den Grund
satz der Unentgeltlichkeit von Enteignungen auszubauen und diese 
Unentgeltlichkeit bei dem sogenannten Schlossergesetz durchzusetzen, 
dies jedoch ohne Erfolg. Es ist denn auch in allen weiteren Enteignungs
fallen dabei geblieben, daB die Enteignung gegen Entschadigung zu 
geschehen habe. 

Das gilt z. B. von der Enteignung der Zinsgriinde, der Luftkeuschen
grundstiicke und der "gelegten" Bauerngiiter auf Grund der OGes. 
vom 4. Dezember 1918, StGBl. Nr. 94; vom 11. Mai 1921, BGB!. Nr. 294; 
vom 26. April 1921, BGBl. Nr. 273 und vom 31. Mai 1919, StGBl. Nr. 310 
(Fassung v. 25. November 1921, BGBl. Nr. 688), also von den Ent
eignungen behufs Schaffung eines selbstandigen kleinen Bauern
standes. Ebenso steht es um die Enteignungen von SchlOssern und 
sonstigen Luxusgebauden fiir Volkspflegestatten (OGes. v. 30. Mai 1919, 
StGBl. Nr. 309; v. 17. Marz 1921, BGBl. Nr. 175; siehe § 41 III), von 
Odland zugunsten von Spiel-, Sport- und Turnplatzen (OGes. v. 22. Juli 
1920, StGBl. Nr. 335), von Grundstiicken zur Verbesserung der Wohn
verhaltnisse der minder bemittelten Bevolkerung (OGes. v. 4. Februar 
1919, StGBl. Nr. 82) oder zur Ausniitzung von Thermalquellen (Ges. 
v. n. August 1923, BGBI. Nr. 376 fiir Schallerbach), also um Enteig
nungen aus Riicksichten der J ugendfiirsorge und Volksgesundhei t. 

1) Ehrenzweig: System des allgemeinen Privatrechtes I/3, S. 240 
Ebenso das Deutsche Sozialisierungsges. vom 23. Marz 1919, RGBl. Nr. 311; 
jetzt Art. 156 DReichsverf. Anders Art. 109 csI. Verfassungsurkunde: 
Entgeltlichkeit der Enteignung ist Regel; aber Ausnahmen sind zulassig. 
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Derselbe Grundsatz der Entgeltlichkeit ist endlich auch dann aufrecht
erhalten, wenn es sich um Enteignungen aus rein wirtschaftlichen, 
insbesondere aus Verkehrsriicksichten handelt, so bei jenen 
zugunsten von BundesstraI3en, Eisenbahnen, Schleppgleisen, Bergbau, 
offentlichen Lagerhausern, Starkstromanlagen gemeinniitziger Art, 
insbesondere solcher von Gebietskorperschaften und gemeinwirtschaft
lichen Anstalten (OElektrizitatswegeges. v. 7. Juni 1922, BGBI. Nr. 384) 
oder von Wirtschaftsbetrieben "aus GrUnden des offentlichen Wohles" 
(OGes. v. 4. Marz 1919, StGBI. Nr. 181 iiber die Vorbereitung der Sozia
lisierung). 

Weitere Enteignungsfalle: Kriegswaffen; FriedhOfe. 

III. Damit der Verkaufer das Eigentum iibertragen kOnne, muI3 
er (sollte man meinen) selbst der Eigentiimer sein; denn niemand kann 
mehr Rechte iibertragen, als er selbst hat (§ 442 OABGB.). Der Satz 
scheint einwandfrei, ist aber fiir den Wirtschaftsverkehr in dieser Schroff
heit unbrauchbar, weil er dem Kaufer eine den Verkehr bisweilen uner
traglich belastende Nachforschungspflicht dariiber aufbiirdet, ob der 
Verkaufer auch der Eigentiimer seP). 

a) Bei unbeweglichen Sachen ist diese Priifung allerdings dann 
leicht, wenn sie in einem Grundbuch stehen: denn wer im Grund
buch (§ 12 VIlc) Blatt B als Eigentiimer eingetragen ist, der gilt als 
solcher, kann wirksam Eigentum iibertragen, und nur er vermag es 2). 

Da bedarf es daher keiner Ausnahme von dem Satze, daB nur der Eigen
tiimer Eigentum an den Kaufer iibertragen kOnne. Verkaufen kann 
und darf freilich jeder (also auch der Nichteigentiimer) eine unbe
wegliche Sache, und kein Kaufvertrag ist etwa deshalb ungiiltig, weil 
der Verkaufer nicht der Eigentiimer ist (Verkauf in bianco); es ist 
eben seine Sache, sich das Eigentum am Kaufgegenstand nun zu er
werben. Aber das Eigentum kann er erst dann iibertragen, wenn er 
es selbst hat. 

b) Anders steht es, wenn die unbewegliche Sache nicht in einem 
Grundbuch steht, sei es, daI3 dies von vornherein nicht der Fall war, 
sei es, daI3 das Grundbuch (z. B. durchFeuer) unterging. Da ist Eintragung 
unmoglich. An ihre Stelle tritt nicht die Liegenschaftsiibergabe, sondern 
die Urkundenhinterlegung bei Gericht. Ohne sie also kein Eigen
tumsiibergang. Aber sie steht nicht unter dem Publizitatsprinzip, be
wirkt Eigentumsiibergang vielmehr nur dann, wenn der VerauI3erer 
Eigentiimer warS) (§ 434 OABGB); darum muI3 sich also der Erwerber 
auf eigene Gefahr kiimmern. 

1) Wellspacher: Vertrauen auf auBere Tatbestande. 
2) Die Ausnahmen bleiben hier beiseite. 
3) Ehrenzweig I/2, S. 235 ff. 
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c) FUr bewegliche Sachen gibt es nie ein Grundbuch, aus dem 
der Kaufer sich iiber die Eigentumsverhiiltnisse belehren konnte. Darum 
erwirbt der redliche Kaufer (oder sonstige Erwerber gegen Entgelt) 
durch die "Obergabe das Eigentum auch vom Nichteigentiimer, wenn 
er die Sache erworben hat: 1. in einer offentlichen Versteigerung, sei 
sie eine zwangsweise, sei sie eine freiwillige von einer Behorde, 2. von 
einem zu diesem Verkehr befugten Gewerbsmann (nicht yom Urprodu
zenten) oder von einem Kaufmann in dessen Handelsbetrieb (§ 367 
()ABGB.; Art. 306 ()HGB., weitergehend §§ 933, 935 DBGB.; § 366 
DHGB.), 3. von jenem, dem sie der Eigentiimer anvertraut hat; "Hand 
muB Hand wahren" (§ 367 ()ABGB.; siehe auch § 40 X), 4. vom Masse
verwalter, § 44/2 ()KO.l). Diese vier Tatbestande beherrschen einen 
groBen Teil des rechtsgeschaftlichen Verkehrs des taglichen Lebens. 
Infolge dieser Rechtssatze des § 367 ()AB GB. , Artikel 306 ()HGB., 
§ 44 ()KO. verliert der Eigentiimer einer beweglichen Sache das Eigen
tumsrecht, wenn ein Gutglaubiger sie entgeltlich, und zwar auf eine 
der unter 1. bis 4. genannten Arten erworben und dann iibergeben er
halten hat (der Uhrmacher verkauft eine ihm zur Reparatur iibergebene 
Uhr, der Fabrikant die aus auslandischen Rohstoffen verfertigte Ware 
trotz des gehOrig registrierten Eigentumsvorbehaltes, ()VA. v. 16. Juli 
1920, StGBl. Nr. 320 2). Der friihere Eigentiimer hat nicht einmal 
den Ersatzanspruch gegen den neuen Eigentiimer, sondern nur einen 
solchen l,gegen jene, die ihm dafiir verantwortlich sind", § 367 ()ABGB., 
also z. B. gegen den obgenannten Uhrmacher. 

IV. Der Kaufvertrag solI das Eigentum iibertragen. Aber der 
VertragsabschluB allein bewirkt den Eigentumsiibergang weder bei 
beweglichen noch bei unbeweglichen Sachen. Hiezu bedarf es vielmehr 
bei unbeweglichen Sachen noch der Eintragung des neuen Eigen
tiimers in das Grundbuch 3) oder in Ermanglung eines solchen der Ur
kundenhinterlegung bei Gericht, wozu in beiden Fallen die Einver
leibungs- (Hinterlegungs-) Bewilligung durch beglaubigte Unterschrift des 
bisherigen Eigentiimers unerlaBlich ist (§ 18 TI). Bei beweglichen 
Sachen ist zum Eigentumsiibergang neben dem Kaufvertrag 4) entweder 
(Regel) die kOrperliche "Obergabe von Hand zu Hand oder die "Ober
gabe durch Zeichen (Kellerschliissel zum Weinlager) oder durch Er
klarung (der Uhrmacher erklart, die verkaufte Uhr nun fUr den Kaufer 

1) Art. 307 OHGB. (Inhaberpapiere betreffend) kommt nicht in 
Betracht. 

2) Gilt nur fiir die vor dem 1. Januar 1926 registrierten Eigentums
vorbehalte. 

3) Bei der zwangsweisen gerichtlichen Versteigerung wird das Eigentum 
allerdings durch den Zuschlag erworben, § 237 OEO. 

4) Oder neben dem sonstigen Erwerbstitel. 
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zu verwahren) oder durch Indossierung oder sonstigen Rechtsiibergang 
des Lagerbesitzscheines (§ 45 VII) notwendig. Auch wenn die gekauften 
Sachen dem Kaufer zugeschickt werden, wird er doch erst durch die 
tJbergabe an ihn der Eigentiimer. Die "Obergabe an den Spediteur oder 
Frachtfiihrer iibertragt zwar der Regel nach (nachgiebiges Recht) die 
Transportgefahr, aber nicht das Eigentum auf den Kaufer, dieser 
habe denn die tJbersendungsart bestimmt oder genehmigt (§ 429 
(jABGB.; Art. 345 (jHGB.; § 447 DBGB.l). 

FUr den Eigentumsiibergang ist es ohne Belang, ob der Kaufpreis 
bezahlt ist oder nicht. Doch kann dem bei beweglichen Sachen durch 
einen vertragsmaBigen Eigentumsvorbehalt Bedeutung bei
gelegt werden (Ratengeschafte; § 455 DBGB.; auslandische Rohstoffe, 
V.A. v. 16. JuIi 1920, StGBl. Nr. 319). 

V. Die wesentlichen Kaufvertragsbestandteile sind: Ein 
Kaufgegenstand; ein bestimmter Preis in Geld, §§ 1053, 1054 OABGB.; 
§ 433 DBGB.; fehlt einer dieser Bestandteile, so liegt kein Kaufvertrag 
oder noch kein solcher vor. 

Der Kaufgegenstand kann eine bewegliche oder unbewegliche, 
eine korperliche oder unkorperliche (Unternehmen), eine feste, fliissige 
oder gasformige (Gaszuleitungsvertrag) Sache, auch eine elektrische 
Energie 2) sein. Sie muB nicht gerade im Eigentum des Verkaufers, aber 
iiberhaupt in jemandes Eigentum stehen (herrenlose Sachen!) und 
Gegenstand des rechtlichen Verkehrs nach den Gesetzen des Ortes sein 
konnen, an dem die bewegliche oder unbewegliche Sache liegt3). Befindet 
sich das Kaufstiick in Osterreich, so entscheiden also die osterreichischen 
Gesetze dariiber, ob es verkauflich sei. OsterreichiBche Monturstiicke 
sind in Osterreich kein Gegenstand eines giiltigen Kaufvertrages, wohl 
aber im Auslande. 

Gattungskauf (ein Waggon Kohle) und Individualkauf (ein 
Waldmiiller-Gemalde); Untergang des Kaufstiickes bewirkt beim 
Individualkauf Unmoglichkeit der Erfiillung. 

Der Kaufpreis muB in barem Geld in- oder auslandischer Wahrung 
bestehen. Auslandische Wahrung kann ala "effektive" vereinbart sein 
und da ist der Kaufer verpflichtet, in ihr zu zahlen; andernfalls darf 
er - in Osterreich nur in Handelssachen, § 6 VIc - in o. S nach dem 
Umrechnungskurse (nicht des Falligkeits-, sondern) des Zahlungstages 

1) 1m Konkurse des Kauiers dad der Absender noch nicht vollig 
bezahlter Waren das Ver£olgungsrecht trotz des Eigentumsuberganges 
ausuben, § 45 OKO., § 44 DKO.; Bartsch-Pollak: Konkursordnung 
zu § 45. 

S) OGH. vom 11. Juli 1899 GlUNF. 669; vom 19. Oktober 1922, 
SZ. IV/85. 

3) Walker: Internationales Privatrecht 296. 
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leisten, Artikel 336 OHGB.; § 361 DHGB.; § 244 DBGB. Der Kauf
preis muB bestimmt oder doch zweifelfrei bestimmbar sein, etwa durch 
die "Zirkaklausel"1) oder die Vereinbarung des Marktpreises eines 
bestimmten Tages oder durch den Hinweis auf friihere Preisverein
barungen (Preis "wie gehabt"), §§ 1054, 1058 OABGB.; auch darf die 
Preisbestimmung einem Dritten mit dessen Zustimmung iibertragen 
werden, § 1056 OABGB. Preistaxen, H6chstpreise, Richtpreise 
(OPreistreiberges. v. 9. Marz 1921, BGBl. Nr. 253). 

VI. Die Vertragsform bestimmt sich nach dem Orte des Ver
tragsabschlusses. In Osterreich abgeschlossene Kaufvertrage mit Aus
nahme jener unter Ehegatten sind daher formfrei. Die Kaufvertrage 
zwischen Ehegatten bediirfen dagegen zu ihrer Giiltigkeit des Notariats
aktes (OGes. v. 25. Juli 1871, RGBl. Nr. 76), und zwar auch bei Handels
geschaften (streitig). 

Handelt es sich aber um einen Kaufvertrag iiber ein unbeweg
liches Gut, so miissen sowohl die Formvorschriften des Ortes des Ver
tragsabschlusses als auch jene des Ortes beobachtet werden, in welchem 
das Grundstiick liegt: in Berlin abgeschlossener Kaufvertrag iiber ein 
in Linz liegendes Haus. Freilich sind demnach in Osterreich miindlich 
abgeschlossene Kaufvertrage iiber in Osterreich liegende unbewegliche 
Sachen giiltig. Dieser' sehr bedauerliche Rechtszustand ist aber jetzt 
dadurch gemildert, daB der Verkaufer gewisser land- und forst
wirtschaftlicher Grundstiicke yom Kaufvertrage zuriicktreten darf, 
insolange mangels Genehmigung der Grundverkehrskommission keine 
einverleibungsfahige Vertragsurkunde vorliegt (§ 21 o Grundverkehrsges. ; 
siehe § 18 II). 

VII. Uber Erfiillungsort, Erfiillungszeit, Erfiillungsart 
siehe § 6 VI. 'Ober die Wahrungsfrage siehe oben V. 

Partieware; Ramschware. 
VIII. Pflichten des Verkaufers: a) Aufbewahrungspflicht bis 

zur richtigen Erfiillungszeit, Artikel 343 OHGB.; oben § 6 VI b; 
b) Ablieferungspflicht, und zwar zu Eigentum, § 429 OABGB.; Artike1345 
OHGB.; § 447 DBGB.; c) Gewahrleistung 2), § 10 VIII d; d) Tragung 
der Transportkosten ("franko Salzburg"), Artike1345 OHGB; e) Tragung 
der Gefahr, spatestens bis zur 'Obergabe - alles nachgiebiges Recht. 

P£lichten des Kaufers: a) Annahme der Ware (unerzwingbar3) 
trotz Art. 346 OHGB.), b) (Priifung und) spezialisierte Bemanglung 
derselben auf Qualitatsmangel bei Distanzhandelsgeschaften nach 
Artikel 347 bis 349 OHGB. (offene Mangel alsbald nach Empfang, 
geheime alsbald nach Entdeckung, spatestens innerhalb sechs Monaten; 

1) OGH. yom 13. Oktober 1909, GlUNF. 4752. 
2) Hanausek: Haftung des Verkaufers. 
3) JudB. 179. 
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siehe auch § 47 IIIc), bei Platzgeschaften nach Handelsbrauch und 
in Ermanglung eines solchen nach § 933 OABGB. innerhalb sechs Monaten, 
bei ViehmangeIn innerhalb sechs Wochen; Bemanglung von Q uan ti ta ts
mangeIn steta nach § 933 OABGB. (anders §§ 477, 478 DBGB.; § 377 
DHGB., die auch mit Recht nicht zwischen Platz- und Distanzgeschaften 
unterscheiden). Die Rechtsfolgen der unterbliebenen, verspateten oder 
unzureichenden Bemanglung sind Verzeihung der nicht geriigten Mangel 
(Ausnahmen [zwingenden Rechtes]: Betrug des Verkaufers, Art. 350 
OHGB.; Ratengeschaft). tJber die Gewahrleistungsanspriiche, 
die sich an die ordnungsmaBige Bemanglung kniipfen, siehe § 10 VIIId. 
c) Einstweilige Aufbewahrung der bemangelten Ware bei Distanzge
schaften, Artikel 348 OHGB.; § 379 DHGB. d) Zahlung, §§ 904, 1412 
OABGB. Warenskonto (Rabatt); Kassaskonto. 

IX. Erfiillungsverzug beim Handelskauf. 
a) Der Lieferungsverzug des Verkaufers bei Fix- (§ 6 VIb) und 

Nichtfixgeschaften, Artikel 355 bis 357 OHGB.; § 376 DHGB. Die 
Nachfrist (nicht bei Fixgeschaften). Die Wahl: Riicktritt; Riicktritt+ 
Schadenersatz wegen Nichterfiillung; Nachlieferung+ Ersatz wegen 
Verspatung. Bei der getroffenen Wahl (sie laute denn auf die nach
tragliche Erfiillung) muB der Kaufer bleiben. Konkreter oder abstrakter 
Schadenersatz (§ 8 IVc); der Kaufer kann sich aber auch mit dem 
Anspruch des §§ 908 OABGB. hinsichtlich des Angeldes begniigen (§ 12 II), 
wodurch er sich den schwierigen Beweis des Schadens erspart. 

b) Der Empfangsverzug des Kaufers: wenn der Kaufpreis bezahlt 
ist, Artikel343 OHGB., § 373 DHGB. (Hinterlegung, Selbsthilieverkauf); 
wenn der Kaufpreis nicht bezahlt ist, Artikel 3540HGB. (nachtragliche 
Erfiillung, Selbsthilieverkauf, Riicktritt). 

c) Zahlungsverzug des Kii.ufers: Artikel 354 OHGB., wenn das 
Gut noch nicht iibergeben ist: Riicktritt; Selbsthilfeverkauf (aber kein 
abstrakter Ersatzanspruch!); Erfiillung+ Ersatz wegen Verspatung. 
§ 13330ABGB. (nachtragliche Zahlung+ Verzugszinsen), wenn das Gut 
iibergeben ist. 

d) Der A~ahmeverzug des Verkaufers: Hinterlegung des Gutes 
beirn Gericht des Erfiillungsortes, § 1425 OABGB.; § 372 DBGB. 

X. Anhang. Die Zusendung unbestellter Ware ist der Regel 
nach ein Realoffert, ein Antrag statt mit Worten mit Handlungen; 
es gelten daher die RegeIn fiir Antrage, siehe § 6 IVa. 

Wird jedoch die unbestellte Ware verbunden mit bestellter gesendet, 
so bestimmt manchmal (so bei Fliissigkeiten in Fii.ssern) der Handela
brauch, daB das tJbermaB angenommen und bezahlt werden muB, ala 
ware es bestellt. Auch sonst miissen unbedeutende Mehrsendungen 
angenommen und bezahlt werden; ein anderes Verhalten ware Schikane. 
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1st aber die Mehrsendung erheblich und von der bestellten Ware nicht 
oder schwer trennbar, so darf der Kaufer die ganze Sendung zuriick
weisen. 

§ 40. Einzelne Arten von Kaufvertriigen 
I. Vorbemerkung: Randelsgeschafte, absolute (unter anderen 

Spekulation a la hausse, a la baisse), relative (nur bei Gewerbe
maBigkeit; z. B. Geschafte des Bankiers, der Sparkasse), Rilfshandels
geschafte (nur von einem Kaufmann; z. B. Schuldiibernahme, Anstellung 
eines Fabriksarztes); Artikel 271 bis 274 ORGB. (anders §§ 343, 344 
DRGB.). Immobiliargeschafte; Artikel 275 ORGB. (siehe § 18 I). 
"Ober das Anwendungsgebiet des 4. Buches des ORGB. siehe § 4, I b; 
Artikel 277 ORGB. (§ 345 DRGB.). 

II. Der Kauf auf Probe ist ein bedingter Kauf, bei dem die Er
fiillung der Bedingung in der Willkiir des Kaufers liegt. Die Bedeutung 
seines Stillschweigens, wenn er die Ware mitnimmt (Genehmigung); 
wenn er sie nicht mitnimmt (Ablehnung), Artikel 339 ORGB.; §§ 594, 
496 DBGB. Rat der Kaufer bis zu seiner Erklarung das Kaufstiick 
in Gewahrsam, so haftet er jedenfalls gleich einem Entlehner fiir den 
unmittelbaren und mittelbaren Schaden als die Folge irgendeines 
Verschuldens seinerseits, §§ 979, 1080 OABGB. 

III. Beim Ka uf nach Pro be sind die Eigenschaften des Kauf
gegenstandes lediglich statt durch Worte durch ein Muster bezeichnet, 
Artikel 340 ORGB.; § 494 DBGB. 

IV. Der Kauf zur Probe ist e~n Kauf lediglich unter der Angabe 
des Grundes hiefiir, Artikel 341 ORGB. 

V. Der Kauf auf Abruf (eine Art des Sukzessivlieferungsvertrages) 
iiberlaBt die Bestimmung der Erfiillungsfrist fiir die Warenlieferung 
dem Kaufer bisweilen mit, bisweilen ohne Bestimmung des Endtermins. 
Riebei wird vorausgesetzt, daB der Kaufer sich beim Abruf an die Usancen 
halten werde; in Ermanglung von solchen Usancen miiBte auf Klage 
der Richter die Fristen festsetzen, innerhalb welcher, und die Mengen, 
welche jeweils abzuberufen sind. Ruft der Kaufer nicht rechtzeitig 
ab, so gerat er in den Annahmeverzug. 

VI. Der Kauf auf Borg, auf Kredit. Wichtig beim Empfangs
verzug des Kaufers hinsichtlich der Ware und beim Zahlungsverzug 
des Kaufers; siehe § 39 IX. Wirtschaftlich wichtig wegen des Zusammen
hanges mit dem Reallrredit, § 12 VII (Pfandrecht), § 12 IX (Buch
forderungseskompt ). 

Redewendungen: "Ziel vier Monate", "Ziel vier Monate gegen 
Akzept oder Kasse 2% Skonto", "Kassa", "Netto Kassa", "Prompte 
Kassa". 
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VII. Unter Ratengeschaiten (in Deutschland: Abzahlungs
geschaften) versteht man Verkaufe, bei denen das Gut alsbald dem 
Kamer zu ubergeben, der Kampreis aber im nachhinein in gleichen 
Fristen und Teilbetragen zu bezahlen ist. Es sind also Verkame auf 
Borg, die dem Kamer die Preisabstattung in Teile zerlegen. Das sieht, 
sich wie eine Begunstigung des Kamers an und ermoglicht diesem in 
der Tat die Anschaffung mancher lebenswichtiger Gegenstande (so 
der Naherin den Erwerb einer Nahmaschine). Die Nachteile solcher 
Ratengeschafte sind jedoch oft sehr groB; namentlich haben die Raten
handler nicht nur die Preise hoch gestelU, was wegen des mit diesen 
Geschaften verbundenen Risikos nicht wundernehmen kann; sondern sie 
haben auch durch Vertragsbestimmungen die Rechtsstellung der 
Kamer sehr verschlechtert. Nur gegen das letztere richtet sich das 
OGes. vom 27. April 1896, RGBI. Nr. 70; das DGes. vom 16. Mai 1894. 

Es betrifft das osterreichische Gesetz nur Verkame beweglicher 
Sachen durch gewerbemaBige Verkaufer an Nichtkaufleute 1). Fur 
diese Verkame sind unter anderem folgende zwingende Rechtssatze 
amgestellt: Der Terminverlust (§ 10 VIIIb) darf zu Rechtsnachteilen 
- auBer der Verzugszinsenzahlung - nur fUhren, wenn zwei ameinander
folgende Raten nicht bezahlt wurden (in Deutschland uberdies nur, 
wenn der Ruckstand Iho des Kampreises ist). Der Verkamer darf den 
Eigentumsvorbehalt 2) (§ 39 IV) vereinbaren, muB aber, macht er 
dann vom Vorbehalte Gebrauch, die empfangenen Ratenzahlungen 
samt Zinsen dem Kamer zuruckbezahlen (ebenso in Deutschland); 
wohl darf der Verkamer dafur eine Abnutzungsgebuhr vom Kamer 
fordern, doch darf deren Hohe nitlht im Vertrage, nur vom Gerichte 
bestimmt werden. Die Bemangelung der Ware ist rechtzeitig, solange 
der Kampreis nicht bezahlt ist (§ 39 VIII). Die Einwendung der Ver
letzung uber die Halfte des wahren Wertes ist trotz Mikel 286 OHGB. 
zulassig. Die Vereinbarung eines Gerichtsstandes und der Gerichtsstand 
des Erfullungsortes haben nicht statt~ hiedurch soll bewirkt werden, 
daB der Kamer am Gerichte seines Wohnsitzes geklagt und daB ihm 
hiedurch seine Verteidigung erleichtert wird. 

VIII. Zeitgeschafte sind Geschafte mit einer vertragsmaBig 
hinausgeschobenen Erfullungspflicht fur die Warenlieferung. Die 
Mikel 326 bis 333 OHGB., die §§ 358, 359 DHGB., § 904 OABGB. 
geben Auslegungsregeln fUr die handelsublichen Ausdrucke einer solchen 
Vereinbarung (siehe § 6 VIb); unter ihnen wird hervorgehoben, daB 
die Erfiillung mangels einer abweichenden Vereinbarung wahrend der 
gewohnlichen Geschaftszeit geleistet und angenommen werden muB, und 

1) Genauer: An Personen, die damit kein Handelsgeschaft ihrerseits 
abschlieBen. 

2) Klang: Exszindierungstypen. 
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daB der einem Sonntag oder allgemeinen Feiertag nachstfolgende Werktag 
im Zweifel dann als der vereinbarte Erfiillungstag gilt, wenn der ver
einbarte Zeitpunkt der Erfullung auf diesen Sonntag oder allgemeinen 
Feiertag fallt. 

Diese Zeitgeschafte sind entweder Fixgeschafte oder Nicht
Fixgeschafte. Welche der beiden Vereinbarungen getroffen wird, das 
hangt davon ab, wie wichtig den Parteien die Rechtzeitigkeit der Er
fiillung ist. In der Regel werden sie es damit nicht besonders genau 
nehmen, wird der Empfangsberechtigte mit einer gewissen Unpiinkt
lichkeit bei der Erfiillung einigermaBen rechnen. Will er das nicht, 
so muB er die Zeitbestimmung zur Bedingung des Vertrages (§ 5 IT) 
bei dessen AbschluB erheben, was freilich ohne die Zustimmung des 
Vertragsgenossen nicht geht. 

Der Unterschied zwischen diesen beiden Arten der Zeitgeschafte 
zeigt sich beim Lieferungsverzug; siehe dariiber § 39 IX. 

Fixgeschafte sind im Verkehr (mit Ausnahme etwa der Borse
geschafte) nicht ublich. Darum bedeuten die Vereinbarungen "prompt", 
"sofort", "schleunigst", "am 10. Oktober" dafiir nichts. Es muB eben 
dem Leistungspflichtigen beim VertragsabschluB auBer Zweifel gestellt 
sein, daB der Besteller eine verspatete Lieferung nicht brauchen kann 
und nicht annehmen wird; daher bedeutet die Bestellung eines Hutes 
"als Weihnachtsgeschenk", einer Torte "fiir den nachsten Sonntag" 
allerdings die Vereinbarung eines Fixgeschaftes. 

IX. Borsegeschafte. Borsen l ) sind eine Art von Markten, 
deren Entstehung in das 16. Jahrhundert fallt. Eine gesetzliche Begriffs
bestimmung der Borse fehlt in Osterreich wie in Deutschland. Man 
p£legt unter Borsen korporativ organisierte Markte zu verstehen, 
deren Warenhandel sich nicht in individuellen, sondern in typischen 
(Borsenusancen, § 6 lIT) Formen und Preisen volIzieht, die dann offiziell 
erfaBt werden (Borsenkurse). Die Borsen bediirfen staatlicher Ge
nehmigung; WinkelbOrsen sind verboten, gelten nicht als Borsen und 
die an ihnen abgeschlossenen Geschafte sind (zwar unter Umstanden 
bOrsenmaBige, aber) keine Borsegeschafte. 

Borsegeschafte 2) sind vielmehr nur die Vertrage, die im Borsen
lokal zur Borsezeit uber solche Waren abgeschlossen werden, welche 
an dieser Borse gehandelt und notiert werden diirfen (§ 12 OBorseGes. 
v. 1. April 1875, RGB!. Nr. 67). Das ist also eine rein formale Begriffs
bestimmung des Borsegeschaftes (AbschluB eines gleichartigen Geschaftes 

1) Hellauer: Welthandelslehre, 233 ff.; Hammerschlag und 
Petritsch: Artikel "Borsen und Borsengeschafte" im Osterr. Staatsworter
buch I.; Pisko in Ehrenbergs Handb. II, 525 ff. 

2) B. Mayer: Die EffektenbOrse und ihre Geschafte; Pisko: Lehrb., 
233 ff. 

Pollak, Kaufma,nnisches Recht 2. Auf}. 13 
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auf der Treppe im Borsengebaude ist kein Borsegeschaft!). Nur die 
so bestimmten Geschafte sind aIs Borsegeschafte HandeIsgeschafte 
und nur bei ihnen ist die Einwendung vOn Spiel und Wette1) ausge
schlossen (§§ 13, 14 OBorseGes.); auch ist zugunsten bestimmter Borse
geschafte, namlich der Pfand-, Prolongations- und Kostgeschafte (siehe 
unten), das vertragsmaBige Pfandrecht des ArtikeIs 311 OHGB. dahin 
erweitert, daB der Pfandvertrag die Klausel des Verzichts auf die Gerichts
teilnahme bei der Vollstreckung nicht in schriftlicher Form zu enthalten 
braucht; siehe § 12 VlIg. 

Die Borsegeschafte sind zwar keineswegs alIe, aber doch zum groBen 
Teile Terminhandelsgeschafte (§ 6 In), das sind Vertrage typischen, 
moglichst gleichen Inhalts, nach Usancen abgeschlossen, mit einer auf 
usancemaBig bestimmte Tage hinausgeschobenen Erfiillungsfrist, deren 
Geschafts-Abwicklung dann durch eben diese Umstande in weitem 
MaBe (statt durch die effektive Erfiillung) durch Auf- und Abrechnung 
moglich ist und geschieht. Solche TerminhandeIsgeschafte sind der 
Regel nach zulassig, mogen sie Borsegeschafte sein oder nicht. Termin
handeIsgeschafte in Getreide und Mahlprodukten sind aber sowohl aIs 
Borsegeschafte aIs auch aIs (auBerhalb des BorselokaIs oder der Borse
zeit oder von Nicht-Borseanern abgeschlossene) btirsenmaBige Geschafte 
verboten, ungiiltig und, wenn gewerbemaBig betrieben, strafbar 2) (OGes. 
v. 4. Janner 1903, RGB!. Nr. 10). 

Einzelne Borsegeschafte: a) Kassageschaft, zur Spekulation 
a, la hausse; b) Kauf und Verkauf auf den nachsten Stichtag, zur 
Spekulation a, la hausse und a, la baisse; c) Pramiengeschafte mit 
einem Variationsrecht fiir eine oder beide Vertragsparteien. Vorpramie 
mit Rucktrittsrecht fur den Kaufer; Nachpramie mit Rucktrittsrecht 
fUr den Verkaufer; Zweipramiengeschaft fiir beide Parteien; Stellage 
mit dem Variationsrecht, ob man Kaufer oder Verkaufer sein wolle; 
zweischneidiges Pramiengeschiift aIs die Verbindung irgendeines der 
obgenannten Pramiengeschafte mit der Stellage; das Nochgeschaft oder 
der SchluB auf fest und offen; das Eskomptegeschaft mit dem Wahl
recht des Kaufers, ob er die vorzeitige oder die rechtzeitige Erfiillung 
wolle (die Pramie steckt im ecart); d) Kost- (Report-) Geschafte sind 
Prolongationsgeschafte, die sich in der Form von Kauf- und gleich
zeitigen Verkaufsvertragen abwickeln; Report, deport (Kostgeld). Die 
rechtliche Klassifikation dieses Borsegeschaftes ist sehr streitig; es wird 
auch aIs Pfandgeschaft behandelt, indem man es mit· dem Lombard
gesch1i.ft in Zusammenhang bringt; siehe § 12 Vllg. 

1) Pisko: Lehrb.,239; Hammerschlag: Uber die Riickforderbarkeit 
der Deckung bei Differenzgeschiilien. 
. 2) Pisko: Lehrb., 244 ff. 
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X. Der Verkaufsauftrag, TrOdelvertrag1), (§§ 1086££. OABGB.) 
ist ein Kauf, bei dem der Kaufer die Wahl hat, die Ware innerhalb einer 
vereinbarten Frist zuriickzustellen oder den besprochenen Kaufpreis zu 
bezahlen. Der Beauftragte verkauft im eigenen Namen weiter und lebt 
nicht von Provisionen, sondern yom "Oberpreis. Nach dem Fristablauf 
ist der Kaufer nur mehr zur Preisbezahlung verpflichtet, der Verkaufer 
nur zur Preisforderung berechtigt, auch wenn der Kaufer die Ware 
noch hat; diese ist infolge des Fristablaufes das Eigentum des Kaufers 
geworden (sie sei denn schon Eigentum eines Dritten). 

Dieser Vertrag ist der regelmaBige des Verlegers mit dem Sortimenter, 
des Geschaftsherrn mit Hausierern, also oft mit kapitalschwachen 
Leuten. Er schiitzt den Geschaftsherrn nicht zureichend, weil dieser 
sein Eigentum am Kaufgegenstand nicht nur mit dessen Weitergeben 
an einen Dritten verliert - was dem Parteienwillen entspricht -, sondern 
auch durch den obgenannten Fristablauf; namentlich ist der strafrecht
liche Schutz· des Geschaftsherrn gegen Veruntreuungen des Hausierers 
zu schwacb:, weil an diese Frist gebunden. Darum hat der Geschafts
verkehr die selbstandige Geschaftsform des "Waren in Kommission 
geben" gebildet, die deshalb kein Kommissionsauftrag (§ 46) ist, weil 
der "Oberpreis dem Zwischenhandler gebOrt, die aber auch mangels der 
Befristung (fiir die Zuriickstellung des Kaufstiickes) kein Verkaufs
auf trag im Sinne des § 1086 OABGB. ist. 

XI. Manche Arten der Kaufvertrage sind im Handelsverkehr ohne 
Bedeutung. So der Kauf mit Vorbehalt des Wiederkaufsrechtes (zur 
Wuchervermeidung nur bei unbeweglichen Sachen zulassig), mit Vor
behalt des Vorkaufsrechtes (Frist bei beweglichen Sachen 24 Stunden, 
bei unbeweglichen 30 Tage) , mit Vorbehalt des besseren Kamers (nach 
Belieben des Verkaufers). 

XII. Anhang. Der Kauf in der Zwangsversteigerung (siehe 
§ 12 VIIg) beruht nicht auf einem Vertrag, sondern auf einer Gerichts
entscheidung (streitig2). Ungenau gesprochen: Das Gericht schlagt 
zu ohne, ja wider Willen des Eigentiimers (Verpflichteten). Dieser 
Unterschied zwischen dem gerichtlichen Verkauf in der Zwangsver
steigerung und dem Kaufvertrage konnte unbesprochen bleiben, hatte 
die Differenz nicht erhebliche praktische Folgen. 

Sie bestehen im wesentlichen in folgendem: Der Erwerber dad 
nicht auf die Obergabe klagen (statt der Klage die Beschwerde) und 
darf nicht auf Zahlung belangt werden (statt des letzteren die Wieder
versteigerung auf seine Gefahr). Es findet keine Gewahrleistung und 
keine Einwendung wegen der Verletzung iiber die Halfte des wahren 

1) Schey: Obligationsverhaltnisse, § 68. 
2) Pollak: ZivilprozeBrecht, 786ff.; Walker: GrundriBdes"Exekutions

rechts, 176/1. 
13· 
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Wertes statt. Dafiir erwirbt der Erwerber den erstandenen Gegenstand 
grundsatzlich (hauptsachliche Ausnahme: manchmal die Hypotheken
iibernahme) £rei von dinglichen und personlichen Lasten (§§ 154; 278 
OEO.; § 935 OABGB.) zu Eigentum, und zwar auch dann, wenn der 
Verp£lichtete gar nicht der Eigentiimer war (§ 367 OABGB., § 269 
EO.; siehe § 39 III). 

§ 41. Der Mietvertrag 1) 

I. Der Bestandvertrag hat zum Zwecke: die Gebrauchsiiber
lassung einer unverbrauchbaren Sache auf gewisse Zeit und gegen einen 
bestimmten Preis (§ 1090 OABGB.; das deutsche Recht behandelt 
Miete und Pacht getrennt). Er ist entweder ein Miet- oder ein Pacht
vertrag, je nachdem dem Bestandnehmer bloB der Gebrauch oder auch 
die Fruchtziehung iiberlassen wird. Daher sind Miet- und nicht Pacht
vertrage die Gebrauchsiiberlassung eines Theatergebaudes zum Theater
betriebe, die eines Saales ZUlli Kinobetrieb, die eines Gasthaussaales 
zum Betriebe eines Gasthausgewerbes. Unternehmungen dagegen, wie 
ein Gastwirtgeschaft, werden nicht gemietet, sondern gepachtet. 

Der Mietvertrag ist sowohl in Osterreich als auch in Deutsch
land als auch in der Tschechoslowakei in den biirgerlichen Gesetzbiichern 
geregelt. Dieselben werden jedoch (nicht fiir aIle, aber) £iir einen erheb
lichen Tell der Mietvertrage von W ohn ungen und Geschaftslokalen 
durch die Mietengesetze (OGes. v. 7. Dezember 1922, BGBl. Nr. 872; 
DMSchGes. v. 30. Juni 1926; CslGes. v. 25. April 1924, Slz. Nr. 85, 
86; dazu Vdg. v. 26. Juli 1924) hinsichtlich Kiindigung und Mietzins
bestimmung geandert. 

II. Der Mietvertrag gibt dem Mieter das Gebrauchsrecht der be
weglichen ("Leihbibliothek", Mietpferd) oder unbeweglichen Sachen 
durch eine gewisse Zeit. Er ist £ormfrei (fiir Grundstiickmiete zum Tell 
anders, § 566 DBGB.). 

III. Die Mietdauer wird durch den Vertrag bestimmt. Es gibt 
a) Mietvertrage auf bestimmte Zeit, von beliebiger Dauer (ab

weichend § 567 DBGB.), 
b) Mietvertrage auf bestimmte Zeit mit Kiindigungsfrist, 
c) Mietvertrage mit unbestimmter Dauer. Die unter a) und b) 

genannten Mietvertrage verwandeln sich in solche unbestimmter Dauer 
in £olgenden Fallen: Die Mietsache erhalt einen neuen Eigentiimer 
("Kauf bricht Miete", siehe V); iiber das Vermogen des Vermieters 
wird der Konkurs erof£net (§ 23 OKO.); der Mieter stirbt (kommt in 
Osterreich nur bei den Wohnungsmieten in Betracht, § 1116aOABGB.; 

1) Klang: Kommentar zum ABGB. III 3££. (fiir Qsterreich); Gramse: 
Das neue Mieterschutzgesetz (fur Deutschland). 
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weitergehend § 569 DBGB.); der Mietvertrag wird anstandslos um 
(langstens) vierzehn Tage iiber die Mietzeit fortgesetzt; der Vermieter 
unterlaBt durch vierzehn Tage die gerichtliche Delogierung. 

Mietvertrage unbestimmter Dauer enden durch eine gerichtliche 
oder (nicht bei Mietvertragen, die unter Mieterschutz stehen) auBer
gerichtliche K iindigung, eine einsei tige Willenserklarung, die dem 
Aufgekiindeten vor dem Ablaufe der Kiindigungsfrist zukommen muB, 
um wirksam zu sein (§ 563 OZPO.). Die Dauer der Kiindigungsfrist 
wird (der Reihe nach) bestimmt: durch den Vertrag, die Mietordnung 
(der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Oberlandesgericht), 
den Ortsgebrauch, durch das Gesetz. Dem Aufgekiindigten steht es zu, 
gegen die Kiindigung fristgerecht (bei mehr als 14tagiger Kiindigungs
frist binnen acht Tagen) Einwendungen bei Gericht zu erheben, 
worauf dort verhandelt und Urteil dariiber gefallt wird, ob die Kiindigung 
zu Recht bestehe. Werden keine Einwendungen rechtzeitig erhoben, 
so wird die Kiindigung - nach dem Mietengesetze nur die gerichtliche 
- selbst ein Exekutionstitel, vollstreckbar. 

Der Mieter darf aus jedem ihm beliebigen Grunde kiindigen. Anders 
der Vermieter (nur) bei Raumen, die unter Mieterschutz stehen1). Um 
des Mieterschutzes willen darf er bei Mietvertragen unbeweglicher 
Sachen (auf unbestimmte Zeit oder auf mehr als sechs Monate) nur aus 
wichtigen Griinden kiindigen, die er iiberdies bei sonstigem AusschluB 
in der Kiindigung angeben muB. Das Mietengesetz nennt sie nur zum 
Teil individuell (dringender Eigenbedarf, grobliche Storung der Haus
ordnung und andere mehrere), sonst beurteilt das Gericht die Wichtigkeit 
der yom Vermieter geltend gemachten (und bewiesenen) Kiindigungs
griinde. 

Es konnen aber auch aIle unter a) bis c) genannten Mietvertrage 
zur sofortigen Auflosung ohne Kiindigung gelangen: der Mieter 
muB sofort raumen, der Vermieter sofort iibernehmen. Die FaIle hiefiir 
sind folgende: die Unbrauchbarkeit der Mietsache oder eines betracht
lichen Teiles derselben, insbesondere (zwingendes Recht) die Gesundheits
schadlichkeit von Wohnraumen, wann immer der Mieter sie kennen
gelernt hat (§ 1117 OABGB.; § 544 DBGB.); die Enteignung zugunsten 
von Volkspflegestatten (§ 9 OGes. v. 30. Mai 1919, StGBl. Nr. 309; 
siehe § 39 II); trotz der Mahnung sind zwei aufeinanderfolgende Miet
zinsraten riickstandig; die Notwendigkeit (nicht bloB Niitzlichkeit) 
einer Neuauffiihrung des Gebaudes; der Mieter macht "einen erheblichen 
nachteiligen Gebrauch" von der Mietsache (§ 1118 OABGB.; § 553 
DBGB.). In diesen Fallen braucht nicht gekiindigt zu werden, sondern 
der Vermieter fordert yom Mieter die so£ortige Raumung, der Mieter 

1) Bei anderen unbeweglichen und bei allen beweglichen Sachen steht 
er dem Mieter hinsichtlich des Kundigungsrechtes gleich. 
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vom Vermieter die sofortige "Obernahme des Mietgegenstandes (Raumungs
und "Obernahmsklage; Raumungs- und "Obernahmsurteil, vollstreckbar, 
aber nur durch vierzehn Tage). 

IV. Die Rechte des Mieters. 
Er hat Anspruch auf ordnungsgemaBen Gebrauch (Anbringung 

einer GeschaftstafeI1), darf darum die "Obergabe der Mietsache im 
vertragsmaBigen brauchbaren Zustande fordern. Daher treffen die Kosten 
der hiefiir erforderlichen Ausbesserungen den Vermieter (nachgiebiges 
Recht); die Erhaltungskosten der Mietsache treffen freilich, kommt 
das Mietengesetz zur Anwendung, den (die) Mieter, sonst (nachgiebiges 
Recht) den Vermieter, es habe sie denn der Mieter verschuldet. Fiir 
die Dauer der Unbrauchbarkeit eines unbeweglichen Mietstiickes ist der 
Mieter iiberdies (zwingendes Recht) von der Zinszahlung befreit, § 1096 
OABGB.; weitergehend § 537 DBGB. (auch bei beweglichen Sachen). 
Es ist fiir des Mieters Rechte gieichgiiltig, weichen Aufwand die 
Vertragserfiillung dem Vermieter macht: der Vermieter hat den abge
schlossenen Vertrag zu erfiillen, darf ihn nicht einseitig abandern, darf 
auch nicht einseitig zuriicktreten, es liege denn eine unverschuldete 
Unerschwinglichkeit der Vertragserfiillung iiberhaupt vor. Nur wenn der 
unbewegliche Mietgegenstand untergegangen ist, braucht der Vermieter 
ihn keinesfalls herzustellen, sondern darf yom Mietvertrage zuriicktreten. 

Zum ordnungsgemaBen Gebrauch der Mietsache ist es erforderlich, 
daB sie nicht nux im Stande, sondern auch gesichert sei; es haftet 
darum der Vermieter, der z. B. nicht fiir den geniigenden VerschluB 
des Haustores sorgt (weitergehende Haftung bei Herbergsvermietern, 
Garage-, Stallungsvermietern, Badeanstaltsbesitzern, Theaterunter
nehmern, siehe § 44). Desgieichen ist fiir den ordnungsgemaBen Gebrauch 
des Mietgegenstandes seine Zuganglichkeit fiir den Mieter notig; 
hiefiir hat der Vermieter zu sorgen. Um zur Nachtzeit seine Wohnung 
betreten zu kOnnen, hat der Mieter in Wien die Wahl zwischen der "Ober
nahme eines Haustorschliissels oder dem jeweiligen Offnen des Haus
tores durch den Hausbesorger (und zwar auf Grund der Hausbesorger
ordnung v. 13. Dezember 1922, BGB!. Nr. 878, auf Kosten des Mieters). 
Die Obsorge fiir die Sicherheit obliegt dem Vermieter. 

Die Aftervermietung (Untervermietung) steht dem Mieter (nur) 
fiir die Dauer seiner Mietzeit £rei, wenn sie ohne den Nachteil des Ver
mieters geschehen kann. Sie bewirkt einen Vertrag zwischen Untermieter 
und Mieter, abet keinen solchen zwischen Untermieter und Hauptver
mieter. Doch ist die Weitervermietung (und Untervermietung) des g anz en 
GeschaftBlokales durch § 19 OMGes., jene der ganzen Wohnung durch 
dessen sinngemaBe1) Anwendung verboten, es stimme denn der (erste) 

1) Merkwiirdigerweise in der Rechtsprechung strittig. Richtig OGH. 
vom 18. Mai 1921, Sz. III/54. 
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Vermieter zu. Die vertragsmii.J3ige Ausschlief3ung der Mtervermietung 
einz elner Teile der Mietsache dagegen ist, handelt es sich um Wohnungs
raume, jetzt wegen der herrschenden Wohnungsnot als Verstof3 gegen 
die guten Sitten nichtigl) (§ 5 IV; § 6 Vb). 

Lasten und Abgaben hat der Mieter, besondere Rechtssatze 
(so beziiglich der Wiener Wohnbausteuer) vorbehalten, nicht zu tragen; 
trifft ihn die Abgabe dennoch, so kann sie durch den Vertrag auf den 
Vermieter iiberwalzt werden. Ebensowenig tragt, eine abweichende 
Vereinbarung vorbehalten, der Mieter Gefahren, die der Mietsache 
drohen. Vereinbarungen solchen Inhaltes sind denn auch in Mietver
tragen selten und enge auszulegen; auch jener Mieter, der "unbestimmt 
aIle Gefahren auf sich genommen" hat, haftet darum nur fiir Feuer-, 
Wasserschaden und Blitzschlage (§ 1106 OABGB.). 

V. Der Mieter hat diese Rechte gegen den Vermieter und dessen 
Erben (§ 17 III), nicht aber gegen den neuen Eigentiimer der Miet
sache, der es als Einzelrechtsnachfolger, z. B. durch den Kauf geworden 
ist. "Kauf bricht Miete", richtiger: Kauf bricht die Mietdauer. Der 
Mietvertrag besteht dem neuen Eigentiimer gegeniiber zwar fort; aber 
(war er ein solcher auf eine bestimmte Zeit) nun als ein solcher auf un
bestimmte Zeit, auf Kiindigung (1IIc). Der Mieter hat daneben nur 
einen, freilich weitgehenden Ersatzanspruch gegen seinen Vermieter 
(§ 1120 OABGB.; siehe § 81Vc; anders bei unbeweglichen Sachen § 57l 
DBGB.). 

Anders, wenn der Mietvertrag in das Grundbuch (Blatt C) ein
getragen ist; dann geht er auch hinsichtlich der Mietdauer auf den neuen 
Eigentiimer iiber. Freilich nur dann, wenn dieser das Eigentum nicht 
"bei einer zwangsweisen gerichtlichen VerauBerung" erstanden hat; dem 
Ersteher in einer solchen muB der Mieter trotz der grundbiicherlichen 
Einverleibung nach gehOriger Aufkiindigung weichen (§ 1121 OABGB.). 

VI. Rechte des Vermieters. a) Er hat fiir Raume, die nicht 
dem Mieterschutz unterstellt sind, das Recht auf die piinktliche Be
zahlung des vereinbarten Mietzinses; mag dieser in Geld bestehen 
oder nicht; der Mietzins ist mangels einer Vereinbarung und eines Orts
gebrauches im nachhinein zu bezahlen (§ 1100 OABGB.; § 551 DBGB.). 
Dieses Recht auf den Zins ruht freilich fiir die Zeit und in dem Maf3, 
in welchem der Mieter wegen eines objektiven Hindernisses, etwa wegen 
des Krieges, der Flucht vor dem eindringenden Feind (dagegen nicht 
wegen des schlechten Geschaftsganges), also wegen eines solchen, das 
auch andere Mieter desselben Gegenstandes getroffen hatte, von diesem 
Mietgegenstand den vereinbarten Gebrauch nicht machen kann, §§ 1096, 
1104, 11050ABGB. b) Untersteht der vermietete Raum dem Mieter-

1) OGH. yom 20. Juli 1921, Sz. III/SO. 
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schutz, so ist der Mietzins gesetzlich bestimmt (halber Friedenszins, 
150facher Instandhaltungszins, Betriebskosten, groBere Reparatur
kosten) und darf nur durch nachtragliche Parteienvereinbarung oder 
Entscheidung der Mietkommission erhOht werden. 

Der Vermieter hat zur Sicherstellung des Mietzinses ein gesetz
liches Pfandrecht (§ 1101 OABGB.; siehe § 12 VII) und die Be
fugnis zur Selbsthilfe gegen Verschleppungsversuche des Mieters 
(§ 1101/2 OABGB.; siehe § 561 DBGB.). 

Der Vermieter hat gegen den Mieter das Recht auf den Ersatz 
des Schadens1), den der Mieter, dessen Erfiillungsgehilfen (§ 1313a 
OABGB., z. B. seine Rausgehilfen, Kutscher) und der Aftermieter der 
Bestandsache durch deren Beschiidigung oder MiBbrauch zugefiigt 
haben (§ 1111 OABGB.). Klagefrist ein Jahr. Gegen den Aftermieter 
hat zwar der Aftervermieter, nicht aber der Vermieter solche Anspriiche. 

§ 42. Der Darlehensvertrag 
I. Der Darlehensvertrag dient lediglich der Kreditgewahrung. 

Um dieser willen gibt der Darleiher unter Angabe des Rechtsgrundes ll) 

dem Empfanger vertretbare Sachen gegen dessen Verpflichtung, nach 
einer gewissen Zeit ebensoviel oder mehr von derselben Gattung in 
gleicher oder groBererGiite zuriickzugeben (§9830ABGB.; § 607 DBGB.; 
OGes. v. 14. Juni 1868, RGBI. Nr. 62). 

Der Darlehensvertrag setzt die "Obergabe - der Valuta an den 
Empfanger voraus; im iibrigen ist er formfrei. Nur unter Ehegatten 
bedarf es zur Giiltigkeit des Vertrages auBer der Vbergabe noch des 
Notariatsaktes. Der Darlehensschuldschein ist nicht wie dieser 
Notariatsakt eine Solennitatsform, sondem eine Beweisurkunde (§ 1001 
OABGB.; Art. 295 ORGB.). 

II. Als Darlehensvaluta kommen Geld beliebiger Wahrung3), 
in Banknoten oder klingender Miinze, ferner Papiere, die einen Kurs
wert haben, in Betracht. Dagegen sind andere Waren, z. B. Wechsel, 
als Valuta unzulassig; diese derWuchervermeidung dienende zwingende 
Vorschrift kann leider leicht umgangen werden. 

Darlehen konnen ala verzinsliche oder unverzinsliche vereinbart 
werden; mangels einer Vereinbarung sind jene von Kaufleuten in Randels
sachen verzinslich (Art. 289 ORGB.; § 353 DRGB.), andere unver
zinslich. Zinsmaxima gibt es nicht; nur das Wucherverbot (siehe § 879, 
Z. 4, OABGB.; § 6 Vb) bildet die Grenze fiir den ZinsfuB. Mangels 

1) Kein gesetzliches Pfandrecht! 
2) Ihering: Scherz und Ernst in der Jurisprudenz 49 ff. 
a) nber Wahrungsanderungen siehe Systematische Darstellung der 

oberstgerichtlichen Entscheidungen, S. 667ff. 
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einer Vereinbarung sind in Handelssachen 9 %, sonst in Privatrechts
sachen 7 % Zinsen pro anno (in Deutschland 5 % und 4 %, in der Tschecho
slowakei 6% und 5%) vom Empfanger zu leisten. 

Der Zeitpunkt der Falligkeit bedarf der Parteienvereinbarung. 
In Ermanglung einer solchen oder eines Handelsbrauches dad die 
Zuriickzahlung "sogleich, namlich ohne unnotigen Aufschub, gefordert 
werden" (§ 983 6ABGB.), ohne daB es mehr als einer Mahnung hiezu 
bediirfte (anders § 609 DBGB., der eine befristete Kiindigung vorschreibt). 
1m Falle der Konkurseroffnung iiber das Vermogen des Darlehens
schuldners wird dessen Schuld sofort fallig (§ 14 6KO.). 

II. Die Zusicherung eines Darlehens ist noch keine Gewahrung 
eines solchen, der Zusicherungsvertrag ist kein Darlehens
vertrag. Verbindlich ist freilich auch der Zusicherungsvertrag, aber 
nur fiir bOchstens ein Jahr und nur insolange, als nicht infolge einer 
wesentlichen Veranderung der Umstande, z. B. der Kreditwiirdigkeit 
des prasumtiven Schuldners, das Zutrauen des Kreditgebers verloren 
gegangen ist (§ 936 6ABGB.). 

Der Anspruch aus dem Zusicherungsvertrage geht auf den AbschluB 
des Darlehensvertrages, zu welchem AbschluB dann auch die Hingabe 
der Valuta gebOrt. 

III. Der VorschuB ist kein Darlehen, sondern eine Vorauszahlung 
auf eine kiinftige oder auf eine wenigstens noch nicht fallige Forderung. 

IV. Die Akkreditierungl), der Krediteroffnungsvertrag, besteht 
darin, daB die Kreditgeber dem Kreditnehmer einen "offenen Kredit" 
bestimmter Hochstgrenze bei einem Dritten eroffnet. Ob, in welcher 
Form und in welchem AusmaBe der Kreditnehmer den Kredit dann 
in Anspruch nimmt, das steht bei ihm. 

V. 6ffentliche Anlehen2) (so Obligationen, Renten) bezwecken 
wie die Darlehen die Be£riedigung von Kreditbediirfnissen. Aber sie 
unterstehen nicht den Darlehensvorschriften des 6ABGB. und 6HGB. 
Der Erwerber eines solchen Anlehenspapieres ist kein Darleiher, sondern 
ein Kaufer; hat auch nicht immer den Anspruch auf die Zuriickbezahlung 
des hingegebenen Kapitals, sondern oft lediglich einen solchen auf die 
Bezahlung einer Rente. 

§ 43. Der Leihvertrag 
I. Der Leihvertrag ist ein notwendigerweise unentgeltlicher Vertrag, 

kraft dessen der Leiher dem Entlehner den Gebrauch beweglicher oder 
unbeweglicher, jedoch stets nur unverbrauchbarer Sachen gegen dem 

I} Nicht gleichbedeutend mit dem Akkrediti ; siehe Oberparleiter: 
Das dokumentare Akkreditiv; Wehli: Die Standardisierung des Waren
akkreditivs (Mitt. d. Verbandes osterr. Banken und Bankiers V, 152 ff.). 

2} Schey: Obligationsverhliltnisse 178 ff. 
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iiberHiBt, daB der Entlehner eben diese Sachen nach Verlauf der ver
einbarten Zeit oder mangels einer Vereinbarung so bald als moglich 
zuriickstelle (§§ 971ff. OABGB.; §§ 598 ff. DBGB.); Beispiele: Leihen 
eines Lehrbuches aus Gefiilligkeit; unentgeltliche Einriiumung einer 
Wohnung oder eines Lokales gegen Widerruf. Von der Miete scheidet 
die Unentgeltlichkeit (ein Pferd mieten, ein Pferd leihen) vom Darlehen, 
daB die geliehenen Stiicke nicht das Eigentum des Entlehners werden 
und daB gerade sie zuriickzustellen sind. 

Die Gebrauchs- und die ordentlichen Erhaltungskosten treffen den 
Entlehner; fiir die auBerordentlichen Erhaltungskosten triHt ihn nur 
eine VorschuBpflicht, und zwar nur dann, wenn der Verleiher diese 
Kosten nicht rechtzeitig bestreiten kann. Der Verleiher darf nicht vor
zeitig zuriickfordern; hat er sich ein solches Zuriickforderungsrecht vor
behalten, so liegt nur ein Bittleihen (precarium) vor. 

II. Das Versprechen, zu leihen, ist ein verbindlicher Vorvertrag 
(§ 936 OABGB.; siehe § 42 II), aber kein Leihvertrag. 

§ 44. Der Verwahrungsvertrag 
I. Ein Verwahrungsvertrag liegt vor, "wenn jemand eine fremde 

Sache in seine Obsorge iibernimmt" (§ 957 OABGB.; § 688 DBGB.). 
Die Zusicherung der Verwahrungsiibernahme ist zwar verbindlich, ver
pflichtet (bleibt die Situation wirtschaftlich unverandert) zum AbschluB 
des in Aussicht genommenen Verwahrungsvertrages (spatestens binnen 
Jahresfrist), ist aber selbst noch kein Verwahrungsvertrag und erzeugt 
daher weder dessen Rechte noch dessen Pflichten. Der Verwahrungs
vertrag ist also an die tJbergabe der Sache gebunden; irn iibrigen ist 
er formfrei. 

Er bnn sich auf bewegliche (auch auf Geld) und unbewegliche 
Sachen beziehen, entgeltlich oder unentgeltlich sein (§ 969 OABGB.; 
§ 689 DBGB.). 

Der Verwahrer hat die Pflicht, den Gegenstand sorgfiiltig zu 
verwahren und ihn nach dem Ablaufe der vereinbarten Zeit oder auf 
Verlangen des Hinterlegers auch friiher unversehrt mit allem Zuwachs 
zuruckzustellen. Der Verwahrer haftet dabei fiir jedes Verschulden, 
auch bei Unentgeltlichkeit der Verwahrung (anders § 690 DBGB.); er 
haftet auch fiir jedes Verschulden seiner Erfiillungsgehilfen. Fiir den 
Zufall, der den verwahrten Gegenstand trifft (er verbrennt etwa beirn 
unverschuldeten Hausbrand), haftet der Verwahrer jedoch nicht. 

Der Verwahrer wird nicht zum Eigentiimer, hat nicht einma! ein 
Recht auf den Gebrauch der Sache, aber auch kein Recht darauf, sie 
vorzeitig zuriickzustellen (§§ 962, 965 OABGB.; anders § 696 DBGB. 
bei vereinbarter Verwahrungszeit). Wohl aber hat er ein Recht auf 
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das vereinbarte Entgelt und auf den Ersatz des Aufwandes, ferner auf 
den Schadenersatz wegen eines Verschuldens des Hinterlegers, § 967 
(jABGB.; § 699 DBGB. 

Die Ersatzanspruche des Hinterlegers und des Verwahrers 
mussen bei sonstigem Verluste binnen dreiBig Tagen nach der Zurlick
stellung gerichtlich oder auBergerichtlich geltend gemacht werden, 
§ 967 (jABGB. 1m ubrigen lauft dann die dreijahrige Verjahrungsfrist. 

II. Beim Sammeldepot werden die zur Verwahrung ubernommenen 
Gegenstande mit gleichartigen Sachen anderer Hinterleger vereinigt 
aufbewahrt (Verwahrung a la rinfusa). Dem liegt je ein Verwahrungs
vertrag mit jedem Hinterleger zugrunde; es bedarf, sollen die verwahrten 
Gegenstande ununterscheidbar verwahrt oder gar vermengt od~r 

vermischt werden, der Vereinbarung hieruber mit jedem Hinterleger. 
Nummernangabe bei Wertpapieren bedeutet Ablehnung einer solchen 
Vereinbarung. 

Die mehreren Hinterleger werden Miteigentlimer der vereinigt 
verwahrten Sachen, und zwar jeder im Verhaltnis der ihm gebUhrenden 
Menge. 

Haufig im Banken- oder Lagerhaltergeschaft. Gegen MiBbrauche 
im Bankenverkehr, geubt durch mindestens sorglose Vorstandsmitglieder, 
schreitet §3, Bankhaftungsgesetz vom 29. Juli 1924, BGBI. Nr. 284, durch 
Normierung deren Haftung (zwar nicht gegen die Kommittenten, aber) 
gegen die Bank ein. 

III. Der unregelmaBige Verwahrungsvertrag macht den 
Verwahrer zum Eigentumer der hinterlegten Sachen, verpflichtet ibn 
zur Zuruckstellung ebensovieler gleichartiger Gegenstande (allenfalls 
samt Zinsen). Der Verwahrer haftet aber nicht nur wie beim regel
maBigen Verwahrungsvertrage fUr jedes Verschulden, sondern er tragt 
jede Gefahr, von der die Sache getroffen wird, auch die des zufalligen 
Unterganges derselben. 

Diese Art des Verwahrungsvertrages steht dem Darlehensvertrage 
nahe, da sie dem Verwahrer nicht nur das Gebrauchsrecht, sondern 
das Eigentum an der hinterlegten Sache gibt. Aber der Zweck ist ver
schieden: der Hinterleger will nicht darleihen, sondern die Sache auf
gehoben haben und zahlt sogar unter Umstanden dafUr; der Verwahrer 
will kein Darlehen haben, verzinst darum in der Regel niedriger ala 
der gerade herrschende ZinsfuB es rechtfertigt. 

Beispiel: Sparkassen. 
IV. Schrankfachvertrag1) (Safe-depot-Vertrag) ist ein aus dem 

Wet- und dem Verwahrungsvertrage gemischter Vertrag, bei dem die 
Bank dem Kunden ein Kassenschrankfach gegen Entgelt (Zins) zum 

1) Ehrenzweig: II/I 351 ff.; Loebner: Der Schrankfachvertrag. 
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Gebrauch unter ihren MitverschluB zur Aufbewahrung von Gegen
standen zur Verfiigung stellt; den jeweiligen Inhalt des Faches kennt 
die Bank nicht. In erster Linie bewirkt dieser Vertrag eine Miete, da 
die Bank den Gebrauch des Safe dem Kommittenten unkontrolliert 
iiberlaBt. Eine Verwahrung liegt nur insoferne vor, als das Schrankfach 
selbst und damit, freilich nur mittelbar, die darin untergebrachten 
Sachen in der Obsorge der Bank sind. (Alles nachgiebiges Recht.) 

V. Aus der Gastaufnahme (§ 8 !Vb) ha£tet der Herbergsgastwirtl), 
daher auch der Pensionsinhaber, "ala Verwahrer" dem in Ausiibung 
seines Geschaftes aufgenommenen Gast (und jenem, der aufgenommen 
zu werden verlangt) fiir die eingebrachten Sachen bis zum Werte von 
400 S, aber fiir aIle Kostbarkeiten 2), Geld und Wertpapiere zusammen 
nur bis zum Wert von 200 S (es seien ihm denn diese letzteren ala 
solche zur Aufbewahrung iibergeben). Diese Haftung geht insoferne 
weiter ala die der sonstigen Verwahrer, als die Gastwirte haftpflichtig 
sind, wenn sie nicht beweisen, "daB der Schaden weder durch sie noch 
durch einen ihrer Leute verschuldet, noch durch fremde, in dem Hause 
aus- und eingehende Leute verursacht ist" (§ 970 OABGB.; anders 
§ 701 DBGB.). Der Gastwirt haftet also nicht nur fiir das Tun der 
anderen Gaste, sondern auch fiir das des Einschleichers, nicht aber fiir 
jenes von Pliinderern. 

Mit dieser strengen Haftung des Gastwirtes kontrastiert in eigen
tiimlicher Weise ihre Begrenzung mit 400 S per Gast; dadurch wird 
namlich mit Riicksicht auf den gesunkenen Geldwert diese Haftung 
jeder ernsten Bedeutung entkleidet. Durch den Vertrag mit dem Gaste 
darf der Gastwirt iiberdies seine Haftung nicht verringern oder aus
schlieBen, also auch nicht durch einenAnschlag, etwa im Zimmer. 

Sachen sind "eingebracht", wenn sie dem Gastwirt, einem seiner 
(wenn auch nicht gerade hiezu bestimmten) Leute iibergeben, vom 
Reisenden selbst an den angewiesenen Ort, z. B. an den Kleiderhaken 
vor seiner Zimmertiir, gebracht sind. Die Sachen bleiben eingebracht, 
bis sie weggebracht sind. Tut dies der Gast selbst, so entscheidet seine 
Handlung; tut dies ein Bediensteter des Gastwirtes in dessen Betrieb, 
z. B. der Hotelkutscher, so haftet der Gastwirt fiir die Sachen (obwohl 
sie schon auBerhalb des Gasthauses sind) noch bis zur ordnungsgemaBen 
Beendigung der Tatigkeit seines Bediensteten. 

Unverziigliche Anzeigepflicht vom Verlust durch den Gast 
an den Gastwirt bei sonstigem AusschluB des Ersatzanspruches, und 
zwar spatestens binnen dreiBig Tagen nach der Beendigung der Gast-

1) Nicht auch der Speisewirt, OGH. vom 19. Janner 1915, GlUNF. 
7261; und der Kaffeewirt, OGH. vom 19. Oktober 1909, GlUNF. Nr. 4759. 

2) Uber diesen Begriff Gutachten des OGH. vom 13. September 1920, 
SZ 11/147. 
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aufnahme (§§ 967, 970b OARGB.; ahnlich § 703 DBGB.), es seien denn 
die Sachen vom Gastwirt zur Aufbewahrung ii bern omm en (der Schmuck 
in dessen Kasse hinterlegt) oder es liege ein Verschulden des Wirtes 
oder seiner Bediensteten (Diebstahl!) am Abhandenkommen vor (§ 1316 
OABGB.; siehe § 8 IV a). 

"Cher das Zuriickhaltungsrecht siehe § 12 VIIIb. 
VI. Badeanstaltsbesitzer haften "in Riicksicht auf die iiblicher

weise eingebrachten Sachen" gleich Gastwirten (§ 970 OABGB.; OGes. 
v. 16. November 1921, BGBl. Nr. 638). 

VII. Garage- und Stallungs"halter" haften "fiir die bei ihnen 
eingestellten Tiere und Fahrzeuge und die auf diesen befindlichen Sachen" 
gleich Gastwirten, jedoch ohne ziffermaBige Begrenzung (§ 970 OABGB.; 
OGes. v. 16. November 1921, BGBI. Nr. 638). 

VIII. Theaterunternehmer haften "dem Mitglied ala Ver
wahrer" fiir die iiblicher- oder notwendigerweise in das Theater oder 
auf die Theaterreise mitgenommenen Gegenstande ohne ziffermaBige 
Begrenzung, wenn das Mitglied diese Gegenstande in der Garderobe 
oder an dem dazu bestimmten oder (in Ermanglung einer Bestimmung) 
regelmaBig dazu verwendeten Ort abgelegt hat. Doch steht dem Unter
nehmer der Beweis frei, "daB der Schaden weder durch ihn noch durch 
seine Leute noch durch fremde, im Theater aus- und eingehende Personen 
verursacht worden ist" (§ 24 OSchauspielerges. v. 13. Juli 1922, BGBl. 
Nr. 441). 

Dem Publikum gegeniiber besteht keine erweiterte Haftung. 

§ 45. Der Lagerhausvertrag 1) 

I. Lagerhanser sind Vorratskammern, Lagerhausunternehmer sind 
gewerbemaBige Verwahrer. Da die Notwendigkeit besteht, Vorrate 
zu halten, besteht auch jene fiir den Bestand von Lagerhausern. Es 
gab darum schon im Altertum und im Mittelalter offentliche Vorrats
hanser, oft von der Obrigkeit errichtet, im Mittelalter bisweilen sogar 
mit dem Lagerhanszwang begabt. In Italien und in den Gebieten, die 
unter dem Einflusse der Hansa standen, entwickelten sich die Lager
hanser machtig. Am meisten spater freilich in England, und an diese 
englische Entwicklung schlieBt die franzosische und an sie die oster
reichische an. 

II. Der Lagerhaus- (Lagerhalter-) Vertrag ist ein Verwahrungs
vertrag und richtet sich naoh dessen RegeIn. Nur fiir offentliche 2) 

Lagerhauser und deren Vertrage gelten besondere Vorschriften auf 

1) Adler, Karl: Das osterreichische Lagerhausrecht. 
2) Es gibt Privatlagerhauser namentlich auf den Grundstiicken Offent

licher Eisenbahnen. 
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Grund des OGes. vom 28. April 1889, RGBI. Nr. 64, so daB diese Vertrage 
ala eine besondere Art der Verwahrungsvertrage erscheinen; nUl' von 
ihnen ist im folgenden die Rede. (Anders ist die Regelung der §§ 416 
bis 424 DHGB., welche den Lagerhalter als eine Art Kommissioniir 
behandeln und keinen Unterschied zwischen Lagerhiiusern und offent· 
lichen Lagerhausern machen.) 

m. Offentliche Lagerhauser sind Unternehmungen, die auf 
Grund einer besonderen Konzession die Aufbewahrung von Waren 
(welcher Art immer, mit Ausnahme von Salz und Tabak) fiir fremde 
Rechnung gewerbemaBig betreiben (§ 1 LagerhausGes.). Freilager 
sind solche Lager in offentlichen Lagerhiiusern, in denen, wieder auf 
Grund einer (zweiten) besonderen Konzession, zollo oder steuer· 
pflichtige Waren zollo oder steuerfrei eingelagert werden diirfen, bis 
sie entweder ihrer Bestimmung zugefiihrt oder in das zollo oder steuer· 
freie Gebiet zuriickgebracht werden (§ 2 LagerhausGes.). Weder die 
offentlichen Lagerhiiuser noch insbesondere die Freilager diirfen in 
Grenzbezirken errichtet werden. 

Die Konzessionserteilung zum Betriebe des offentlichen Lager. 
hauses steht dem Bundesministerium fUr Handel und Verkehr, jene 
zur Errichtung eines Freilagers dem Bundesministerium fiir Finanzen 
zu; keine dieser Konzessionen wird dadurch entbehrlich, daB der Unter· 
nehmer, z. B. ala Aktiengesellschaft, ohnedies eine Konzession zum 
Geschaftsbetriebe hat. Die Erteilung der Konzessionen ist eine Er· 
messensentscheidung der Regierung (ala solche vor dem Verwaltungs. 
gerichtshofe dann nicht anfechtbar, wenn das Ministerium von dem 
ihm eingeraumten "Ermessen im Sinne des Gesetzes Gebrauch gemacht" 
hat, Art. 129 OBVG.). Doch soll einem Auslander die Konzession 
nur beim Nachweise der (formellen) Gleichstellung des Osterreichers 
mit den AngehOrigen seines Heimatsstaates erteilt werden (§ 8 o GewO. ; 
§ 34 OABGB.); ist aber die Konzession ohne einen solchen Nachweis 
erteilt, so ist sie dennoch giiltig. 

Die Konzession zur Errichtung eines offentlichen Lagerhauses 
(oder eines Freilagers) wird erteilt: einer bestimmten physischen oder 
juristischen Person fiir einen bestimmten Standort auf Grund eines 
Reglements fiir den betreffenden Unternehmer (§ 8 Ges.). Infolgedessen 
unterliegt denn dieses Reglement auch der Genehmigung der Regierung. 
Spateren Reglementsanderungen des betreffenden offentlichen Lager. 
hauses gegeniiber ist der Regierung aber nicht die Genehmigung, sondern 
nur ein Einspruchsrecht vorbehalten (§ 8/2 LagerhausGes.). 

IV. Der Konzessionar ist kautionspflichtig. Die Kaution ist 
ein gesetzliches Pfand fiir die "aus dem Lagerhausbetriebe gegen die 
Lagerhausunternehmung entspringenden Forderungen" (§ 5 Lagerhaus 
Ges.). Siehe § 12 VII e, bb. 
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V. Der Lagerhausunternehmer ist ein Kaufmann; seine zurn 
Geschaftsbetriebe gehOrigen Geschafte sind Handelsgeschafte (§ 6 
LagerhausGes.). Prozesse gegen den Unternehmer aus dem Lagerhaus
betrieb gehoren daher, da der Unternehmer mit Riicksicht auf die not
wendige GroBe seines Unternehmens und damit auf seine Erwerbsteuer
pflicht immer ein registrierter Kaufmann sein wird, je nach dem Streit
werte vor das Bezirksgericht (fiir HandeIssachen) oder vor das HandeIs
gericht (den HandeIssenat); doch besteht fiir Streitigkeiten aus Lagerhaus
geschaften auch fakultativ ein Schiedsgericht. 

VI. Pflichten des Lagerhausunternehmers: 
Der Kontrahierungszwang (§ 25 V) gegeniiber jedermann gegen 

die Erfiillung der Bestimmungen des Reglements und des (zwingendes 
Recht) kundgemachten Tarifes (§ 9 LagerhausGes.). Daher dad jedermann 
den AbschluB eines solchen Lagerhausvertrages und die Einlagerung 
(mit Ausnahme jener von Salz und Tabak) erzwingen. 

Das Handelsverbot mit einIagerungsfahigen Waren, sei es ein 
Handel fiir eigene, sei es ein solcher fiir fremde Rechnung (§ 12 Lager
hausGea.). Hiedurch solI ein unIauterer Wettbewerb hintangehalten 
werden. 

Das Belehnungsverbot fiir die eingelagerten Waren (§ 12 
LagerhausGes.), dies deshalb, urn das gewinnbringende Belehnungs
geschaft nicht zu einer Art Monopol des Lagerhausunternehmers werden 
zu lassen. Der Zweck ist kaurn erreichbar. 

Die Verwahrung des eingelagerten Gutes mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes, und zwar grundsatzlich eines jeden ein
gelagerten Gutes fiir sich allein, auf Grund einer Regierungsermachtigung 
aber auch ala ein Vermengungsdepot, § 48 LagerhausGes. Der Unter
nehmer haftet dabei nicht nur fiir die sorgsame Auswahl seiner Er
fiillungsgehilfen, sondern fiir diese selbst (Diebstahle von Angestellten), 
§ 14 LagerhausGes. Zur Verwahrungspflicht gebOrt auch die Ver
sicherungspflicht gegen Feuersgefahr, nicht auch jene gegen 
e;ndere Gefahren, § 15 Ges. Die Beweislast (§ 13 IV) fiir die Sorgsam
keit der Verwahrung obliegt dem Lagerhausunternehmer, jene fiir das 
Entstehen geheimer Mangel wahrend der EinIagerung jedoch dem Ein
lagerer (gerichtliche Beweissicherung verstandigerweise geboten!). Das 
Reglement dad dem Einlagerer iiberdies eine mindestens vierwochige 
(von der Empfangnahme der ausgefolgten Ware an gerechnet) Anzeige
frist vorschreiben, an deren Verstreichen sich der Anspruchsverlust 
kniipfen dad. V erj ahrungsfrist ein Jahr; § 14 LagerhausGes. 

Der Lagerhalter ist verpflichtet, "die Besichtigung der ein
gelagerten Ware jederzeit" in den Geschaftsstunden dem Hinterleger, 
dann dem Eigentiimer des Besitzscheines oder des Warrants zu gestatten, 
§ 27 LagerhausGes. Dritten Personen, prasumtiven Kaufern gegeniiber 
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besteht keine solche Pflicht des Lagerhalters; ihnen miissen darum 
die Muster dienen und geniigen, welche der Hinterleger (Einlagerer) 
und der Eigentiimer des Warrants oder des Besitzscheines ziehen durften 
und gezogen haben. 

Der Lagerhalter ist verpflichtet, die Ware auszufolgen: a) wenn 
kein Lagerschein ausgestellt ist, dem Hinterleger gegen die Bezahlung 
aller offentlich-rechtlichen Gebiihren (nur) der betreffenden Ein
lagerung und der samtlichen Lagerhaus-Gebiihren aus laufender 
Rechnung in Lagerhausgeschaften; b) wenn ein Lagerschein aus
gestellt ist, dem Eigentiimer beider Teile des Lagerscheines gegen die 
Bezahlung aller offentlich-rechtlichen Gebiihren, ferner der hOchstens 
einjahrigen Gebiihren der jetzigen Einlagerung, endlich dann der 
rUckstandigen Lagergebiihren, wenn diese ziffermaBig in beiden Teilen 
des Lagerscheines ersichtlich gemacht sind, §§ 28, 29 Ges.; c) dem 
Eigentiimer des Besitzscheines allein gegen die Bezahlung der unter 
b) genannten Gebiihren und gegen Hinterlegung der ffir den Warrant
Indossatar bestimmten Pfandsumme beim Lagerhaus, § 30 LagerhausGes. 
Um dessentwillen muS diese Pfandsumme auSer auf dem Pfandschein 
(Warrant) auch auf dem Besitzschein und im Lagerbuch ein
getragen sein. 

VII. Rechte des Lagerhausunternehmers: 
Die AussteUung von Lagerscheinen1). Der Warenverkehr 

(Verkauf und Verpfandung) soli sich in der Form des Lagerscheinverkehres 
abspielen~. der Verkauf und die Verpfandung des Lag~rscheines sollen 
dieselben Rechtsfolgen haben, wie sonst ,.jene des Gutes selbst hatte. 
Zweischeinsystem: Besitzschein (Rezepisse) zur Eigentumsiibertragung, 
Pfandschein (Warrant) zur Verpfandung der Waren; § 17 LagerhausGes. 
"Beide Teile des Lagerscheines miissen an Ordre lauten" (siehe § 7 II d), 
§ 18, und mit dem Juxtenbuch des Lagerhauses kortespondieren. Jeder 
Teil des Lagerscheines ist ffir sich allein indossabel, § -19 LagerhausGes. 
Das erste Warrant-Indossament muS (bei seiner sonstigen Wirkungs
losigkeit) ein Vollindossament sein, di~ Ziffer und den Falligkeitstag 
der Pfandsumme samt Zinsen enthalten 2) und in eben dieser Fassung 
im Lagerbuch und Besitzschein eingetragen werden, § 20 LagerhausGes.; 
diese Strenge ist um des Eigentiimers des Besitzscheines willen notig, 
dessen Rechte durch jene des Warranteigentiimers (Pfandglaubigers) 
beschrankt sind, es aber doch nur so weit sein sollen, ala diese Rechte 
dem Eigentiimer des Besitzscheines bekanntgemacht sind, § 24 Lager
hausGes. - 1st ein Lagerschein ausgestellt, so konnen das Eigentum 

1) Mit diesem Rechte korrespondiert eine entsprechende Pllicht zur 
Ausstellung, wenn der Einlagerer es verlangt. 

2) 1st kein Domiziliat am Orte des Lagerhauses genannt, so ist es das 
Lagerhaus, § 21 Gas. 



Der Lagerhausvertrag 209 

und ein vertragsmiWiges Pfandrecht am Gute (nicht durch Vertrag 
plus Vbergabe, sondern) nur durch ein Indossament oder einen sonstigen 
Rechtsiibergang am Lagerschein, z. B. durch das Erbrecht, begriindet 
werden, § 23 LagerhausGes. 

Das Lagergeld nach den Satzen des Tarifs und Reglements. 
Das gesetzliche Pfandrecht am eingelagerten Gut. Fiir die 

Vorauslagen an o£fentlichen Abgaben und Frachtkosten (nur)1) der 
betreffenden Einlagerung; dann fUr die jetzigen und riickstandigen 
Lagergebiihren dem Hinterleger gegeniiber jedenfalls, dem Indossatar 
gegeniiber fiir die riickstandigen Lagergebiihren nur dann, wenn sie 
ziffermaBig in beiden Teilen des Lagerscheines ersichtlich sind, und 
fiir die jetzigen nur fiir ein Jahr, § 28 LagerhausGes. Siehe auch oben VI 
und § 12 VII e und (hinsichtlich der Verwertung) § 12 VIIg. 

Die V ersteigerungs befugnis hinsichtlich der eingelagerten 
Waren, §§ 16, 33, 34 LagerhausGes., die dem Verderb ausgesetzt sind 
oder die nach dem Ablaufe der verabredeten Lagerzeit (sonst nach einem 
Jahre) nicht behoben werden; Androhung an den Hinterleger geboten! 

VIII. Rechtsstellung der Indossatare: 
Der gutglaubige Indossatar des Besitzscheines, der dies en hat 

und durch eine ununterbrochene Kette von Indossamenten legitimiert 
ist, der ist der Eigentiimer der Ware (streitig), auch wenn der Hinter
leger die Ware und (oder) der Indossant den Besitzschein widerrechtlich 
erworben hat. §§ 23, 29 LagerhausGes. 

Der Hinterleger und erste Indossant des Gutes hat das Recht, 
den Pfandschein einzulosen und das Gut verkaufen zu lassen 2). Der 
nach Artikel 36 WOo legitimierte gutglaubige Indossatar des Pfand
scheines darf seine Befriedigung aus dem Gut und dann im RegreBwege 
bei den Vormannern suchen. Zuerst muB er den Pfandschein zur Ein
losung prasentieren und (zur Wahrung der RegreBrechte) mangels 
Zahlung den Protest levieren lassen (§ 31 LagerhausGes.). Dann Antrag 
auf Verkauf (und zwar zur Erhaltung der RegreBrechte binnen dreiBig 
Tagen von der Protestlevierung, § 36 LagerhausGes.), sodann die Vor
nahme desselben durch einen Verwaltungsbeamten offentlich oder, 
hat die Ware einen Borsen- oder Marktpreis, durch einen Sensal (§ 32 
LagerhausGes.; Art. 311 OHGB.; § 12 VII g). Der Kaufer hat dem 
Lagerhause zu zahlen und darf die Ware nur gegen diese Zahlung be
kommen. Wird der Pfandindossatar aus dem Erlose nicht oder nicht 
vollig befriedigt (§ 35 LagerhausGes.), so hat er (nun erst) die RegreB
rechte gegen die Indossanten. SprungregreB mit Variationsrecht 
und Solidarverpflichtung der RegreBschuldner, § 36 LagerhausGes. 

1) OGH. yom 18. Dezember 1907, Adler-Clemens 2734. 
2) Anders als im Wechselrechte! Die Bestimmung ist schwer erklarbar; 

siehe K. Adler 181 ff. 
Pollak. Kaufmannisches Recht 2. Auf!. 14 
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IX. mer die Kraftloserklarung des Lagerscheines, § 39 Lager
hausGes.; siehe § 7 II 1. 

X. Inha ber-Lagerscheine bildeten sich in Galizien im Petroleum
handel heraus und erlangten schlieBlich eine indirekte gesetzliche An
erkennung. 

§ 46. Der Kommissionsvertrag1) 

I. Die Geschaftsform des Kommissionsgeschaftes ist von groBer 
wirtschaftlicher Bedeutung. Sie besteht darin, daB der Kommissionar 
nach auBen hin selbstandig auf tritt, so daB der Dritte sich zwar nur 
an ihn halten kann, aber auch an ihn halten darf; daB aber eben dieser 
Kommissionar nach innen hin lediglich als der Beauftragte des Kom
mittenten erscheint, der diesem Kommittenten darum Order parieren 
muB. So bleibt der Kommittent der Herr des Auftrages, ohne nach 
auBen auftreten zu miissen; der Dritte braucht sich nicht behufs der 
Durchsetzung seiner Anspriiche an den oft entfernten und ihm geschafts
fremden Kommittenten weisen zu lassen; der Kommissionar endlich 
vermag den Namen des Kommittenten und des Dritten je vor dem 
andern geheim zu halten und sich damit diese Kunden selbst zu sichern. 

Wie sich daraus ergibt, bietet das Platzgeschaft zwischen dem 
Kommittenten und dem Dritten fiir den Kommissionar nicht immer 
den rechten Boden, wovon wohl nur der Handel in borsemaBig notierten 
Waren eine beachtenswerte Ausnahme macht. Dagegen gewinnt der 
Kommissionar bei einer Verschiedenheit der Unternehmersitze ein 
Betatigungsfeld und groB wird dieses der Regel nach im Exporthandel. 

Das Kommissionsgeschaft blickt auf keine lange Entwicklung 
zuriick. Es war dem Altertum ganzlich und fast ganz dem Mittelalter 
unbekannt; dieses half sich im Exportgeschaft mit Faktoren, einer 
Art von Handlungsbevollmachtigten. Erst gegen das Ende des 15. Jahr
hunderts kommen Kommissionare vor und erst im 16. Jahrhundert 
gelangt gleichzeitig mit der Verbreitung der Briefpost das Kommissions
geschaft zur Bliite. 

II. Kommissionar ist, wer gewerbemaBig im eigenen Namen fiir 
fremde Rechnung Handelsgeschafte abschlieBt, Artikel 3600HGB. Das 
deutsche Recht kennt nur die Ein- und die Verkaufskommission. In 
Osterreich dagegen kann j edes Handelsgeschiift den Gegenstand 
eines Kommissionsvertrages bilden, so daB es z. B. auBer der Ein- und 
Verkaufskommission auch noch eine Speditions-, Inseraten-, Ver
sicherungskommission geben kann; notwendig ist nur, daB das Geschaft 
auf seiten des Kommittenten ein Handelsgeschaft sei. 

1) Grunhut: Recht des Kommissionshandels. 
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Der Kommissionar ist als solcher ein Kaufmann (Art. 272, Z.3, 
ORGB.; § 1 DRGB.). Vom Agenten (§ 47) unterscheidet ihn, daB 
dieser nicht im eigenen Namen handelt, auch nicht auf Randelsgeschafte 
beschrankt ist (Realitatenagent). Der Randlungsbevollmachtigte 
(§ 35) ist zwar nicht immer ein Angestellter, handelt aber nicht nur 
(wie der Agent) nicht im eigenen Namen, sondern auch nicht als Unter
nehmer. Wer einen Verkaufsauftrag hat (§ 40 X, wie der Rausierer 
mit fremden Waren), der ist dagegen von vornherein ein Eigenhandler 
mit einem befristeten Riicktrittsrecht. Der Makler endlich unter
scheidet sich vom Kommissionar dadurch, daB jener die Vertrage weder 
im eigenen noch im fremden Namen abschlieBt, sondern nur ihren Ab
schluB, und zwar im Interesse beider Parteien, vermittelt, wofiir er 
auch (nachgiebiger Rechtssatz) das Recht hat, seine Sensarie von jeder 
der beiden Parteien zu fordern (Art. 67, 83 ORGB.; §§ 93, 99 DRGB.). 

III. Der Kommissionsvertrag ist ein Vertrag zwischen dem Kom
mittenten und dem Kommissionar. Gleich jedem Vertrage besteht 
er aus dem Antrag und der Annahmeerklarung. Der Antrag kann sowohl 
von dem einen wie von dem andern ausgehen. Geht er vom Kom
mittenten aus, so ist der Kommissionar zwar nicht annahmepflichtig 
(kein Kontrahierungszwang), aber zur AuBerung "ohne Zogern" ver
pflichtet, widrigens sein Schweigen als die Annahme des Auftrages 
gilt. Lehnt der Kommissionar den Auf trag ab, so muB er dennoch 
(soweit es ohne eigene Kosten geschehen kann) nach Tunlichkeit den 
Auftraggeber vor Schaden bewahren, so z. B. das zugesandte Gut vor 
dem Verderben schiitzen, Artikel 323 ORGB. 

Vertrage binden. Ein einseitiges Riicktrittsrecht steht der Regel 
nach keiner Partei zu. Beim Kommissionsgeschaft sind diese Satze 
etwas abgeandert. Der Kommissionar darf allerdings vor der Voll
endung des angenommenen Kommissionsau£trages nicht "aufkiinden", 
das heiBt zuriicktreten, es trete denn "ein unvorhergesehenes und un
vermeidliches Hindernis" ein, etwa die schwere Erkrankung des Kom
missionars, seine Internierung (dagegen nicht, daB ihm die Auftrags
ausfiihrung nachteilig ist). Tritt der Kommissionar ohne ein solches 
Rindernis zuriick, so bleibt er doch nicht erfiillungspflichtig, erreicht 
also diesen Zweck seiner Riicktrittserklarung - es ware wirtschaftlich 
nutzlos, ihn zur Erfiillung zu zwingen. Aber er muB dem Kommittenten 
"allen daraus entstehenden Schaden", z. B. aIle Kursverluste, ersetzen, 
§ lO21 OABGB. Viel giinstiger ist die Rechtslage des Kommittenten 
gestaltet. Dieser hat (nachgiebiges Recht) das Recht des Widerrufes 
seines Kommissionsauftrages, und zwar nicht bloB bis zur Ausfiihrung 
des Auftrages, sondern dariiber hinaus bis zur Absendung der Ausfiihrungs
anzeige durch den Kommissionar (Art. 377 ORGB.; anders § 671 DBGB.), 
mes, damit dieser Kommissionar nicht versucht sei, auf des Kommittenten 

14· 
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Riicken zu spekulieren. Der widerrufende Kommittent ist auch nicht 
ersatzpflichtig (anders § 10 OHandelsagentenges.), sondern hat dem 
Kommissionar, und zwar nur dann eine Auslieferungsprovision 
zu bezahlen, wenn dies vereinbart oder am Sitze des Kommissionars 
ortsgebrauchlich ist (Art. 371 OHGB.; anders § 1014 OBGB. fUr andere 
Beauftragte) . 

IV. Verhaltnis des Kommissionars zum Kommittenten. 
a) Der Kommissionar muB dem Kommittenten Order parieren. 

Imperative (nur genau, oder gar nicht auszufiihren), fakultative (wenn 
moglich, genau; wenn unmoglich, nach Ermessen annahernd auszufiihren) 
Order. Order mit und ohne Limito ("Best"order). Order mit und ohne 
die Ermachtigung zur Kreditgewahrung, Artikel 362 bis 364, 369 OHGB.; 
§§ 385 bis 387, 393 DHGB. 

Der Kommissionar hat die Order mit der Sorgfalt eines ordent
lichen Kaufmannes auszufiihren, Artikel 361 OHGB.; § 384 DHGB.; 
dazu gehOrt, daB der Kommissionar (nachgiebiges Recht) das Gescha£t 
personlich, wenn auch mit Gehilfen ausfiihre und daB er bei KolIi
sionen seiner Interessen mit denen des Kommittenten die Interessen 
des Kommittenten unweigerlich voranstelle (zwingendes Recht). Daher 
hat der Kommissionar nicht nur wahrheitsgemaBe Berichte zu er
statten und Rechnung zu legen, sondern hat auch die Uberpreise 
dem Kommittenten zur Verfiigung zu stellen, Artikel 372 OHGB., 
wahrend er fiir Mindererlose (im Rahmen der Art. 363, 364 OHGB.; 
§ 386 DHGB.) dem Kommittenten haftet. Besichtigungspflicht 
des Gutes auf auBerlich erkennbare MangeP), allenfalls Erwirkung 
einer gerichtlichen Beweissicherung bei Gutsiibernahme, Artikel 365 
OHGB.; § 388 DHGB. Aufbewahrungspflicht, jedoch ohne eine 
Versicherungspflicht, es liege denn ein Auf trag vor, Artikel 367 OHGB.; 
§ 390 DHGB. Verkaufspflicht bei drohendem Gutsverderb, Artikel366 
OHGB.; § 388 DHGB. 

Der Kommissionar haftet nur fiir den sorgsamen AbschluB, nicht 
aber fUr die Erfiillung des AusfUhrungsgescha£tes (nachgiebiges Recht). 

Hat er es trotz des Aufwandes der Sorgfalt eines ordentlichen Kom
missionars vergeblich versucht, die Order auszufUhren, so haftet er 
fiir diesen MiBerfolg nicht, er sei denn fiir den Erfolg eingestanden. 
Ebensowenig haftet er dem Kommittenten bei sorg£altig ausgefiihrter 
Order "fiir die Zahlung oder fiir die anderweitige Erfiillung der Ver
bindlichkeit" des Dritten, der Kommissionar habe diese Haftung denn 
iibernommen oder es sei dies an seinem Orte Handelsbrauch (Art. 370 
OHGB.; § 394 DHGB. Delcredere-Provision); in solchen Fallen 

1) Pollak: Beweissicherung gegen Frachtfiihrer und Schiffer (in 
Zeitschrift fiir deutschen ZivilprozeB XXXIII 258). 
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haftet der Kommissionar (nur) 1) fUr die Erfiillung nicht nach dem, 
sondern neben dem Dritten. Dagegen hat der Kommissionar allerdings 
in allen Fallen die Pflicht, seine Forderungen aus dem Ausfiihrungs
geschafte (gegen den Dritten) dem Kommittenten abzutreten, Artikel 368 
ORGB.; § 392 DRGB. (siehe § 9 II a), damit dieser nicht auf die ProzeB
fUhrung des Kommissionars gegen den Dritten verwiesen sei, sondern 
diese Rechtsverfolgung des Dritten selbst durchfiihren kOnne. 

b) Der Kommissionar hat jedenfalls, also auch wenn der Auf trag 
unausgefUhrt blieb, den Anspruch auf den Ersatz seines notwendigen 
oder niitzlichen Aufwandes, ii berdies dann, "wenn das Geschaft zur 
Ausfiihrung gekommen" ist, auf seine Kommission (Provision) 
in der vereinbarten oder am Sitze des Kommissionars handelsiiblichen 
Rohe (Art. 371 ORGB.; § 396 DRGB.); diese Provision ist also (nach
giebiges Recht) mit dem Abschlusse, nicht erst mit der Erfiillung des 
AusfUhrungsgeschaftes verdient und fallig (streitig). Mit diesem 
Provisionsanspruche kann sich jener auf die Delcredere-Provision ver
binden; dagegen schlieBen diese Provisionen und die Auslieferungs
provision einander aus. 

tJber das gesetzliche Pfandrecht des Kommissionars zugunsten 
seiner Anspriiche auf den Ersatz seines Aufwandes, seiner Vorschiisse 
und jeder Art seiner Provision, siehe § 12 VII e, g. 

Das Selbsteintrittsrecht des Kommissionars besteht nur bei 
der Ein- und Verkaufskommission (nachgiebiges Recht) und nur dann, 
wenn das Gut einen Borse- oder Marktpreis (Art. 353 ORGB.) hat. 
Macht der Kommissionar von diesem Rechte Gebrauch, so darf er "die 
bei Kommissionsgeschaften sonst regelmaBig vorkommenden Unkosten", 
seine Provision und den offiziellen oder mangels eines solchen im Privat
verkehr 2) bestandenen Borse- oder Marktpreis yom Kommittenten 
fordern (strenger § 400 DRGB.) und eS ist dafiir gleichgiiltig, ob der 
Kommissionar die Ware wirklich aus eigenen Bestanden liefert (bzw. 
fUr sein eigenes Lager erwirbt) oder ob er das nur behauptet oder ob 
er nicht einmal das tut, sondern nur den Namen des Dritten verschweigt 
(Art. 376 ORGB.; § 400 DBGB., dieser zwingend zugunsten des Kom
mittenten). Dieses Selbsteintrittsrecht kann fUr den Kommittenten 
recht bedenklich werden; die Moglichkeit, es anzuwenden, kann den 
Kommissionar in die Versuchung fUhren, auf dem Riicken des Kommit
tenten zu spekulieren. Darum darf der Kommittent das Selbsteintritts
recht des Kommissionars bei der Erteilung des Auftrages ausschlieBen 
- paBt das dem Kommissionar nicht, so bleibt ihm nur iibrig, den 

1) Nicht auch fill Schaden aus der Nichterfiillung des Dritten; OGH. 
yom 14. April 1908 Amtl. SLG. 1175. 

2) OGH. vom 30. Oktober 1899, Adler-Clemens 1498. 



214 Einzelne Vertrage 

Auf trag ausdriicklich abzulehnen - und der Auftragswiderruf (III) 
des Kommittenten macht auch ohne eine solche Auftragsbeschriinkung 
dem Selbsteintrittsrechte des Kommissionars ein Ende, wenn dessen 
Ausfiihrungsanzeige noch nicht abgesendet war (Art. 377 (jRGB.). 

c) Der Kommissionsauftrag erlischt in der Regel durch den Tod 
des Kommissioniirs, stets durch die Konkurseroffnung iiber sein Ver
mogen, nicht durch die Einleitung des gerichtlichen Ausgleichsver
fahrens iiber ihn; der Zeitablauf macht nur dem befristeten Auf trag 
ein Ende. 

V. Verhiiltnis des Kommissioniirs zum Dritten. Der Ab
schluB des Ausfiihrungsgeschaftes durch den Kommissionar mit 
dem Dritten erfoIgt in des Kommissioniirs eigenem Namen; der Kom
mittent kommt in diesem Vertrage fiir den Dritten nicht in Betracht, 
mag der Dritte selbst den Kommittenten und seinen Auf trag kennen. 
So hat denn der Dritte Vertragsrechte (und sonstige Rechte, z. B. das 
der Aufrechnung) nur gegen den Kommissionar und nicht gegen den 
Kommittenten und auch nicht aus dessen Person, darf daher mit einer 
Gegenforderung gegen diesen Kommittenten nicht dem Kommissionar 
aufrechnen. Ebenso hat die Vertragsrechte gegen den Dritten nur der 
Kommissionar und nicht der Kommittent. Darum erwirbt das Eigentum 
am Einkaufskommissionsgute durch die "Obergabe zunachst der Kom
missionar und erst dieser solI es an den Kommittenten iibertragen (das 
Gut verbrennt daher beim Kommissionar zu dessen Schaden, solange 
dieser es nicht dem Kommittenten zu Eigentum iibertragen hat). Auch 
die Forderung des Kommissionars gegen den Dritten auf das Entgelt 
oder auf die Eigentumsiibergabe ist nach auBen eine solche des Kom
missionars und muB dem Kommittenten erst abgetreten werden, damit 
er sie gegen den Dritten geltend machen konne. Intern aber, das heiBt 
zwischen dem Kommissionar und dem Kommittenten, "gelten solche 
Forderungen, auch wenn sie nicht abgetreten sind. .. ala Forderungen 
des Kommittenten", Artikel 368 (jRGB.; § 392 DRGB. 

§ 47. Der Agenturvertrag1) 

I. Das DRGB. regelt in seinE;ln §§ 84 ff. zwar nicht die Rechts
lage aller Agenten, aber doch jene der Randelaagenten. Das (jRGB. 
hatte ohne einen Schaden fiir die Sache von einer solchen gesetz
lichen Regelung abgesehen. Da in der Republik die Widerstandskraft 
der Gesetzgebungsfaktoren gegen Gesetzgebungsakte nicht mehr groB 
ist, ist doch das (jGes. vom 24. Juni 1921, BGB!. Nr. 348, "iiber 

1) Behm: Der Handelsagent (Deutsches Recht); Pollak: Handels
agentengesetz (in Prager Jur. Ztschr. I. 41f£'); Lenhoff: MakIer, Agenten 
und Angestellte (1922). FUr das friihere osterreichische Recht Mayer: 
MakIer und Agenten. 
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die Rechtsverhaltnisse der Handelsagenten" (Handelsagentengesetz) 
erlassen worden. Die Tschechoslowakei hat kein solches Sondergesetz, 
anscheinend, ohne dessen Fehlen im Geschaftsverkehr zu spiiren. 

II. Agenten sind Unternehmer 1), die im Namen und fiir 
Rechnung eines anderen, des GeschliJtsherrn, sei es Vertrage vermitteln, 
sei es solche abschlieBen (Sammel-, AbschluBvollmacht). Unter ihnen 
treten die Handels- und die Versicherungsagenten hervor. 

nber die Abgrenzung der Agentengruppe von verwandten Gruppen 
siehe § 46 II. 

III. Handelsagenten sind Agenten, die gewerbemaBig und 
standig im Namen und fiir Rechnung eines (oder mehrerer) bestimmten 
Geschaftsherrn Handelsgeschafte vermitteln oder abschlieBen. Damit 
scheiden sowohl die Gelegenheits- als auch die Realitatenagenten (IV) 
aus; die Versicherungsagenten hat das Handelsagentenges. ausdriicklich 
ausgeschlossen (V). 

a) Das Agentenverhaltnis zum Geschaftsherrn ist ein Vollmachts
und Dienst- (wenn auch nicht Anstellungs-) Verhaltnis zu diesem, der 
Agenturvertrag ist demnach ein Vollmachts- und entgeltlicher 
Dienstvertrag des Agenten mit dem Gescha£tsherrn. Der Handels
agent ist als solcher stets ein Kaufmann. 

b) Der Handelsagent hat eine Vollmach t (§ 34, II) des Geschafts
herm. Sie ist der Regel nach nur eine Sammel-, nicht eine AbschluB
vollmacht, so daB dem Geschaftsherrn die EntschlieBung iiber die An
nahme oder Ablehnung der Order der Regel nach vorbehalten ist; nur 
ist er zu einer Antwort ohne Zogern an den Besteller verpflichtet, da 
sein Schwei~en als Annahme gilt, Artikel 323 OHGB. 

1st eine AbschluBvollmacht erteilt, so umfaBt sie zwar die Befugnis 
zum VertragsabschluB, aber keine zur Vertragserfullung, also nicht 
die Inkassovollmacht (§ 4 OHandelsagentenges.; § 86 DHGB.; Aus
legungsrecht); eine solche bedarf besonderer Erteilung. 1st dem Handels
agenten die Inkassovollmacht besonders erteilt, so um£aBt sie dann 
doch weder das Recht zur Gewahrung von N a1:lhlassen noch zum Ver
gleichsabschluB (Auslegungsrechtssatz); hiezu bedarf es wieder einer 
besonderen Bevollmachtigung. 

c) Die Vertragspflicht des Agenten ist eine solche gegen den 
Geschaftsherrn, keine gegen den Kunden. Ihr Inhalt besteht je nachdem 
in der Vermittlung oder in der AbschlieBung von Handelsgeschaften 
im Namen und fiir Rechnung des Geschaftsherrn. Dem Agenten obliegt 
die Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes, darum 
eine Erkundigungspflicht uber jeden Besteller und die Pflicht zur 
nbersendung jeder einzelnen Order an den Geschaftsherrn je nach deren 

1) Ausnahmen bisweilen bei den Versicherungsagenten (siehe unten V). 
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Einlangen, nicht erst paketweise (streitig; § 2 OHandelsagentenges.; 
deutlieh § 84 DHGB.). 1m Kollisionsfalle haben dem Handelsagenten 
die Interessen seines Gesehaftsherrn (nieht nur denen der Kunden, 
sondem auch) den eigenen voranzugehen; das Agentur- ist ein Ver
tra uens ver hal tnis. 

Mangelanzeigen der Kunden uber gelieferte Waren hat der 
Handelsagent Recht und Pflicht, fur den Geschaftsherm entgegenzu
nehmen und diesem alsbald mitzuteilen. Die Bemangelungsfrist ist 
dureh Bemangelung beim Agenten gewahrt. 

Kein gesetzliehes Konkurrenzverbot. 
d) Der Handelsagent hat gegen den Geschiiftsherrn den Anspruch 

(zwar nieht auf einen Beitrag zur allgemeinen Regie, aber) auf den Ersatz 
seiner "besonderen Barauslagen" (§ 12 OHAGes.; § 90 DHGB.) und 
auf die Provision in der vereinbarten oder handelsubliehen Hohe 
(naehgiebiges Recht). 

Diesen Provisionsanspruch hat der Handelsagent fiir jedes klagbare 1) 

Handelsgeschaft, das er (sein Subagent, nicht ein anderer selbstandiger 
Agent) zustandegebracht oder im wesentlichen vorbereitet hat, mag 
dann aueh der AbsehluB erst nach dem Ende des Agenturvertrages 
geschehen sein. 1st dem Agenten im Agenturvertrag eine "Kundschaft" 
zugewiesen oder hat er eine solehe dem Geschiiftsherm zugefiihrt oder 
ist er ein "Bezirksagent", so gebuhrt ihm auch von solehen Vertrags
abschlussen die Provision, die der Besteller direkt mit dem Geschafts
herm vomahm. Naehtragliche, selbst wirtsehaftlieh begriindete "Nach
lasse" des Geschaftsherm braucht sich - unkaufmannischerweise - der 
Agent nicht in Rechnung stellen zu lassen; er darf vielm~hr die volle 
Provision fordem. Dasselbe gilt, wenn die Durehfiihrung einer Order 
"infolge Verhaltens des Geschaftsherm" unterbleibt oder wenn das 
Geschaft im Einverstandnisse des Geschiiftsherm und des Kunden 
storniert wird (sei es vollig, sei es zum Teil), es lagen denn wichtige 
Griinde in der Person des Kunden 2) hiefiir vor, z. B. seine Zahlungs
unfahigkeit. Die Beweislast fiir diese Griinde trifft den Geschiiftsherm8). 

Diese fast durehwegs dem Agenten giinstigen RegeIn sind doch 
solehe nachgiebigen Rechtes. Zwingenden Reehtes sind die folgenden 
Vorsehriften: Der Agent hat einen Ansprueh auf Entschiidigung, 
wenn- der Gesehaftsherr ihn "vertragswidrig verhindert"'), zu verdienen 
(ebenso bei Angestellten; § 36 VIII), und der Agent hat auch den An-

I) Also nieht fUr Differenzgesehafte; OGH. vom 11. April 1900, 
GIUNF.963. 

2) OGH. yom 16. September 1924, SZ. VI/276. 
8) Standige Roohtsprechung. 
') OGH. yom 24. November 1925, Rechtspr. 1926/2: "absichtlich 

verhindert." Zu strenge! 
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spruch auf einen angemessenen Vorschu.B. Die Notwendigkeit ffir einen 
solchen ergibt sich daraus, daB Verkaufsprovisionen mangela einer 
anderweitigen Vereinbarung erst durch den Eingang des Kaufpreises 
verdient sind (andere Provisionen freilich schon durch den Vertrags
abschlu.B), und daB der Regel nach iiber die Provisionen erst viertel
jahrlich abzurechnen ist. 

Buchauszug (nur) iiber die provisionspflichtigen Geschafte. 
Macht der Agent Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit des Buchauszuges 
(nicht nur geltend, sondem) glaubhaft, dann Anspruch auf Biicher
einsicht vor dem Bezirksgericht (allenfalls durch einen Vertrauensmann) 
(zwingendes Recht). Kein gesetzliches Pfandrecht, aber ein Zuriick
behaltungsrecht des Agenten; siehe § 12 VIII a. 

e) Die Vertragsdauer ist im Vertrage zu bestimmen; sie kann 
auf bestimmte oder unbestimmte Zeit festgelegt sein. Bei einer Vertrags
dauer auf bestimmte Zeit endet der Vertrag mit dem Zeitablauf. Sonst 
durch die Kiindigung. Zwingende Mindestkiindigungsfristen (wie bei 
manchen Angestellten, § 36 VI) gibt es nicht; die nachgiebige gesetzliche 
Kiindigungsfrist betragt sechs Wochen vor Ablauf eines Kalenderviertel
jahres. 1st eine Kiindigungsfrist vereinbart, so muB sie allerdings ffir 
beide Parteien gleich lang sein und darf nicht vor oder w.ahrend der 
Saison enden (zwingendes Recht). 

Neben diesen Endigungsgriinden des Zeitablaufes und der Kiindigung 
stehen jene, die zur vorzeitigen Vertragsauflosung ohne eine 
Kiindigung berechtigen. Nur zulassig "aus wichtigen Griinden", ffir 
die das Gesetz lediglich Beispiele gibt, z. B. wegen der ErOffnung des 
gerichtlichen Ausgleichsverfahrens, des Konkurses iiber das Vermtigen 
des Geschaftsherrn, der Entmiindigung des Agenten, der Vertrauens
unwiirdigkeit desselben usw. Erachtet im Streitfalle der Richter 
den Aufltisungsgrund aber nicht ala (im Gesetz genannt oder sonst ala) 
hinreichend wichtig, so hat der Vertragstreue die Wahl zwischen dem 
Anspruch auf die Fortsetzung des Agenturvertrages (wenig zweckmaBig) 
und jenem auf den "Ersatz des ihm verursachten Schadens". 

f) Zum Dritten, zum Kunden, steht der Agent weder im Vertrags
noch im Vertrauensverhaltnisse. Darum hat er weder im Namen noch 
im Interesse der Kunden, sondem nur in dem des Geschaftsherm zu 
handeln. Es ist folgerichtig, daB der Handelsagent (nachgiebiges Recht) 
vom Kunden Provision weder fordem noch annehmen und daB des 
Agenten Geschaftsherr von ihm die Herausgabe dieser Provision und 
den etwaigen Schadenersatz fordem darf (§ 8 OAgentenges.). Siehe 
§ 28 III k. 

IV. Die Realitatenagenten sind Agenten, die im Namen und 
ffir Rechnung eines Geschaftsherm Geschafte iiber unbewegliche Sachen 
vermitteln oder abschlieBen, sei es, daB sie standig, sei es, daB sie nur 
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fUr ein bestimmtes Geschaft dieses Geschaftsherrn Agenten sind. In 
der Regel handelt es sich da um den Kauf oder Verkauf unbeweglicher 
Sachen, wahrend Hypothekargeschafte bald in den Bereich der Realitaten-, 
bald in jenen der Handelsagenten fallen. 

Das Handelsagentengesetz findet nur zum Teil auf die Realitaten
agenten Anwendung, freilich zum groBten Teile. Nur hat ein solcher 
Agent keinen Provisionsanspruch von direkten, das heiBt ohne seine 
Vermittlung zustande gekommenen Geschaften, keinen Entschadigungs
anspruch wegen der Arbeitsverhinderung durch den Geschaftsherrn, 
kein Recht auf einen VorschuB, einen Buchauszug und auf die Biicher
einsicht (§ 29 OHandelsagentenges.; nachgiebiges Recht). 

V. Versicherungsagenten1) sind Personen, die vom Versicherer 
mit der Vermittlung und der AbschlieBung von Versicherungsvertragen 
betraut sind; sie sind also, sei ihr Titel welcher immer, grundsatzlich 
(§ 54 IV) Bevollmachtigte des Versicherers. Neben ihnen stehen die 
Generalreprasentanten auslandischer Versicherungsanstalten, welche 
zwar nicht deren Bevollmachtigte, aber deren gesetzliche Stellvertreter 
(etwa gleich dem Vorstand einer A.-G.; siehe § 14 III) sind und als solche 
eine durch zwingenden Rechtssatz festgelegte unbeschrankte Vertretungs
befugnis "in allen Angelegenheiten (haben), welche in dem Betrieb 
der Geschafte in Osterreich ihren Grund haben" (KaisV. vom 29. Novem
ber 1865, RGBI. Nr. 127; OGes. vom 29. Marz 1873, RGBl. Nr. 42). 

a) Der Betrieb der privaten Versicherungsgeschafte kann der 
Versicherungsagenten derzeit nicht entbehren; denn der Versicherer 
selbst tritt mit dem Versicherungsnehmer nur selten in eine direkte 
Verbindung (§ 54 IV). Um so wichtiger ist die deutliche Absteckung 
des Wirkungskreises des Versicherungsagenten nach auBen hin. Die 
Interessen des Versicherers widerstreiten dabei nicht selten sowohl 
den Wiinschen des (um der Provision willen am VertragsabschluB inter
essierten) Agenten, ala jenen der Versicherungsnehiller; der Versicherer 
hat das Bestreben, die Verantwortlichkeit fUr des Agenten Handlungen 
und Wissen (etwa fUr seine Zusicherungen oder fUr seine Kenntnis der 
Bauart des zu versichernden Hauses) moglichst abzulehnen, den Agenten 
rechtlich als den Bevollmachtigten nicht des Versicherers, sondern 
des Versicherungsnehmers zu behandeIn; der Versicherungsnehmer, 
der den Agenten ja weder ausgewahlt noch bestellt hat, hat die entgegen
gesetzte Tendenz. Die Gesetzgebung begiinstigt bei diesem Interessen
konflikte den Versicherungsnehmer. 

Der Agent darf ihm keinen Provisionsanteil gewahren (OGes. vom 
27. Januar 1921, BGBl. Nr. 88; um ihn nicht zu verlocken!). 1m Rahmen 
seiner Bestellung ist der Versicherungsagent stets der Vertreter 

1) Ehrenzweig Albert: Das Ges. vom 23. Dezember 1917, RGBl. 
Nr. 301, liber den Versicherungsvertrag (VVG.). 
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des Versicherers (§ 34 II) und in demselben Rahmen gilt als dem 
Versicherer bekannt, was der Versicherungsagent wei.B 
oder wissen mu.B. 

,,1m Rahmen der Bestellung" ist da freilich eine wichtige Be
schrankung; in ihrer Folge wird nicht jede Handlung oder Kenntnis 
des Agenten dem Versicherer zugerechnet. Das OVVG. vom 20. Dezem
ber 1917, RGB!. Nr. 301, regelt die Abgrenzung in den §§ 43 bis 47 und 
in dem Ges. vom 27. Januar 1921, BGB!. Nr. 88, das DVVG. in den 
§§ 43 bis 48. Danach werden unterschieden die Vermittlungs- und 
die Abschlu.Bagenten, wahrend die in ihrer Tatigkeit territorial 
beschrankten Bezirksagenten bald das eine, bald das andere sein 
konnen. Der Regel nach sind die Agenten nur Vermittlungsagenten; 
den Vertragsabschlu.B behalt sich der Versicherer vor: da ist denn der 
Agent darauf beschrankt, Orders zu sammeln, Kiindigungs- und Riick
trittserklarungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen und 
Polizzen auszufolgen. Der Abschlu.Bagent hat dariiber hinaus die 
Vollmacht zum Abschlusse von Versicherungsvertragen und Vertrags
anderungen und zu deren Kiindigung sowie zur Abgabe von Riicktritts
erklarungen des Versicherers. Dieser Vollmachtsumfang der beiden 
Agentengruppen ist gesetzlich festgelegt. Nicht eben zwingend; aber 
Vollmachtsbeschrankungen, die der Versicherer vornimmt, wirken 
doch nur gegen jenen einzelnen Versicherungsnehmer, der sie beirn 
Geschaftsabschlu.B kannte oder kennen mu.Bte. 

Bei dieser Rechtslage kann der Versicherer der Regel nach seinen 
Versicherungsagenten nicht wohl in die Rolle des Vertrauensmannes 
oder gar des Bevollmachtigten des Versicherungsnehmers schieben. 

Die Durchfiihrung des gesetzgeberischen Gedankens im VVG. 
verdient Beifall. Leider war es nicht tunlich, dem Versicherer die Ver
wendung der gesetzlichen Ausdriicke "Vermittlungsagent" und "Ab
schlu.Bagent" anzubefehlen, weil diese Bezeichnungen im Verkehr nicht 
iiblich sind. So bleibt fiir das Publikum bisweilen undeutlich, in welche 
der beiden Gruppen ein bestimmter Agent gehort, dies umsomehr, als 
eine Eintragu~g der Versicherungsagenten in das Handelsregister unzu
lassig ist. 

b) Handelsagenten sind stets Unternehmer, stets Kaufleute (siehe 
oben II, III a), Das trifft auf die Versicherungsagenten nicht zu. Nicht 
aIle von ihnen sind selbstandig; vielmehr gibt es unter ihnen selbstandige 
Unternehmer und Angestellte. Nach au.Ben hin ist dieser Unter
schied aber gleichgiiltig; die Vollmacht eines Versicherungsagenten 
andert sich nicht danach, ob er ein Kaufmann ist oder etwa ein Handlungs
gehilfe des Versicherers. Aber nach innen hin, im Verhaltnisse zum 
Versicherer, da ist der Unterschied in der Rechtslage der beiden Gruppen 
erheblich. 
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1st der Versicherungsagent ein Angestellter, so untersteht er 
(der Regel nach) dem <:>Angestelltenges. yom 11. Mai 1921, BGBI. Nr. 293; 
siehe dariiber § 36. 1st der Agent dagegen ein Unternehmer, so gelten 
fiir sein Verhaltnis zum Versicherten die Vorschriften der Artikel 317 If. 
<:>RGB. und der §§ 1152 If. <:>ABGB. iiber den Dienstvertrag. Diese 
§§ 1152 ff. <:>ABGB. (§ 36 I) enthalten aber gerade fiir dieses Agentur
verhaltnis kaum zwingende Rechtssatze; und die erganzenden Vor
schriften reichen zum Teile nicht aus, zum Teile, z. B. hinsichtlich der 
Leistung des Entgeltes, passen sie auf den Agenten nicht recht, wiirden 
somit unzweckmii.Big wirken. Da muB denn der Agenturvertrag 
aushelfen. 

§ 48. Der Speditionsvertrag1) 

I. Spediteur ist derjenige Kaufmann, welcher gewerbemaBig im 
eigenen Namen fiir fremde Rechnung Giiterversendungen durch Fracht
fUhrer und Schiffer zu besorgen iibernimmt, Artikel 379 <:>RGB., § 407 
DRGB. 

Der Personentransport scheidet aus, daher das Reisebureau, Aus
wandererbureau. Unter Giiterversendung ist jede Giiterbewegung zu 
verstehen, sei es auch eine innerhalb desselben Ortell (Wohnungsiiber
siedlung). Die "Obernahme der Giiterversendung schlieBt die Vor
nahme der Giiterversendung nicht in sich; diese obliegt dem Fracht
fUhrer (Binnenschiffer) oder Reeder. Dagegen kann zur "Obernahme 
der Giiterversendung die einstweilige Verwahrung des Gutes gehoren; 
doch darf sie kein Selbstzweck sein wie beim Verwahrer (sonst ist eben 
der Spediteur gleichzeitig ein Verwahrer). 

Die Tii.tigkeit des Spediteurs ist groBtenteiIs eine juristische, besteht 
im Abschlusse des Transportvertrages; iiberdies obliegen ihm manche 
Dienstleistungen sowie die Routenwahl und die Sorge fiir Zoll- und 
sonstige Begleitpapiere. 

II. Der Speditionsvertrag ist ein Vertrag des Spediteurs 
nicht mit dem Empfanger, sondern nur mit dem Absender; lediglich 
yom Absender kann der Empfanger daher Rechte aus dem Speditions
vertrag ableiten. Die Rechte und Pflichten des Spediteurs richten sich 
auch nur gegen den Absender (IV). Ihr Inhalt hangt zum Teil davon 
ab, was fiir eine Art von Spedition der Vertrag vorsieht: Stiickgut; 
SammeUadung; Spedition gegen Provision; Spedition zu 
bestimmten Sii.tzen (sehr haufig); der Spediteur ist zugleich 
Frachtfiihrer (die Regel; oft mit der Spedition zu bestimmten Siitzen 
verbunden). 

1) Burchard: DaB Recht der Spedition; Grunberg: DaB SpeditionB
geBchaft. 
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III. Pflichten des Spediteurs: Stets muB der Spediteur dem 
Absender Order (z. B. hinsichtlich des Speseninkasso, siehe IV) parieren, 
auch dessen Widerruf gelten lassen, solange er den Speditionsauftrag 
nicht ausgefiihrt hat. Ausgefiihrt ist dieser noch nicht durch den Ab
schluB des Transportvertrages, wohl aber schon durch die etwa nach
folgende "Obergabe des Gutes an den Transporteur. Kommt also der 
Widerruf des Speditionsauftrages dem Spediteur erst nach dieser "Obergabe 
zu, so ist der Widerruf als ein solcher des Speditionsauftrages wirkungslos; 
die Provision und allenfalls (Art. 394 OHGB.) die Fracht miissen bezahlt 
werden. Doch obliegt dem Spediteur auch in diesem Zeitpunkte die 
Pflicht, den effektiven Gutstransport durch den Frachtfiihrer (Binnen
schiffer) oder Reeder hintanzuhalten oder anzuhalten (Art. 4020HGB., 
§ 433 DHGB.; gilt bis zur "Obergabe des Frachtbriefes, Frachtbrief
duplikates, Ladescheines oder Konnossements an den Empfanger). 

Der Spediteur hat stets ala ein sorgsamer Kaufmann die Inter
essen des Absenders zu wahren; darum muB der Spediteur bei Inter
essenkollisionen seinen eigenen Interessen die des Absenders voran
stellen. 

Die Empfangnahme des Gutes und dessen Besichtigung auf 
auBerlich erkennbare Mangel; erforderlichenfalls die (gerichtliche) 
Beweissicherung und Mangelbehebung bei Gutsiibemahme, Artikel 365, 
380, 387 OHGB.; § 407 DHGB. 

Die Aufbewahrung des Gutes bis zur "Obergabe an den Trans
porteur. Keine Versicherungspflicht (anders hinsichtlich der Feuer
versicherung beim o£fentlichen Lagerhaus, § 45 VI), auBer bei Auf trag 
oder Usance. Liegt aber ein mit dem Speditionsauftrag verbundener 
Versicherungsauftrag vor, dann hat ihn der Spediteur, der die Spedition 
iibemimmt, zu be£olgen, aber nicht durch Selbstversicherung (nach
giebiges Recht). 

Die Auswahl des Zwischenspediteurs (der nur zum Spediteur, 
nicht zum Absender oder Empfanger in Rechtsbeziehung steht) 1), 
Frachtfiihrers (Binnenschiffers), Reeders (ebenso). Der Spediteur haftet 
nur fiir deren sorgsame Auswahl (die Beweislast hiefiir trifft ihn, Art. 380 
OHGB.), nicht fiir deren Tatigkeit. Anders freilich dann, wenn der 
Spediteur "iiber bestimmte Satze der Transportkosten sich geeinigt 
hat" (Art. 384 OHGB.; ahnlich § 413 DHGB.; wohl der regelmaBige 
Fall); bei dieser Spedition zu bestimmten Satzen haftet der Spediteur 
nicht nnr fiir die sorgsame Auswahl, sondem "fiir die von ihm angenom
menen Zwischenspediteure und Frachtfiihrer" sowie Reeder (letzteres 
ist strittig). 

1) Hinsichtlich des Empfangers schwankt die osterreichische Recht
sprechung. 
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Nachrichtendienst und Rechnungslegungspflicht des Spediteurs 
wie beim Kommissionar, § 46 IV a. 

V erj ahrungsfrist ein Jahr, Artikel 387 ORGB.; § 414 DRGB. 

IV. Rechte des Spediteurs. 

1st ein fixer Transportsatz vereinbart, so darf dieser, nicht 
aber daneben die Provision gefordert, neben dem fixen Transportsatze 
darf im Zweifel auch kein Ersatz der Barauslagen verlangt werden 
(nachgiebiges Recht). Der Zweck dieser Vereinbarung ist ja, dem Ab
sender eine genaue Kalkulation der Transportkosten zu ermoglichen. 

Sonst besteht ein Anspruch auf Provision und auf den Ersatz des 
"zum Zwecke der Versendung" wirklich gemachten notwendigen 
oder niitzlichen Aufwandes, Artikel 381 ORGB.; §§ 408, 409 DRGB. 
Darum darf der Spediteur keine hahere als die wirklich ausgelegte Fracht 
aufrechnen, es sei denn im Sammelladungsdienst: da darf er die 
Stiickfracht berechnen, obwohI er nur die Waggonfracht zahIt (Art. 383 
ORGB.). Die Provision ist der Regel nach nicht schon mit dem Ab
schIuG des Transportvertrages faIlig, sondern erst mit der Gutsiibergabe 
an den Frachtfiihrer (Binnenschiffer) oder Reeder; anders im FaIle 
des Widerrufes, siehe oben m. 

Schuldner des Spediteurs ist der Absender, nicht der Empfanger; 
doch darf der Absender den Spediteur wirksam anweisen, das Gut dem 
Empfanger nur gegen Spesenzahlung zu iibergeben und an diese Order 
ist der Spediteur bei sonstiger Raftung auch dann gebunden (siehe TIl), 
wenn die Order dem Vertrage des Absenders mit dem Empfanger 
widerspricht. lJberdies macht ein bestehender Randelsbrauch 1) den 
Empfanger dann zum direkten Schuldner des Spediteurs, wenn der 
Empfanger das Gut vorbehaltlos angenommen hat. 

Das gesetzliche Pfandrecht des Spediteurs siehe § 12 VTI e 
und hinsichtlich der Verwertung § 12 VTIg. 

Das Selbsteintrittsrecht des Spediteurs ist stets, und zwar 
ohne Ankiindigung gestattet. Der Spediteur ist dann auch der Fracht
fUhrer; seine Raftung ist in solchen Fallen die des Spediteurs, solange 
er dies ist, und jene des Frachtfiihrers fiir die Zeit (§ 49), wahrend welcher 
er die Tatigkeit des Frachtfiihrers iibt: er haftet also nicht gleich
zeitig, sondern nacheinander ala Spediteur und als Frachtfiihrer; 
Artikel 385 ORGB.; § 412 DRGB. (nachgiebiges Recht). 

§ 4:9. Die Beforderungsvertrage 
Beforderungsgeschafte sind die auf die Transport a usfiihrung 

gerichteten Rechtsgeschafte. J ene Geschafte, die sich mit der Ver-

1) Bezeugt vom OGH. vom 31. Dezember 1923, Zbl. 42/67. 
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mittlung der Transportausfiihrung befassen (so das Speditionsgeschaft), 
scheiden hier aus. 

Es verbleiben: 

a) Die Geschafte der Frachtfiihrer, insbesomlere die Giitertransport
geschafte der Eisenbahnen und der Binnenschiffer, Artike1272, Z. 3, OH GB. ; 
§ 1/2 DHGB., sowie der Post. 

b) Die Geschafte der fiir den Personentransport zu Land oder 
auf Binnengewassern bestimmten Anstalten, Artikel 272, Z. 3, OHGB.; 
§ 1/2 DHGB. 

c) Die Ubernahme der Beforderung von Giitern oder Reisenden 
zur See, Artikel 271, Z. 4, OHGB.; § 1/2 DHGB., sei es auch nicht 
gewerbe-, sondern nur erwerbsmaBig und sei es auch nicht als ein anstalts
maBiger, sondern als ein Kleinbetrieb, siehe § 18 XI. 

§ 50. Der Frachtvertrag1) (mit Ausschlu:8 des Eisenbahn
frachtvertrages und des Postgeschaftes) 

I. Frachtfiihrer ist derjenige, der gewerbemi1Big den Transport 
. von Giitern zu Lande, durch die Luft oder auf Binnengewassern2) 

(Fliissen, Bachen, Seen) a usfiihrt, Artikel 390 OHGB.; § 425 DHGB.; 
der Personentransport scheidet aus. Unerheblich ist die GroBe des 
Betriebes des Frachtfiihrers; auch der Schwerkutscher, der mit nur 
einem Wagen und Pferde sein Unternehmen betreibt, und der FloBer 
mit einem FloBe sind Frachtfiihrer und unterstehen damit deren Rechte. 
Nur muB der Giitertransport das Wesentliche des Geschaftes sein; 
darum ist der Kraftwagenhalter, welcher Reisende mit deren Reise
gepack befordert, kein Frachtfiihrer. Ferner wird erfordert, daB die 
Giiterbeforderung nicht bloB und auch nicht hauptsachlich durch die 
Menschenkraft geschehe; darum ist der Dienstmann kein Frachtfiihrer 
(streitig). Sonst aber ist das Beforderungsmittel gleichgiiltig (Wagen, 
Karren, Luftschiff, Pferd, Schiff, FloB). 

II. Der Frachtfiihrer verpflichtet sich zu einer Gutsbeforde
rung unter seiner Obhut, und zwar zu einer solchen nach einem 
bestimmten Ziele. Wie weit die Strecke ist, das ist unerheblich; es 
fallen daher auch Wohnungsiibersiedlungen innerhalb desselben Hauses 
unter das Frachtgeschiift. Gii ter sind die korperlichen Sachen aller 
Art, also auch lebende Tiere, Briefe; wem das Gut gehOrt, das ist gleich-

1) Rundnagel: Landfrachtvertrag (in Ehrenbergs Handb. V/2, 
S. 113 ff.). 

2) In Deutschland gelten neben dem HGB. fiir den Binnenschiffer noch 
das Gesetz vom 20. Mai 1898, und fiir den FloBer jenes vom 15. Juni 1895; 
in 6sterreich die binnenseepolizeilichen V orschriften der V dg. vom 12. De
zember 1893, RGBI. 5/94 uud (fiir das Burgenland) vom 10. Juli 1927, 
BGBI. 217. 
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giiltig. Hat der Befordernde vertragsmaBig nicht die Obhut uber das 
Beforderungsgut (so beim Handgepack auf der Personenpost), so liegt 
kein Frachtvertrag vor. 

III. Der Frachtvertrag ist ein Vertrag des Frachtfiihrers mit 
dem Absender zugunsten eines Dritten, des Empfangers, Artikel 391 
ORGB. Doch erlangt der Empfanger Rechte aus dem Frachtvertrage 
zunachst nicht, sondern erst durch den indossierten Ladeschein oder 
nach der Ankunft des Gutes durch die Vbergabe des Frachtbriefes, 
Artikel 405 OItGB.; § 435 DHGB.; fehlt es an diesen Urkunden, so 
erlangt der Empfanger Rechte aus dem Frachtvertrag uberhaupt erst 
durch die reale Andienung des Frachtgutes durch den Frachtfiihrer. 
Bis dahin bleibt der Absender verfugungsbefugt, darf also 
insbesondere vom Frachtfiihrer die Zuruckgabe des Gutes fordern oder 
ihm die Auslie£erung desselben an einen anderen Emp£anger auftragen, 
Artikel 402 OHGB.; § 433 DHGB. Der Emp£anger darf, solange diese 
Verfiigungsgewalt des Absenders dauert, nur die zur Sicherstellung 
des Gutes erforderlichen MaBregeln tref£en, Artikel 404 OHGB.; § 434 
DRGB.; doch stehen selbst solche Anordnungen des Empfangers hinter 
entgegenstehenden des Absenders zuruck. 

Der Frachtvertrag ist £ormfrei; doch darf vereinbart werden, 
daB der Frachtfiihrer dem Absender einen Ladeschein ausstelle, also 
ein Wertpapier, welches an Order gestellt werden kann; der Remittent 
oder Indossatar des Ladescheines ist dann ausschlieBlich verfiigungs
befugt, Artikel 416 ORGB.; § 450 DRGB. Ladescheine sind Raritaten. 
Um so hiiufiger sind Frachtbriefe. Der Frachtfiihrer darf vom Ab
sender die Ausstellung eines solchen Frachtbriefes (Beweisurkunde, 
kein Wertpapier) fordern, der, den Regeln des Verkehres entsprechend, 
die Unterschrift des Absenders tragen wird, wenngleich dies Artikel 392 
ORGB. (anders § 426 DRGB.) nicht vorschreibt. Den regelmaBigen 
Inhalt des Frachtbriefes, insbesondere Bezeichnung des Gutes, Absenders, 
Emp£angers, Ausstellungstages und -ortes, Ablie£erungsortes, der Fracht 
gibt Artikel 392 ORGB. (§ 426 DRGB.) wieder, jedoch nicht als einen 
zwingenden; darum durfen die Frachtbriefe auch andere als die dort 
genannten Mitteilungen enthalten und das Fehlen einzelner im Gesetze 
genannter Angaben schadet nicht, wenn nur der Frachtbrief noch als 
ein solcher kenntlich und verstandlich erscheintl). 

IV. P£lichten des Absenders. 
a) Er hat das Gut fUr den Frachtfiihrer bereitzuhalten und ihm 

zu iibergeben; hiezu gehoren unter anderem die ordnungsgemiiBe Ver
packung und die Beistellung der erforderlichen Begleitpapiere, die Aus
stellung des Frachtbriefes auf Verlangen des Frachtfuhrers und die 

1) .Abweichendes gilt im Eisenbahnverkehr; siehe § 51 V. 
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Haftung fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Angaben im Fracht
brief und in den Begleitpapieren, Artikel393 OHGB.; §§ 426, 427 DHGB. 

b} Der Absender hat dem Frachtfiihrer das Gut wieder abzu
nehmen, wenn es dem Empfanger aus welchem Grund immer, etwa 
wegen dassen Annahmeweigerung oder weil die empfangende Aktien
gesellschaft geloscht ist, nicht ausgeliefert wird; zur einigermaBen 
dauernden Verwahrung des Gutes verpflichtet namlich der Fracht
vertrag den Frachtfiihrer nicht. 

c} Die Pflicht zur Bezahlung der Fracht in der vereinbarten 
Hohe und der Auslagen, insbesondere der Liege- und Zollgelder, Artikel 
409 OHGB.; § 440 DHGB. 1st die Hohe der Fracht nicht vereinbart 
und auch nicht, wie z. B. haufig im Binnenschiffahrtsverkehr, durch 
Tarife oder Taxen festgestellt, so ist die handelsiibliche und in Ermange
lung einer Usance die angemessene Fracht zu bezahlen. 

Wer die Fracht zu bezahlen hat, das bestimmt der Vertrag. Be
stimmt er nichts, so hat der Absender zu zahlen. Der Empfanger be
kommt das Gut dann abgabenfrei ("Freivermerk"). Es darf aber auch 
im Frachtvertrage vereinbart werden, daB der Empfanger fiir diese 
Zahlungen dem Frachtfiihrer aufzukommen habe, und der Empfanger 
nimmt dann diese Zahlungspflicht "durch Annahme des Gutes und 
Frachtbriefes" auf sich, Artikel 406 OHGB.; § 436 DHGB.; der Ab
sender haftet dem Frachtfiihrer in solchen Fallen nur, wenn der Emp
fanger das Gut nicht annimmt. "Ober das gesetzliche Pfandrecht 
des Frachtfiihrers siehe § 12 VIle und VIIg. 

V. Pflichten des Frachtfiihrers. 
a} Die Priifung des Gutes und der Begleitpapiere auf die Be

forderungsfahigkeit. also insbesondere die Priifung des Gutes auf 
auBerlich erkennbare Verpackungsmangel. 

b} Die Einhaltung der vereinbarten oder iiblichen Lieferzeit 
und die Haftung fiir den Verzogerungsschaden, es sei denn, der Fracht
fiihrer beweise die Unabwendbarkeit der Verzogerung trotz der An
wendung der Sorgfalt eines ordentlichen Frachtfiihrers, Artikel 394, 
397,398 OHGB.; § 428 DHGB. V"berdies hat der Absender ein Riick
trittsrecht bei einer Verzogerung, wenn sie auch ohne Verschulden des 
Frachtfiihrers eintrat, Artikel 394 OHGB.; § 428 DHGB. 

c} Die Durchfiihrung des Transportes mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Frachtfiihrers. Die Haftung des Frachtfiihrers "fiir seine 
Leute und fiir andere Personen (auch Zwischenspediteure und Zwischen
frachtfiihrer), deren er sich .. bedient", Artikel 400,401 OHGB.; § 431, 
432 DHGB.l}, nicht bloB fiir sorgsame Auswahl. Die Haftung fiir 

1) Fiir Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten haftet der Frachtfiihrer 
nur, wenn diese Gegenstande deklariert sind (nachgiebiges Recht). Kostbar
keiten sind Gegenstande, die nach der V olksiiberzeugung als solche deshalb 

Pollak. Kaufml1nnisches Recht 2. Aufl. 15 
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Verlust (Nichtausfolgbarkeit des Gutes aus welchem Grund immer)1), 
Minderung und Beschadigung des Frachtgutes (nachgiebiges Recht) 
nach dessen gemeinem Randelswert (Wert) zur bedungenen Ablieferungs
zeit am Ablieferungsort (anders § 88 EVO.), fiir vollen Schadenersatz 
(zwingendes Recht) nur bei "Mslicher Randlungsweise" des Fracht-
fiihrers oder seiner Organe. . 

Die Raftpflicht fiir den gemeinen Randelswert (Wert) ist yom 
Verschulden des Frachtfiihrers unabhangig. Seine Entschuldigungs
griinde: hohere, daher unvorhersehbare 2) oder mit den verstandiger
weise aufwendbaren Mitteln unabwendbare (streitig) Gewalt; natiirliche 
Beschaffenheit des Gutes; auBerlich unerkennbare Verpackungsmangel, 
Artikel 395 ORGB. (milder § 429 DRGB.; siehe § 8 IVa). Der Ersatz
anspruch aus dieser Raftpflicht erlischt "durch Annahme des Gutes 
und Bezahlung der Fracht"; nur fiir geheirne Mangel bleibt der An
spruch dennoch aufrecht, Artikel 408 ORGB.; § 436 DRGB. 

Der Ersatzanspruch steht beirn Gutsverlust (Totalverlust) stets 
dem Absender (streitig), nie dem Empfanger zu, dieser sei denn Zessionar 
des Absenders; bei einer Minderung oder Beschadigung des Gutes dann 
dem Empfanger, wenn er das Gut angenommen hat, sonst dem Absender. 

Verjahrungsfrist ein Jahr, Artikel 408 ORGB.; § 439 DRGB. 
d) Die Sorge fiir die einstweilige Aufbewahrung des Gutes 

und nach Erfordernis fiir die (gerichtliche) Beweissicherung seines Zu
standes, falls der Empfanger nicht zu finden ist oder es nicht annimmt 
oder falls sonst ein Streit iiber die Annahme oder den Zustand des Gutes 
entsteht, Artikel 407 ORGB.; § 437 DRGB. Siehe IVb. 

e) Die Pflicht zur wahrheitsgemaBen, nicht verzogerten Bericht
erstattung (z. B. iiber Beforderungshindernisse) und zur Rechnungs
legung. 

VI. Die Rechtsstellung des Empfangers. 
Aus dem Frachtvertrage fiir sich allein erwirbt der Empfanger 

noch keine Rechte, auBer jenem auf gewisse einstweilige Vorkehrungen, 
siehe m. 

Rat der Empfanger den auf ihn indossierten Ladeschein erhalten, 
dann ist er allein verfiigungsbefugt, mag auch das Frachtgut noch nicht 
am Ablieferungsort angekommen sein. Der Empfanger hat damit aller
dings auch die Pflicht, - zwar nicht die aus dem Frachtvertrag, aber 
- die aus dem Ladeschein sich ergebenden Verbindlichkeiten, ins-

geiten, weil sie im Verhaltnisse zum Umfang und zum Preise anderer ebenso 
umfangreicher Waren besonders teuer sind (Gutachten des OOGH. 
SZ. II/147). 

1) Z. B. wegen dauernder Beschlagnahme. 
2) OGH. vom22.Mai 1918, Zbl. 36/361 (es handelte sich um eine vorher

sehbare Diebstahlgefahr). 
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besondere zu Zahlungen, dem Frachtfiihrer zu erfiillen, Artikel 415, 
416 OHGB.; §§ 446, 447 DHGB. 

Anders ist die Rechtsstellung des Empfangers in den Mufigen 
Fallen, in denen kein Ladeschein, wohl aber ein Frachtbrief aus
gestellt ist. Da gehen die Verfiigungsbefugnis und (mangels Freiver
merkes) die Zahlungspflicht nicht schon durch die Frachtbriefiiber
gabe (vom Absender) auf den Empfi;inger iiber, sondern erst "nach 
Ankunft des Frachtfiihrers am Orte der Ablieferung", Artikel405 OHGB.; 
das hei.6t richtig: nach Ankunft des Gutes am Orte der Ablieferung 
(so richtig § 435 DHGB.). Erst wenn das Gut da und der Frachtbrief 
ihm iibergeben ist, hat der Empfanger die Rechte aus dem Fracht
vertrag und hat, wird ihm dann das Gut ausgefolgt, auch die Pflichten 
aus dem Frachtbrief gegen den Frachtfiihrer (Art. 406 OHGB.; § 436 
DHGB.; nachgiebiges Recht). 

1st weder ein Ladeschein noch ein Frachtbrief ausgestellt, wie 
etwa bisweilen beim Zustreifen von Mobeln durch den Tischler an den 
privaten Kaufer, so erlangt der Empfanger die Verfiigungsbefugnis 
erst durch das effektive Anbot der Gutsiibergabe und die Zahlungs
pflicht erst durch dessen Annahme. 

§ 51. Der Eisenbahnfrachtvertrag1) 

I. Ein besonderes Giitertransportrecht entwickelte sich nur fiir 
jene Eisenbahnen, "welche dem Publikum Zur Beniitzung fiir den Giiter
transport" eroffnet sind, Artikel 422 OHGB., § 453 DHGB., die somit 
dem offentlichen Verkehr dienen. Der erste Satz dieses besonderen 
Transportrechtes auf deutschem Boden war die Einfiihrung des Kontra
hierungszwanges (§ 25 V) fiir diese Eisenbahnen in PreuJlen im Jahre 
1838. Sonst blieb damals alles, also auch der Inhalt der einzelnen Fracht
vertrage, der Parteienvereinbarung vorbehalten, im Ergebnisse sicherlich 
eine Bevorzugung der Eisenbahn gegeniiber den Absendern. Die Eisen
bahnunternehmer fa.6ten bald ihre Vertragsbedingungen in Eisen
bahnbetriebsreglements zusammen; das waren also lediglich Ver
tragsformulare, und zwar abanderbare; die Eisenbahn war insbesondere 
nicht gehindert, dem einen Absender andere Transportbedingungen 
zu gewahren ala dem anderen. N ur langsam anderte sich dieser dem 
Publikum ungiinstige Zustand. Noch das AHGB. griff nur mit sehr 
wenigen Vorschriften (Art. 422 bis 431 OHGB.) in dieses GescMft ein, 
freilich doch schon mit Vorschriften gro.6enteils zwingender Natur. 
Erst seit den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts anderte sich 

1) Eger: Eisenbahnverkehrsordnung; Eger: Das internationale fiber
-einkommen liber den Eisenbahnfrachtverkehr; Rundnagel: Die Befarde
rungsgeschafte der Eisenbahnen (in Ehrenbergs Handbuch des gesamten 
Handelsr. V/2, S. 255 ff.). 

15· 
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die Auffassung der Gesetzgeber iiber das Eisenbahntransportgeschiilt 
griindlich, wozu insbesondere Schweizer Anregungen mitwirkten. Das 
derzeitige Ergebnis der Rechtsentwicklung beriicksichtigt, daB der 
Monopolstellung der Eisenbahnen vielfach durch zwingende Rechts
satze begegnet werden, daB aber auch dem Massenbetrieb auf der Eisen
bahn durch eine formelle, wenngleich das Publikum belastigende Aus
gestaltung der Frachtvertragsbestimmungen Rechnung getragen werden 
muB. . 

Die Rechtslage ist in Osterreich (anders als in Deutschland) hin
sichtlich der GroB- und der Kleinbahnen die gleiche. Es ist auch gleich
giiltig, mit welcher motorischen Kraft die Ziige betrieben werden. Da
gegen p£legt man zum Begriffe der Eisenbahnen zu fordern, daB die 
Ziige auf Schienen oder wenigstens auf einer Schiene laufen. Danach 
fiele eine elektrische Bahn ohne Schienen mit Oberleitung nicht unter 
dieselben Rechtsquellen wie die auf Schienen betriebenen Eisenbahnen; 
diese Rechtsauffassung laBt sich nicht aufrechterhalten und wird vor
aussichtlich verschwinden, sobald solche gleislose elektrische Bahnen 
in namhaftem MaBe fiir den Giitertransport verwendet werden. 

n. Die Rechtsquellen sind: Artikel422 bis 431 OHGB. (§ 423 bis 
473 DHGB.); OEisenbahnverkehrsordnung (EVO.) yom 15. Juni 
1921, BGB!. Nr. 7101), friiher Eisenbahnbetriebsreglement genannt 
(mit Nachtragen; Anderung im Zug; in Deutschland die DEVO.); inter
nationales "Obereinkommen iiber den Eisenbahnfrachtverkehr 
(IDe.) yom 14. Oktober 1891, RGBI. Nr. 186 aus 1892, eine schOne und 
reife Frucht des internationalen Rechtes; "Obereinkommen yom 9. De
zember 1923, Nr. 53/1927. Der § 2 EVO. gestattet den Eisenbahnunter
nehmern die Erlassung von Ausfiihrungsbestimmungen zur und 
im Rahmen der EVO., jedoch nur mit Genehmigung der Aufsichts
behOrde; zur Giiltigkeit ist auBer dieser Genehmigung die Veroffent
lichung der einzelnen Ausfiillrungsbestimmungen im Tarif erforderlich. 
Solche Ausfiihrungsbestimmungen sind erlassen worden; ihr Inhalt 
ist in Osterreich und in Deutschland nicht immer der gleiche. 

"Die Eisenbahn hat Tarife aufzustellen, die iiber aIle ... Be
stimmungen ... Auskunft geben. Die Tarife bediirfen zu ihrer Giiltig
keit der Verof£entlichung", § 6 EVO. (iiber die Art der Verofientlichung 
OVdg. v. lO. Februar 1905, RGB!. Nr. 14, und fiir Lokalbahnen OVdg. 
v. 7. Janner 1922, BGB!. Nr. 23). Diese Tarife sind keine Rechtsquelle, 
sondern ein Vertragsbestandteil. Neben den Tarifen bestehen noch 
interne Dienstesvorschriften (in Osterreich: Eisenbahnbetriebs
ordnung), die jedoch ffir die Absender nicht in Betracht kommen. 

1) FUr das Burgenland mit Vdg. vom 29. Dezember 1921, BGBL 
Nr. 759, eingefiihrt. In der Tschechoslowakei gilt die EVO. vom 13. Mai 
1921, Nr. 203 GBl. 
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III. Der Kontrahierungszwang besteht folgendermaBen: 
Die Eisenbahn darf den AbschluB eines Frachtvertrages iiber tarif

maBig beforderungsfahige Giiter (§ 54 EVO.) nicht ablehnen, wenn 
die regelmaBigen Transportmittel der Bahn zur Ausfiihrung des Trans
portes geniigen, § 3 EVO. 

Die Eisenbahn hat die Tarife fiir jedermann in der gleichen Weise 
anzuwenden, § 6 EVO., so daB die Gewiihrung nicht nur von offenen, 
sondern auch von geheimen Refaktien verboten ist und die Eisenbahn 
gegeniiber den anderen Absendern gleichartiger Giiter schadenersatz
pflichtig macht; Artikel 422 OHGB.; § 453 DHGB. Auch darf kein 
Absender in Ansehung der Transportzeit vor dem andern begiinstigt 
werden; freilich liegt in der friiheren Versendung eines spater aufge
gebenen Gutes dann keine solche Begiinstigung, wenn das offentliche 
Interesse oder die Bahneinrichtungen die Expedition eines Frachtgutes 
vor friiher aufgegebenen anderen Giitern gebieten, Artikel 422 OHGB.; 
§ 453 DHGB. (etwa Lebensmitteltransporte). 

Der Kontrahierungszwang belastet die Eisenbahn auch damit, 
die Giiter in Obhut zu nehmen. Darum ist er abgeschwacht; "die Eisen
bahn ist (zwar berechtigt, aber) nicht verpflichtet, die Giiter zum Trans
port eher anzunehmen, als bis die Beforderung derselben geschehen 
kann", Artikel 422 OHGB.; § 64/1 EVO.; § 453 DHGB.; die Bahn hat 
sie nur tunlichst einstweilen in Verwahrung zu nehmen (siehe VII.). 

IV. Die Beforderung'kann sich beziehen: a) auf Frachtgut, b) auf 
Eilgut; der Unterschied steckt im wesentlichen lediglich in der Be
messung der Lieferzeit, § 75 EVO.; c) auf Reisegepack, das ist 
auf Gegenstande, deren der Reisende "zur Reise bedarf" , § 30 EVO., 
oder welche die Eisenbahn ala Reisegepii.ck entgegennimmt, obwohl 
die Gegenstande nicht dazugehoren 1). Die Worte "zur Reise bedarf" 
diirfen iibrigens auf keinen Fall eng ausgelegt werden. Umzugsgut ist 
freilich kein Reisegepack. Wohl aber zahlt hiezu nicht nur dasjenige, 
wessen der Reisende wahrend der "Eisenbahnfahrt" bedarf, sondern 
auch das, was er wahrend der "Reise", also auf den Stationen derselben, 
etwa zum Aufenthalt im Gasthaus, in der Sommerfrische, zum Kunden
besuche (Musterkoffer) braucht, auch wessen er nach dem Eintreffen 
auf der Endstation so lange bedarf, bis sein Umzugsgut, in normaler 
Weise abgesendet, eingelangt sein kann. Beispiele: Wasche, ein Opern
glas, allenfalls Arbeitszeug, wie eine Schreibmaschine, Warenmuster, 
Musikinstrumente und dergleichen mehr. Die Eisenbahn hat das Recht 
der Gepacksuntersuchung, damit nicht Fracht- oder Eilgut als Reise
gepack aufgegeben werde, § 36 EVO.; d) ExpreBgut. Dieses wird 
entweder wie ein Reisegepack (gegen einen Gepackschein) oder wie das 

1) Standige Rechtsprechung. Doch wird Bargeld (z. B. im Koffer) 
auch hiedurch nicht zum Reisegepack; OGH. yom 28. Juli 1921, Zbl. 39/132. 
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Fracht- oder Eilgut (gegen einen Frachtbrief) befordert, §§ 40, 43 EVO.; 
im ersten Fall ist kein Empfanger anzugeben, wohl aber im zweiten . 
.--,' Das Handgepack ("leicht tragbare Gegenstande" von bestimmter 
MaxiroalgroBe) wird im Personenwagen einschlieBlich der Schlafwagen 
befordert. Es bildet keinen Gegenstand eines besonderen Vertrages; 
seine Beforderung durch die Eisenbahn bildet vielmehr nur einen Teil 
des Gesamtbeforderungsvertrages. Darum nimmt die Eisenbahn das 
Handgepack auf dem Transporte nicht in ihre Obhut und "haftet dafiir 
nur, wenn sie ein Verschulden trifft", § 28 EVO., z. B. wenn der Schaffner 
ein solches Gepackstiick stiehlt, § 5 EVO. 

V. Der Beforderungsvertrag wird in den Fallen IVa bis IVd 
als ein Frachtvertrag abgeschlossen, aber in anderen Formen ala bei 
sonstigen Frachtfiihrern: 

Bei dem Frachtgut, Eilgut und dem ExpreBgut (wenn es 
diesen gleichgehalten wird) durch die Vbergabe des Gutes und des 
Frachtbriefes an der Abfertigungsstelle; der Frachtbrief ist also 
keine bloBe Beweisurkunde, sondern eine fiir den VertragsabschluB 
wesentliche Vertragsurkunde. Die Eisenbahn hat ihm (dies jedoch 
lediglich zu Beweiszwecken, nicht als eine Giiltigkeitsbedingung) den 
Tagesstempel der Abfertigungsstelle beizudriicken, § 61 EVO. Der 
Absender haftet der Eisenbahn fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit 
der Frachtbriefangaben, § 57 EVO. Vber den Frachtbriefinhalt be
stimmt § 56 EVO.: ein Absender und ein Empfanger muB benannt, 
das Frachtgut tarifgemaB, nicht nach seiner handelsiiblichen Bezeichnung 
genannt, sein Gewicht und die Aufgabs- und Bestimmungsstation be
zeichnet sein. Der Absender darf ein vom Eisenbahnorgan unter
schriebenes Frachtbriefduplikat fordern. Das ist kein Wert- aber 
ein Sperrpapier: ohne Dup~at keine Verfiigung iiber das Gut. Behalt 
es der Absender, so kann der Empfanger das Gut nicht erhalten; 
hat es der Empfanger, so kann jener nicht mehr disponieren. Der 
Empfanger freilich auch nicht, sondern erst nach Gutsankunft auf 
Grund von Frachtbrief plus Duplikat. Ladescheine stellt die Eisen
bahn nicht aus. 

Beim Reisegepack (und dem ExpreBgut, wenn es ihm gleich
steht) geschieht der VertragsabschluB durch die Auflieferung bei der 
Abfertigungsstelle und dessen Annahme1). Dagegen ist zum Vertrags
abschluB keine Urkundenausstellung erforderlich; Frachtbriefe werden 
nicht ausgefertigt. Wohl aber hat die Eisenbahn dem Aufgeber einen 
Gepackschein auszustellen, § 32 EVO., gegen dessen Riickgabe die 
Eisenbahn das Gepack ausliefert, ohne zur Priifung der "Berechtigung 
des Inhabers" verpflichtet zu sein, es liege denn ein ausreichender Ver-

1) Von da an b~ginnt die Haftung der Eisenbahn. 
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dacht gegen die Ausfolgung an den Prasentanten vor (siehe VIII). Der 
Gepackschein ist also keine bloBe Beweisurkunde, allerdings auch kein 
Inhaberpapier - geht er verloren, so darf der Aufgeber sein Recht 
sonstwie nachweisen, § 34/5 EVO. - sondern ein Legitimationszeichen, 
§ 34 EVO.; siehe § 7 II 2c. 

VI. Besondere V erein barungen im Giiterbeforderungsvertrage: 
a) Die Nachnahme "bis zur Hohe des Wertes", § 72 EVO., nur 

beim Fracht-, Eil- und diesem gleichgehaltenen ExpreBgut. Die Ver
einbarung eines Barvorschusses, geleistet durch die Eisenbahn (schon) 
beim AbschluB des Frachtvertrages, jedoch nur nach Ermessen der 
Eisenbahn, § 72 EVO., und nur bei dem Fracht-, Eil- und diesen 
gleichgehaltenen Expre.6gute. 

b) Die Wertdeklaration (Angabe des Lieferungsinteresses) be
hufs der Erlangung des vollen Schadenersatzes bei Verlust, Minderung 
oder Beschadigung des Gutes, §§ 32, 56, 93 EVO., oder bei der Nicht
einhaltung der reglementmaBigen Lieferzeit, §§ 32, 56, 94 EVO. Grund
satzlich dad der Absender den Wert nach seinem Ermessen deklarieren; 
ausnahmsweise darf jedoch die Eisenbahn fiir Wertdeklarationen be
stimmter Giiter im Tarif Hochstgrenzen festsetzen, §§ 35, 89 EVO. 
Alle diese Wertdeklarationen sind bei jeder Art der Beforderung (mit 
Ausnahme jener von Handgepack) zulassig. 

c) Die "Oberweisung der Frachtzahlung an den Empfanger, 
§ 69 EVO. Ausgeschlossen beim Reisegepack, § 32 EVO.; nach Er
messen der Bahn auch bei leichtverderblichen oder wenig wertvollen 
anderen Giitern; nach Tarifbestimmung bei der Beforderung zu Aus
nahmstarifen, § 69 EVO. "Freivermerk" im Frachtbrief, wenn der 
Absender die Fracht usw. bezahlt. 

VII. Der Verwahrungsvertrag. 
Ubernimmt die Eisenbahn ein Gut zur Beforderung, schlie.6t sie 

den Frachtvertrag ab, so muB sie das Gut sofort in ihre Obhut nehmen; 
da dies ihr Lager belastet und ihre Haftung als Frachtfiihrer verlangert, 
ist sie eben nur verpflichtet, Frachtvertrage abzuschlieBen, deren Er
fiillung alsbald beginnen kann; siehe III. 

Dieses Hinausschieben des Vertragsabschlusses belastet wieder 
das Publikum, welches in der Regel die Giiter auf den Bahnhof fiihren 
mu.6, ohne wissen zu konnen, wann sie zur Beforderung werden an
genommen werden. Darum kommt die EVO. dem Publikum hier ent
gegen. Die Eisenbahn - mu.6 zwar nicht, aber - solI solche, nicht 
sofort zur Beforderung angenommene Giiter tunlichst einstweilen in 
Verwahrung nehmen, iiberdies fiir die Aufbewahrung von Reisegepack 
tunlichst Vorkehrungen treffen, etwa Garderoben errichten, §§ 39, 64 
EVO. Also: statt des Frachtvertrages wird einstweilen ein 
Verwahrungsvertrag geschlossen, und zwar gewohnlich gegen 
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Garderobeschein. Das bedeutet nebst anderem eine erhebliche Ver
minderung der Haftp£1icht der Eisenbahn: statt der Erfolghaftung 
die Verschuldenshaftung. § 964 OABGB., statt der zwingenden Haftungs
regeln fiir den Eisenbahnfrachtvertrag die zum Teil nachgiebigen des 
Verwahrungsvertrages: der Verwahrer darf namlich seine Haftung 
(allerdings nur) fUr den Fall seines leichten Verschuldens 1) vertrags
maBig ausschlieBen und das MaB seiner Haftung (nur) fiir den gleichen 
Fall ziffermaBig begrenzen, freilich nur in einem solchen MaBe, daB 
die Haftungssumme noch eine wirtschaftliche Bedeutung fiir den 
Hinterleger hat. 

VIII. a) Die Verfiigungs befugnis des Absenders gegeniiber 
der Eisenbahn aus dem Frachtvertrag iiber das Fracht- und Eilgut 
dauert2) bis zur Ankunft des Gutes am Ablieferungsort und zur Vber
gabe des Frachtbriefes an den Empfanger; erst wenn beides geschehen 
ist, gewinnt der Empfanger die Verfiigungsbefugnis. Kommt das Gut 
gar nicht am Ablieferungsort an, etwa weil es auf dem Transporte ge
stohlen wurde, so erlangt der Empfanger die Verfiigungsbefugnis der 
Eisenbahn gegeniiber iiberhaupt nicht, ist daher auch nicht befugt, 
wegen des Schadens die Reklamation bei ihr zu erheben, §§ 76, 99 EVO.; 
siehe IX. Anders, wenn das Gut gemindert oder beschadigt oder zu 
spat ankommt; hat da der Empfanger den Frachtbrief iibergeben er
halten, so ist in diesen Fallen er und nicht mehr der Absender verfiigungs
befugt, und nur der Empfanger ist darum zur Erhebung von Rekla
mationen berechtigt. 

Der Zeitpunkt dieses tJberganges der Verfiigungsbefugnis vom 
Absender auf den Empfanger ist oft von Bedeutung; bis zu diesem 
Vbergange darf der Absender z. B. das Gut umdirigieren oder mit einer 
Nachnahme belasten, § 73 EVO. Gerade darum hat die Eisenbahn 
die P£1icht zur baldigen Benachrichtigung des Empfangers von 
der Ankunft des Fracht- oder Eilgutes, und zwar des Eilgutes binnen 
zwei Stunden, des Frachtgutes "sofort nach der Bereitstellung", § 79 
EVO., damit der Empfanger alsbald den Frachtbrief auszulosen vermoge 
und dadurch die Verfiigungsbefugnis gewinne. 

Die Regelung der EVO. iiber den Vbergang der Verfiigungs
befugnis vom Absender auf den Empfanger ist formalistischer als notig 
und entspricht namentlich im FaIle des Gutsverlustes den Verkehrs
bediirfnissen wenig. Ihre Nachteile werden nur dadurch gemindert, 
daB der Empfanger des Gutes in jedem Fall (also auch dann, wenn er 
die Verfiigungsbefugnis nicht hat) zum Antrag auf die Mangelfeststellung, 

1) HaftungsausschluB und Haftungsbegrenzungen fiir die Falle bOser 
Absicht oder grober Fahrliissigkeit sind nichtig; so die iiberwiegende Recht
sprechung. 

2) Dber die Bedeutung des Frachtbriefduplikates siehe oben V. 
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also zum Verlangen nach Tatbestandsaufnahme, Hausprotokoll 
und gerichtlicher Beweissicherung befugt ist, § 83 EVO. 

b) Beim Reisegepack ist der Aufgeber verfugungsbefugt. Der
jenige, der den Gepackschein innehat, ist nur dann befugt, wenn er 
diesen Schein mit Recht hat; doch braucht die Eisenbahn die Berechtigung 
des Inhabers des Gepackscheines nur zu priifen, wenn ein zureichender 
Verdacht vorliegt. Siehe oben V. 

IX. Die Eisenbahn hat das Gut rechtzeitig, vollstandig und 
unversehrt auszufolgen. Sie haftet fiir die Rechtzeitigkeit, es 
sei denn, daG die Verspatung von einem Ereignisse herriihrt, das die 
Eisenbahn weder herbeigefuhrt hat noch abzuwenden vermochte (§§ 37, 
94 EVO.). Sie haftet fiir Verlust, Minderung oder Beschadigung 
des Gutes in der Zeit von der Annahme des Gutes zur Beforderung 
bis zur Ablieferung, die Eisenbahn beweise denn ala Schadensursache: 
das Verschulden des Verfugungsberechtigten oder doch seine Anweisung; 
eine hahere Gewalt (z. B. Soldatenpliinderungen; siehe § 50 V c); auGerlich 
nicht erkennbare Verpackungsmangel; die natiirliche Beschaffenheit 
des Gutes (z. B. den Schwund beim Wein), §§ 35, 84 EVO. (zwingendes 
Recht; Erfolghaftung; siehe § 8 IVa). Bleibt zweifelhaft, ob ein solcher 
Entschuldigungsgrund vorliegt, so besteht der Regel nach die Ersatz
pflicht der Eisenbahn; diese muG also die Gefahr jedes Beweisnotstandes 
tragen, so wenn sie z. B. zu beweisen vermag, daG in St. Michael im 
November 1918 Soldatenplunderungen stattfanden, aber nicht beweisen 
kann, daB gerade der das Gut beherbergende Waggon geplundert wurde. 

a) Die Lieferzeit. Das Reisegepack soll mit dem Zuge befordert 
werden, zu dem es aufgegeben ist, § 36 EVO., das Fracht- und Eilgut 
innerhalb der gesetzlichen Abfertigungsfrist, § 75 EVO. Kommt das 
Gut vorzeitig an, so ist es freilich sofort zu avisieren und auszufolgen; 
da haftet die Eisenbahn fur Verzogerungen auch vor dem Ablaufe der 
Lieferfrist. Sonst entsteht aber eine Ersatzpflicht erst nach deren Ab
lauf. Sie reicht bei einer Interessedeklaration ("Angabe des Interesses 
an der Lieferung") bis zu deren Rohe und bis zur Rohe des Schadens; 
sonst werden ziemlich niedere fixe Sii.tze bezahlt, auGer bei grobem 
Verschulden oder bOsem Vorsatz der Eisenbahn oder ihrer Organe hin
sichtlich der Verspatung. 

Der Ersatz ist in der Wahrung des Ablie£erungsortes, und zwar 
(auBer bei den fixen Satzen) nach dem Werte zu leisten, den das Gut 
beim Ablau£e der Lieferfrist hatte (§ 1332 OABGB.). 

b) Geht das Gut verloren (Totalverlust), das heiGt, kann es die 
Eisenbahn aus welchem Grund immer nicht ausfolgen, obwohl sie vielleitlht 
sogar weiG, wo es ist - so ist von der Eisenbahn der Ersatz in der Wahrung 
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des Ablieferungsortes, der Bestimmungsstation zu leisten1) (Art. 
336/1 ORGB., § 361 DRGB.). Es ist hiebei der Schade bis zur Rohe 
der Wertangabe zu ersetzen; in Ermangelung eines solchen aber ist 
lediglich der gemeine Randelswert (Wert) des Gutes am Absendeort 
und zur Absendezeit zu vergiiten (§ 88 EVO.; abweichend Art. 408 
ORGB.; § 430 DRGB.), und zwar ohne Riicksicht darauf, ob der Schade 
nun groBer oder geringer ist (wichtig bei Valutaanderungen!). Siehe 
S. 26, Anmerkung 2. 

Reisegepack darf nach drei, Fracht- und Eilgut nach dreiBig Tagen 
nach dem Ablauf der Lieferfrist yom Verfiigungsbefugten als verloren 
behandelt werden, §§ 36, 90 EVO. Wird das Reisegepack nicht binnen 
vierzehn Tagen nach dem Fristablauf abgefordert, so ist die Raftung 
der Eisenbahn erloschen. 

c) Wird das Gut gemindert (Teilverlust, Quantitatsschaden) 
oder beschadigt, so ist sinngemaB der Ersatz wie im FaIle b) zu leisten. 
1st aber das geminderte oder beschadigte Gut abgenommen und die 
Fracht bezahlt, "so sind aIle Anspriiche gegen die Eisenbahn aus dem 
Frachtvertrag erloschen", es handle sich denn urn die Ausfolgung der 
einkassierten Nachnahme, urn geheime Mangel (Rausprotokoll 
spatestens binnen Wochenfrist nach der Abnahme des Gutes!) oder 
um den hOsen Vorsatzoder die grobe Fahrlassigkeit der Eisenbahn 
oder ihrer Organe, §§ 72, 97 EVO. 

Verjahrungsfrist ein Jahr. Hemmung der Verjahrung durch 
die Reklamation des Verfiigungsbefugten. Unterbrechung der Ver
jahrung (§ 8 I) durch das Anerkenntnis der Eisenbahn oder durch die 
Klagerhebung und gehOrige ProzeBfortsetzung des Verfiigungsbefugten, 
§ 98 EVO. Die Klage kann nach der Wahl des Klagers gegen die Ver
sandbahn, gegen die Schadensbahn oder gegen jene Eisenbahn erhoben 
werden, "die das Gut zuletzt mit dem Frachtbrief iibernommen hat" 
(unverwendbar beim Totalverlust I), § 100 EVO. Der Klager solI nach 
seiner Bequemlichkeit unter diesen osterreichischen 2) Bahnen wahlen 
diirfen, ist aber allerdings an die getroHene Wahl gebunden (§ 100/3 
EVO.). 

X. Die Frach t. Die Beforderungspreise haben sich aus den ver
oHentlichten Tarifen zu ergeben und miissen dem Betrage nach fest
stehen, § 6 EVO. Die Frachtberechnung geschieht grundsatzlich auf 
Grund der Frachtbriefangaben des Absenders, die darum weder unrichtig 
noch ungenau sein diirfen, § 57 EVO. Doch hat die Eisenbahn (zwar 

1) Spruch-Rep. 13: daher in diese Wiihrung umzurechnen, wenn der 
Wert in einer anderen Wiihrung errechnet wurde. Umrechnungstag ist der 
Al:v;endetag. Hiezu liber Auiwertungsfragen Jud. B. 15. 

2) Nur fiir solche gilt die Vorschrift; OGH. yom ll. lIarz 1924 
Rechtspr. VI, 127. 
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nicht die Pflicht, aber) das Recht, die Richtigkeit der Frachtbriefangaben 
zu prufen, § 58 EVO.; der Absender dar£ sich aber nicht daruber be
schweren, daB die Eisenbahn sich zur Frachtberechnung an seine Fracht
briefangaben gehalten hat, statt das Gut zu prufen und hiedurch zu 
einer niedrigeren Fracht zu gelangen. Frachtnachzahlung bei zu 
nieder bemessener Fracht, auch wenn bei der Frachtberechnung Ver
schulden der Bahn, nicht des Aufgebers, unterlief (die Nachzablung 
ist Vertragserfullung, nicht Schadenersatz). Frachtzuruckzahlung 
der Eisenbahn an den Zahlenden, weil die eingehobene Fracht zu hoch 
berechnet war, § 70 EVO. 

Fur das Reisegepack hat stets der Aufgeber die Fracht zu zahlen. 
Beim Fracht- und Eilgut hat der Absender selbst zu zahlen (Freivermerk) 
oder die Zahlung dem Empfanger aufzuerlegen; hat dieser das Gut 
eingelost, so haftet jener nur fur die Frachtnachzahlung, sonst nicht. 

iller das gesetzliche Pfandrecht der Eisenbahn § 76 EVO. 
Siehe § 12 VII e, g. 

§ 52. Der Postfrachtvertrag 1) 

I. Die staatliche Post diente ursprunglich nur der Regierungs
korrespondenz, so z. B. im romischen Reiche. Erst in spater Zeit kam 
man darauf, sie dem Publikum zur Verfugung zu stellen, um auf diese 
Weise dem Staat eine Einnahmsquelle zu verschaffen. Nach und nach 
kam dann der Wohl£ahrtsgedanke neben dem fiskalischen zur Geltung. 
Diese Entwicklung nahm auf das Postrecht einen starken EinfluB. 

Die OPost betreibt folgende Dienstzweige: a) Die BefOrderung 
von Briefsendungen ohne Wertangabe, von Wertbriefen und von Paketen; 
b) die Ubermittlung, Auszahlung und Einziehung von Geld; c) die An
nahme von Zeitungsabonnements und die Beforderung von Zeitungen 2); 
d) den Spar- und Scheckverkehr des Postsparkassendienstes, Ges. vom 
29. Dezember 1926, BGB!. Nr. 9/1927; e) den Personentransport auf 
StraBen; f) die Kuponeinlosung osterreichischer Staatspapiere; g) manche 
Stempelentwertungen. Der Telegraphenverkehr gehort nicht zum 
Postverkehr, wenngleich viel£ach eine administrative Verbindung besteht. 

Hier kommt nur der unter a bezeichnete Dienstzweig in Betracht. 
Er ist durch die Postordnung vom 17. November 1926, BGB!. Nr. 329 
(in der Tschechoslowakei Vdg. v. 22. September 1916, RGB!. Nr. 317), 
geregelt. Hiezu kommt der wohl wichtigste aller volkerrechtlichen 
Vertrage, der Weltpostvertrag samt Nebenubereinkommen vom 
30. November 1920, BGB!. Nr. 2 aus 1922. 

1) Nawiasky: Deutsches und 6sterreichisches Postrecht (ist allerdings 
durch die neue osterreichische Postordnung iiberholt, aber noch immer 
belehrend); Riepl: Das Nachrichtenwesen des Altertums (1913) 123 ff. 

2) Zeitungspostordnung vom 24. September 1922, BGBl. Nr. 707. 
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II. Der Gegenstand der Postbeforderung sind grundsatzlich 
"Sachen alier Art (aligemein zugelassene Sachen)" , § 24 OPostO.; aus
geschlossen sind Sachen, deren Beforderung mit Gefahr verbunden 
oder ehrenriihrig, beschimpfend, unsittlich oder aus offentlichen Riick
sichten anstoBig ist. 

Die Sendung mu.6 mit einer "Anschrift", Adresse, versehen sein, 
wobei die Bezeichnung des Empfangers durch Chiffrenschrift verboten 
ist, es handle sich denn um gewohnliche Briefsendungen, § 32 OPostO. 

III. Es besteht fiir die Post die Beforderungspflicht, wenn 
sie mit den regelmaBigen Beforderungsmitteln moglich ist; § 40PostO. 

Das Postgeheimnis (falit nicht zusammen mit dem Brief
geheimnis) ist von den Postbediensteten gegeniiber jedem Dritten zu 
wahren, § 6 OPostO., soweit nicht Behorden kraft Gesetzes fragen 
diirfen. 

IV. Die Aufgabe von gewohnlichen Briefen, Postkarten und 
Doppelpostkarten erfolgt durch den Einwurf in den Briefkasten 
oder durch die -obergabe an dem Postschalter oder an den Landbrief
trager, § 37 OPostO. Damit erwachst die Beforderungspflicht der 
Post, und zwar ohne Riicksicht darauf, ob die Sendung frankiert 
ist oder nicht. 

Die Aufgabe eingeschriebener Sendungen dieser Art erfolgt 
durch die -obergabe am Postschalter oder an den Landbrieftrager, und 
zwar gegen eine Bescheinigung. Die Transportpflicht der Post beginnt 
aber nicht erst durch die Aussteliung dieser Bescheinigung, sondern 
schon dadurch, da.6 das Postorgan die Sendung iibernimmt, § 38 bis 40 
OPostO.; die Bescheinigung ist denn auch kein Inhaberpapier, sondern 
ein Legitimationszettel, fUr den die Post im Verlustfall einen Ersatz
zettel ausstellt, § 46 OPostO. Es konnen aber auch als solche bezeichnete 
eingeschriebene Sendungen in den Briefkasten eingelegt werden; doch 
gelten diese erst dann als aufgegeben (und die Posthaftung beginnt erst 
dann), wenn sie in die Postbiicher eingetragen sind, § 42 OPostO. 

Die Aufgabe von Wertbriefen und Paketen geschieht durch 
die -obergabe am Postschalter oder an den Landbrieftrager, jedoch 
nicht durch das Einlegen in den Briefkasten. Von der Transportpflicht 
und dem Aufgabeschein gilt das gleiche wie bei den eingeschriebenen 
Sendungen, §§ 38, 39, 42 OPostO. 

V. Die Sendung ist dem Empfanger von der Post zuzustellen, 
und zwar auf Verlangen des Absenders "zu eigenen Randen des Adres
saten", oder im Wege der Eilzustellung; bei gewohnlichen Briefen und 
Postkarten darf auch die Rohrpostbeforderung, bei Paketen die dringende 
Behandlung oder die Behandlung als Sperrgut verlangt werden, § 96 
bis 101 OPostO. Auch Flugpostbeforderung ist vorgesehen. 
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Der Absender darf vor der erfolgten Zustellung die Sendung von 
der Post zurlickfordern oder verlangen, daB sie einem anderen ala 
dem angegebenen Empfanger zugestellt werde, § 105 bis 107 OPostO. 

VI. Eine Haftung fiir die Einhaltung einer Ablieferungszeit findet 
nicht statt (§ 213 OPostO.), ebensowenig eine solche fiir den Verlust 
oder die Beschiidigung gewohnlicher Briefe und Postkarten. 

FUr den Verlust eines eingeschriebenen Briefes, eines Wertbriefes 
oder Pakets und fiir die Minderung oder Beschiidigung eines Wert
briefes oder Pakets haftet die Post ohne Riicksicht auf ihr oder ihrer 
Leute Verschulden (Erfolghaftung) , die Post beweise denn die ver
ursachende natiirliche Beschaffenheit des Gutes oder daB der Schade 
auf hOhere Gewalt zuriickzufiihren ist (Brand im Postamt) oder daB die 
Dienstesschriftstiicke liber die Sendung durch hOhere Gewalt zugrunde 
gegangen sind (so daB man nicht mehr weill, was mit dem Gut geschehen 
ist) oder daB den Absender ein Selbstverschulden trifft, §§ 213, 214 
OPostO. 1) (siehe § 8 IVa). Anspruchsberechtigt ist der Absender, nach 
der Ausfolgung des Gutes an den Empfanger dieser (§ 217 OPostO.). 
Der Antrag auf Ersatz ist an die Postdirektion zu richten und im Ver
waltungsverfahren bis zum Bundesministerium fiir Handel und Ver
kehr durchzufiihren; erst wenn dieses den Ersatz abgelehnt hat, darf 
die Klage gegen das kar beim Zivilgericht erhoben (also der ordentliche 
Rechtsweg beschritten) werden (§ 219 OPostO.). 

Das MaB des Ersatzes (siehe § 8 IVc) betragt: FUr einen einge
schriebenen Brief den fixen Betrag von 30 S (in der Tschechoslowakei 
50 K); fiir den Verlust, die Minderung oder die Beschadigung eines 
Wertbriefes oder Pakets "den gemeinen Wert am Ort und zur Zeit der 
Aufgabe" (in der Wahrung des Abgabeortes), ohne Riicksicht auf nach
folgende Wertanderungen, jedoch bei Paketen ohne Wertangabe nur 
den kleinen Betrag von 15 S (15 Kc) fiir Pakete bis 3 Kilogramm, von 
25 S (25 Kc) fiir solche bis 5 Kilogramm, von je 5 S (5 Kc) per Kilogramm 
fiir schwerere Pakete, bei Wertbriefen und Paketen mit Wertangabe 
hOchstens den angegebenen Betrag (§ 213 OPostO.). Eine (neuerliche) 
Revision dieser Zahlen, die sie in fibereinstimmung mit den geltenden 
PostgebUhren bringt, sollte auf die Dauer trotz der Finanzlage des 
Staates nicht unterbleiben. 

Die Ersatzanspriiche gehen unter, wenn sie nicht binnen sechs 
Monaten, yom ersten des der Aufgabe nachstfolgenden Monates an 
gerechnet, nach der Aufgabe yom Anspruchsberechtigten bei der Post 
geltend gemacht worden sind. 

1) Dber die Haftungsbeschrankungen fiir den Fall, daB der Verlust, 
die Minderung oder Beschadigung im Auslande geschehen sind, siehe § 214/4 
QpostO. 
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§ 53. Der Personenbeforderungsvertrag 
I. FUr diesen Vertrag kommen in Betracht: Die Eisenbahn, das 

Binnenschiff, das Luftschiff, das Kraftfahrzeug (Automobil), der Pferde
wagen. 

n. Der Eisenbahntransportl). 

a) Es besteht der Kontrahierungszwang (§ 25 V), wenn die 
Beforderung mit den regelmaJ3igen Beforderungsmitteln moglich ist 
(§ 3 EVO.). Doch dUrfen Pestkranke nicht befordert, miissen Reisende 
von der Beforderung ausgeschlossen werden, die den Mitreisenden Iastig 
fallen wiirden (allenfalls : Einraumung eines besonderen Abteiles) ; 
Trunkene diirfen ausgeschlossen werden (§ 10 EVO.). 

Befordert die Eisenbahn Personen, die sie von der Beforderung 
auszuschliei3en hat oder ausschliei3en darf, so wird die Eisenbahn den 
Mitreisenden ersatzpflichtig, wenn bei der Unterlassung der Aus
schliei3ung ein Verschulden der Eisenbahnorgane unterlaufen ist. 

b) Der Vertragsabschlui3 ist an keine bestimmte Form, ins
besondere nicht an die Losung der Fahrkarte gebunden (streitig). 

Bei der Strai3en bahn ist die (gewohnliche) Fahrkarte lediglich 
Quittung; der Vertragsabschlui3 geschieht dadurch, daB der Passagier 
aufsteigt und so lange auf dem Wagen verweilt, bis sich dieser in Be
wegung setzt (§ 863 OABGB.). Bei anderen Eisenbahnen ist allerdings 
die Losung der Fahrkarte vor dem Fahrtantritte vorgeschrieben 
(§ 13 EVO.), und diese Fahrkarte ist daher nicht bloB eine Quittung, 
sondern (sie laute denn auf Namen oder enthalte eine Fahrtbegiinsti
gung) auch ein iibertragbares Inhaberpapier; aber § 13 EVO. sieht selbst 
den VertragsabschluJ3 auch ohne Fahrkarte vor. Es muB daher auch 
auf der Vollbahn jeder Passagier befordert werden, selbst wenn er ohne 
Fahrkarte oder mit einer unzureichenden Fahrkarte im Zug angetrofien 
wird (§ 16 EVO.). 

Neben der Fahrkarte gibt es noch Platzkarten und Schlaf
wagenkarten. 

c) Pflichten der Eisenbahn aus dem Vertrage. 

Sie hat den Reisenden unbeschadigt und rechtzeitig an sein ordnungs
gemaB angegebenes Reiseziel zu bringen, der Regel nach auch in der 
richtigen Wagenltlasse; Ausnahme siehe § 20 EVO. Es wird fUr den 
Fall der Verspatung bei Abfahrt oder Ankunft des Zuges oder bei 
der Versaumung eines Zugsanschlusses kein Schadenersatz geleistet 
(§ 26 EVO.), nur im letzteren FaIle das Fahrgeld der nicht durchfahrenen 
Strecke (und die Gepackfracht) zuriickerstattet und bei sofortiger Riick
kehr auch das Fahrgeld (und die Gepackfracht) der durchfahrenen 

1) Rundnagel: in Ehrenbergs Handb. Vj2, S. 497 if. 
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Strecke zuriickgegeben und die freie Riickfahrt bis zur Ausgangsstation 
gewahrt. 

Dagegen ist der Eisenbahnunternehmer (zwingend) fiir die Ver
letzung oder Totung von Menschen haftpflichtig, die durch eine 
Ereignung im Betriebe herbeigefiihrt worden sind; siehe dariiber 
§ 8 IVa 2. Diese Erfolghaftung besteht freilich nicht bloB zugunsten 
der Reisenden (und deren Hinterbliebenen),aber auch fiir sie. 

d) Bleibt die Fahrkarte unbeniitzt, so ist die Eisenbahn zur Riick
erstattung des Preises oder zur Zulassung des Reisenden zu einer spateren 
Beforderung nicht verpflichtet, wenn die Ursache der Nichtbeniitzung 
in der Person des Reisenden und nicht im Eisenbahnbetrieb COber
fiillung des Zuges; AusschlieBung von der Fahrt) liegt. 

e) tJber Handgepack siehe § 51 IV. 
III. Der Personentransport auf Binnengewassern ist nur dann 

nach Handelsrecht zu beurteilen, wenn er von hiezu bestimmten "An
stalten", also in erheblichem Umfange betrieben wird; Artike1272, Z. 3, 
OHGB.; § 1 DBGB.; ein kleiner FluBiiberfuhrunternehmer, wie es 
deren mehrere iiber den Donaukanal in Wien gibt, betreibt also keine 
Handelsgeschafte, ist kein Kaufmann, untersteht infolgedessen privat
rechtlich dem biirgerlichen Gesetzbuch. Doch ist dieser Unterschied 
zwischen der anstaltsmaBig und der nicht anstaltsmaBig betriebenen 
Personenbeforderung auf Binnengewassern weder in Osterreich noch in 
Deutschland von einer besonderen praktischen Bedeutung. Denn das 
HGB. regelt diesen Transportvertrag nicht besonders; es kommen darum 
zwar die Artikel 278ff. OHGB., § 343 DHGB., sonst aber nachArtikell 
OHGB., Artikel 2 EinfGes. zum DHGB das biirgerliche Gesetzbuch 
zur Anwendung. 

Es besteht kein gesetzlicher Kontrahierungs- (§ 25 V) und Be
forderungszwang; wohl aber wird ein solcher dem einzelnen Unter
nehmer in aller Regel in der Konzession zum Betrieb auferlegt. 

Der Vertragsa bschluB ist formfrei. Frachtbrief, Frachtbrief
duplikat, Ladeschein und Rezepisse kommen ohnedies nicht in Betracht, 
da sie nur den Giitertransport betreffen. Ob es Fahrkarten geben 
solI, ist eine Konzessions- und in deren Rahmen eine Vertragssache, 
ebenso, ob ihre Losung eine Vertragsbedingung sein solI; tatsachlich 
ist das letztere nirgends der Fall. 

Die Vertragspflicht des Binnenschiffers geht dahin, den Reisenden 
unbeschii.digt und rechtzeitig an sein ordnungsgemaB angegebenes Reise
ziel zu bringen. Der Binnenschiffer haftet aber bei der Durchfiihrung 
dieser seiner Vertragsp£1icht nicht wie die Eisenbahn, tragt also keine 
Erfolghaftung (§ 8 IVa). 1st er ein Kaufmann, so haftet er dem Reisenden 
nur fiir die Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
(Art. 282 OHGB.; § 347 DHGB.), ist er kein Kaufmann, nur fUr das 
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DurchschnittsmaB der Aufmerksamkeit eines Sachkundigen (§§ 1297, 
1299 OABGB.); freilich haftet der Binnenschi£fer dabei nicht bloB fUr 
sein Verschulden, sondern auch fUr jenes seiner Erliillungsgehil£en 
(§ 1313a OABGB.). Der Beftirderungsvertrag kann diese Rechtssatze 
sogar zum Tell abdingen: der Binnenschi££er darl namlich (anders ab 
der Eisenbahnunternehmer) vertragsmaBigerweise die Haftung fiir sein 
und seiner Erliillungsgehilien leichtes Verschulden ablehnen; dagegen 
ist eine solche Ablehnung der Verantwortung fUr die Folgen einer groben 
Fahrlassigkeit oder eines bOsen Willens bei der Vertragserliillung, z. B. 
bei der Einhaltung der Fahrzeit, nichtig. "Ober die binnenseepolizeilichen 
Vorschri£ten siehe S. 223, Note 2. 

IV. Der Personentransport durch LuftschiHe gehtirt als GroB
betrieb immerhin noch einer wohl nicht ganz nahen Zukunft an. Es 
geniigen darum folgende Bemerkungen (OGes. v. 10. Dezember 1919, 
StGBl. Nr. 578): 

Die Benutzung des Luftraumes durch Luftfahrzeuge ist grund
satzlich gestattet. Grundeigentiimer sind verp£lichtet, die erlorderlichen 
Orientierungszeichen auf ihrem Grund anbringen zu lassen, es beein
trachtige sie denn wesentlich. Die "erwerbsmaBige" (gewerbsmaBige n 
Beftirderung von Personen (und Sachen) durch Luftfahrzeuge bedad 
ebenso der behtirdlichen Genehmigung wie die Anlage und der Betrieb 
von Flugplatzen. 

"Ober die strenge Haftung des Eigentiimers eines (Motor-) Luft
fahrzeuges siehe § 8 IVaI). 

V. Der Vertrag zur Personenbeftirderung durch Kraftwagen 
oder Pferde ist ein Handelsgeschaft, wenn er von einer Anstalt ab
geschlossen wird, sonst nicht (vgl. III). 

Der formfrei abgeschlossene Vertrag und seine Erliillung bietet 
keine hervorzuhebenden Eigentiimlichkeiten, richtet sich nach den 
Bestimmungen iiber Vertrage iiberhaupt und iiber den Werkvertrag 
des BGB. im besonderen. Nur fUr die Schadenshaftung bestehen bei 
der Beftirderung durch Kraftwagen beim Betrieb (nicht schon des Kraft
fahrzeugunternehmens 2), wohl aber) des Kraftfahrzeuges besondere Vor
schriften, die jene bei der Beftirderung durch Pferde an Strenge mit 
Recht iibertref£en; die Haftung des Eigentiimers (nicht auch jene des 
Berufslenkers; § 8 IV 3) eines Kraftwagens kommt danach jener der 
Eisenbahnen an Schwere etwa gleich (siehe § 8 IVa). Hievon abweichend 
haftet der Eigentiimer des Pferdewagens nicht fiir den zufalligen, aber 

1) Die Art. 276 bis 282 des Staatsvertrages von St. Germain liber 
auslandische Luftfahrzeuge sind durch die Aufnahme Osterreichs in den 
Volkerbund gegenstandslos geworden. Fur Deutschland N euge bauer, 
Funkrecht (1926). 

2) OGH. vom 15. April 1919, SZ. 1/28. 
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immerhin fiir den Schaden, den er oder den seine dem Reisenden 
zugewiesenen Erfiillungsgehilfen (der Kutscher, der Hausknecht usw.) 
verschuldeterweise an den eingebrachten oder iibernommenen Sachen 
des Reisenden (Passagiers) oder diesem selbst in ihrem Fahrzeuge 
verursachen (§ 1316 OABGB); Beispiel: Der Kutscher verstaut einen 
Koffer derart unvorsichtig, daB ein Dieb ihn stehlen konnte. 

§ 54. Der Versicherungsvertrag 1) 

I. Der Versicherungsvertrag ist jener Vertrag, in dem sich die eine 
Partei (der Versicherer) gegen Entgelt (Pramie) verpflichtet, der anderen 
Partei (dem Versicherungsnehmer) oder einer dritten im Vertrage be· 
zeichneten Person (dem Versicherten, Begiinstigten, Dritten) im Fal1e 
des Eintrittes eines ungewissen Ereignisses eine Summe zu leisten, sei 
es (bei der Schaden versicherung) zur Gutmachung des Schadens, sel 
es (bei der Personenversicherung} ohne Riicksicht auf einen solchen. 

Dieser Vertrag unterscheidet sich von der Biirgschaft (§ 12 VI) 
dadurch, daB es keinen Hauptschuldner gibt, dem der Versicherer beitritt, 
sondern daB der Versicherer selbst der Hauptschuldner ist. 

Unerheblich ist, ob der Versicherer gelegentlich oder ob er plan
maBig Versicherungsvertrage abschlieBt. Es ist auch fiir den Begriff 
des Versicherungsvertrages gleichgiiltig, ob er von einer Anstalt (einer 
Aktiengesellschaft oder einer Gegenseitigkeitsanstalt) oder von einem 
einzelnen Menschen abgeschlossen wird. Aber das VVG. findet nur auf 
Versicherungsvertrage 2) Anwendung, "die von einer gesetzmaJlig er
richteten und zum Betrieb zugelassenen Versicherungsanstalt abge
schlossen worden sind" (§ 164 OVVG.; fehlt im DVVG.), so daB, wohl 
zweckwidrigerweise , der osterreichische Versicherungsnehmer sich gegen 
einen ausIandischen Versicherer, der in Osterreich nicht zum Betriebe 
zugelassen ist, nicht auf die zugunsten des Versicherungsnehmers 
zwingenden Vorschriften des VVG. berufen kann. "Oberdies findet das 
VVG. auf die besonderer Regelung vorbehaltene Seeversicherung, 
auf die tatsachlich nur von Berufsversicherern gep£legte Riickver
sicherung und auf die ganz einfache Losversicherung, die wohl 
nur im Bankgeschafte vorkommt, keine Anwendung (§ 165 OVVG.; 
fiir See- und Riickversicherung ebenso § 186 DVVG.). Versicherungs
vertrage, die nicht dem VVG. unterstellt sind, unterstehen dem OABGB. 
und dem OHGB.; das bedeutet praktisch leider, daB fiir diese Versiche
rungsvertl'age Vertragsfreiheit besteht, daB also der Versicherer von 
den Beschrankungen der Vertragsfreiheit, die im VVG. zugunsten des 
Versicherungsnehmers ausgesprochen sind, frei ist. 

1) Ehrenzweig, A.: Gesetz liber den Versicherungsvertrag (1918). 
2) Zwangsversicherungen fallen deshalb nicht unter das VVG., weil 

sie nicht auf Vertragen der einzelnen beruhen, § 164/2 OVVG., 
Pollak, Kaufmllnnisches Recht 2. Aufl. 16 
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Diese Zwangsnormen des VVG. verwandeln sich iibrigens auch 
bei der dem VVG. unterstehenden Transport-, Kreditversicherung 
und laufenden (Schadens-) Versicherung in solche nachgiebigen 
Rechtes (§ 166 ()VVG.; § 187 DVVG., auch die Versicherung gegen 
Arbeitslosigkeit hinzufiigend). 

II. Rechtsquellen. ()VVG. vom 28. Dezember 1917, RGBl. 
Nr. 501 (Versicherungsvertragsgesetz); hiezu VollzAnw. vom 
15. Dezember 1919, StGBl. Nr. 554, iiber einseitige PramienerhOhungen 
(§ 10 VII). Das Versicherungsregulativ1) vom 5. Miirz 1896, RGBl. 
Nr. 31, iiber die Errichtung, Einrichtung und die Geschaftgebarung 
von Versicherungsanstalten in der Fassung der Vdg. vom 7. Marz 1921, 
BGBl. Nr. 141; hiezu VollzAnw. vom 11. April 1919, StGBl. Nr. 234 
(betreffend einen Beirat fiir die Staatsaufsicht), und vom 26. April 1919, 
StGBl. Nr. 248. Das Ges. vom 29. Miirz 1873, RGBl. Nr. 42, iiber die 
Zulassung a uslandischer Verieherungsgesellschaften zum Ge-

• schaftsbetrieb in ()sterreich; hiezu Staatsvertrag von St. Germain, 
Artikel 228. 

Deutsches VVG. vom 30. Mai 1908, RGBI. S. 263. 
III. Zur Terminologie: Versicherer, Versicherungsnehmer, 

Versicherter (Begiinstigter, Dritter). 
Dber Versicherungsagenten siehe § 47 V. 
IV. Der Versicherungsvertrag ist formfrei. Doch hat der 

Versieherer eine von ihm unterzeiehnete Versicherungsurkunde (Polizze, 
Mitgliedsbuch) dem Versicherungsnehmer auszufolgen, § 8 QVVG.; 
§ 3 DVVG.; sie ist der Regel nach eine Beweisurkunde, ausnahmsweise 
(z. B. die Inhaberpolizze) ein Legitimationspapier. Beim Abhanden
kommen hat der Versicherer ein Duplikat derselben auszustellen, und 
zwar dann gegen die vorherige Kraftloserklarung (§ 7 II), wenn diese 
Urkunde ein Legitimationspapier (§ 7 lIe) ist, § 9 ()VVG.; weitergehend 
§ 3 DVVG. 

Der Versicherungsnehmer ist an seinen Antrag zum Vertrags
abschlusse zwingend durch vierzehn Tage, und wenn eine (iibrigens 
unerzwingbare) arztliche Untersuehung notig ist, durch einen Monat 
gebunden (§ 6 IVa). Die Annahmeerklarung des Versicherers ist 
auch dann eine solche, wenn sie vom Antrag abweicht, vorausgesetzt 
freilich, daB nicht bloB die Versicherungsurkunde, sondern auch ein 
besonderes Begleitschreiben auf die Abanderungen aufmerksam maeht 
und daB der Versicherungsnehmer nicht binnen Monatsfrist Wider
spruch erhebt (§ 6IVb). Erfolgt der Widerspruch, so ist kein Vertrag 
zustande gekommen, sondern es gilt nun die Polizze lediglich ala ein 
Antrag im Sinne des Artikel 322 ()HGB.; siehe § 6 IVb. 

1) In der Tschechoslowakei durch Vdg. vom 10. Juli 1919, Sig. Nr. 321, 
und vom 21. Juli 1921, Nr. 238 GBl., abgeandert. 
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IV. Die Verhandlungen tiber den AbschluB eines Versicherungsver
trages gehen in der Regel unter der Mitwirkung eines Versicherungs
agent en (§ 47 V) und oft auf Grund eines Fragebogens des Ver
sicherers vor sich, den der Versicherungsnehmer auszufilllen und zu 
unter£ertigen hat. Die Mitwirkung von. Versicherungsagenten, die am 
Zustandekommen des Vertrages um ihrer Provision willen interessiert 
sind, und die Einrichtung des (in der Regel umfassenden) Fragebogens 
geben bei Versicherungsvertragen haufiger als bei anderen Vertragen 
zu Irrefiihrungen und Verschweigungen AnlaB. Darum reichen die 
Vorschriften der §§ 870 bis 876 OABGB.; §§ 119, 123 DBGB. (siehe 
§ 5 IV) iiber die Vertragsanfechtung nicht aus. Sie gelten, aber das 
VVG. erganzt sie folgendermaBen: 

Falsche Angaben des Versicherungsnehmers berechtigen den 
Versicherer zum Riicktritte vom abgeschlossenen Vertrage, a} wenn 
schriftliche Fragen tiber erhebliche Gefahrumstande (mit oder ohne 
Verschulden) unrichtig oder unvollstandig beantwortet worden sind, 
Z. B. bei der Ablebensversicherung die Frage nach dem Alter, dagegen 
nicht immer jene nach der Gesundheit; b} wenn Mitteilungen iiber solche 
erhebliche Gefahrumstande infolge seiner groben Fahrlassigkeit vom 
Versicherungsnehmer unrichtig gemacht worden sind, nach denen der 
Versicherer nicht schriftlich oder gar nicht gefragt hat; c} wenn Mit
teilungen tiber erhebliche Gefahrumstande, Z. B. tiber das Strohdach 
des gegen Brandschaden versicherten Hauses, arglistig verschwiegen 
worden sind, nach denen der Versicherer nicht schriftlich oder gar nicht 
gefragt hat (§ 3 OVVG.; § 16 bis 18 DVVG.). Kannte freilich der Ver
sicherer den richtigen Sachverhalt oder muBte er bei einer zureichenden 
Sorgfalt diesen oder doch die Unrichtigkeit oder das Verschweigen der 
Angaben kennen, so hat er das Riicktrittsrecht nicht; denn dessen Aus
iibung ware gegen Treu und Glauben im Verkehr; aus diesem Grunde 
steht die Kenntnis des AbschluBagenten - leider nicht immer jene 
des Vermittlungsagenten - grundsatzlich jener des Versicherers gleich 
(§§ 5, 47 OVVG.; vergleiche § 17 DVVG.). Besteht das Riicktrittsrecht 
des Versicherers, so muB es dem Versicherungsnehmer schriftlich binnen 
Monatsfrist erklart werden, nachdem der Versicherer oder sein AbschluB
agent von dem Mangel Kenntnis wirklich erlangt hat (§ 6 OVVG.; § 20 
D VV G.); sonst ist das Riicktrittsrecht erloschen. 

Der Versicherungsnehmer ist als Irregefiihrter ohne Ver
bindlichkeit aus dem Versicherungsvertrage, braucht also Z. B. keine 
Pramie zu bezahlen, wenn ihn ein Versicherungsagent, sei er ein 
AbschluB- oder ein Vermittlungsagent (streitig), "durch famche An
gaben iiber wesentliche Umstande zur Eingehung des Versicherungs
vertrages verJeitet hat" (§ 47 OVVG.; zwingendes Recht; vergleiche 
§ 44 DVVG.). 

16" 
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V. Versicherungsvertrage sind nichtig, wenn der Versicherungs
fall (z. B. der Tod des Versicherungsnehmers einer eigenen A.blebens
versicherung) im Zeitpunkte des Vertragsabschlusses schon eingetreten 
oder wenn er (Transportdiebstahl nach der Beendigung des Transportes) 
schon unmoglich geworden is,t (§ 7 OVVG.; vergleiche § 2 DVVG.). 

Das kann fUr den Fall nicht anders sein, da13 die Versicherung erst 
mit dem Abschlu13 des Vertrages oder spater beginnen solI. SolI sie 
aber (was zuliissig ist) schon frillier beginnen, also zuriickwirken, Ver
sicherungsfiille ergreifen, die vor dem Vertragsabschlu13 eingetreten sind, 
so ist der Vertrag nur dann nichtig, wenn eine der Parteien 1) oder fur 
Vertreter den richtigen Sachverhalt im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
schon kannte, wenn also z. B. der Versicherungsnehmer wu13te, sein 
Haus sei abgebrannt. 

Einen besonderen Nichtigkeitsfall bietet unter anderem die A.b
lebens-Versicherung auf fremdes Leben. Der Vertrag ist nichtig, 
wenn nicht die schriftliche Zustimmung dieses anderen vorliegt oder 
wenn die (allerdings ohne dessen schriftliche Zustimmung zuHissige) 
Versicherung eines minderjahrigen Kindes durch einen Elternteil die 
gewohnlichen Beerdigungskosten desselben iibersteigt (§ 131 OVVG.; 
§ 159 DVVG.). Niemand solI auf den Tod eines Mitmenschen spekulieren 
diirfen. 

VI. Die Vertragsdauer. Ist der Versicherungsvertrag auf eine 
unbestimmte Zeit abgeschlossen, so endet er durch die Kiindigung 
einer der Parteien (zwingende Minimalfrist ein Monat, ffir beide Teile 
gleich). Ist der Vertrag auf bestimmte Zeit abgeschlossen, so endet 
er durch den Zeitablauf. Ist aber die Beendigung eines solchen Vertrages, 
wie wohl in der Regel, in ihm von einer vorhergehenden Kiindigung 
abhangig gemacht und unterbleibt diese Kiindigung, so verlangert sich 
der Versicherungsvertrag automatisch, jedoch nur je um eine Ver
sicherungsperiode, das ist ffir den Zeitabschnitt, fUr den eine Pramie 
berechnet ist (z. B. ffir ein halbes Jahr) , aber hOchstens je um ein Ja.hr 
(§§ 18, 23 OVVG.; §§ 8, 9 DVVG.). 

Jeder Versicherungsvertrag erlischt durch den Wegfall des Inter
esses, § 63 OVVG. 

VII. Verpflich tungen des Versicherungsnehmers. 
Die Pflicht zur Vorauszahlung der Pramie ffir eine Versicherungs

periode, und zwar ala Bringschuld, es habe sie denn der Versicherer 
mindestens dreimal nacheinander einkassieren lassen, §§ 23, 24 OVVG.; 
abweichend §§ 35, 36 DVVG. Das Riicktrittsrecht des Versicherers 
besteht im Fall des trotz einer schriftlich erteilten Nachfrist eingetretenen 

1) Verschweigt der Versicherungsnehmer, so muB er die Pramie zablen, 
§ 70VVG. 
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Verzuges, § 28 OVVG.; ahnlich § 38 DVVG. Die Versicherung ruht 
bis zur Pramienzahlung. 

Die Anzeigepflicht erheblicher Gefahrerhohungen, z. B. des 
trberganges zu einem gefahrlicheren Beruf (sofort nach dem Eintritt; 
ist die GefahrerhOhung aber mit dem Willen des Versicherungsnehmers 
eingetreten, noch vor ihrem Eintritte). Unterbleibt die Anzeige, so 
ruht die Versicherung bis zu ihrer Erstattung; §§ 33, 34 OVVG.; §§ 23,27 
DVVG. 

Die unverziigliche Absendung1) der Anzeige von dem Eintritte 
des Versicherungsfalles, etwa des Brandes, des Unfalles, sei es an 
den Versicherer selbst, sei es an dessen Agenten, §§ 39, 43 OVVG.; 
§§ 33, 43 DVVG. Der Versto.B des Versicherungsnehmers gegen diese 
Pflicht ist nur dann folgenlos, wenn der Versicherer ohnedies, etwa 
durch seinen Agenten, eine zureichende Kenntnis yom Eintritt des 
Schadenfalles hat (§ 14 OVVG.) oder wenn die Verspatung der Anzeige 
sachlich bedeutungslos ist, wie etwa jene des Todes bei einer Ablebens
versicherung, es liege denn ein Selbstmordverdacht vor. 

Die Pflicht zur Auskunftserteilung an den Versicherer nach 
dem Eintritte des Versicherungsfalles, ferner zur Gestattung von Er
hebungen durch den Versicherer, z. B. auf der Brandstatte, und zur 
Vorlage aller jener Belege an ihn, deren "Beschaffung dem Versicherungs
nehmer billigerweise zugemutet werden kann", § 39 OVVG.; § 34 DVVG. 

Die Rettungspflicht bei der Schaden- und Unfallversicherung, 
§§ 56, 160 OVVG.; §§ 62, 183 DVVG., soweit dem Versicherungsnehmer 
dabei yom Versicherer "nicht etwas Unbilliges zugemutet wird", wie 
etwa, da.B der Versicherungsnehmer sich einer objektiv, nicht blo.B nach 
seiner Einbildung gefahrlichen Operation unterzieht. 

VIII. Beweisvertrage iiber den Eintritt des Versicherungs
falles und dessen Umfang sind nichtig2) , § 39 OVVG. 

Schiedsvertrage (§ 13 IITc) iiber den Versicherungsfall sind, eine 
SchutzmaBregel zugunsten der Versicherten, nichtig, sie bezogen sich 
denn blo.B auf die SchadenshOhe, § 11 OVVG.; enger §§ 64, 184 DVVG. 

VertragsmaBige Verwirkungsabreden der oder aller Vertrags
rechte oder Vertragsvorteile fiir den Begiinstigten (daran gekniipft, daB 
der Versicherungsnehmer die fum obliegenden Anzeige- oder Rettungs
pflichten nicht erfiille) sind nur dann giiltig, wenn dem Versicherungs
nehmer bOser Wille oder eine grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt; 
sonst sind solche Verwirkungsabreden nichtig (zwingendes Recht). 
Jede Verwirkungsabrede ist nichtig, die den Anspruchsverlust des 
Versicherungsnehmers (Versicherten) daran kniipft, da.B er den Anspruch 

1) Hierauf, nicht auf die Ankunft kommt es an; OGH. vom 12. Dezern
ber 1916, Zbl. 35/70. 

2) Gilt auch im deutschen Rechte. 
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nicht innerhalb vereinbarter Frist auBergerichtlich anmelde (zu 
unterscheiden von der Versicherungsfallsanzeige, § 20 OVVG.). 

IX. Pflichten des Versicherers: 
Zum Ersatz des Vermogensschadens bei der Schadensver

sicherung, jedoch nur bis zum Rochstbetrag des Versicherungswertes 
und der Versicherungssumme (§§ 49, 50 OVVG.; §§ 50, 51, 55 DVVG.); 
der Ersatz ist in der Regel in Geld zu leisten. 

Zur Erbringung der vereinbarten Leistung, etwa an Geld, 
Medikamenten, bei der Personenversicherung, und zwar ohne 
Riicksicht darauf, ob und in welcher Rohe durch den Vcrsicherungsfall 
ein Schade entstand, §§ 130, 154 OVVG.; § 1 DVVG. Die Personen
versicherung ist eben keine Schadenversicherung. 

Die Schadenversicherung solI nur (dies aber zwingendl) gegen die 
Folgen des Zufalls oder der leichten FahrHissigkeit schiitzen. Die Ver
sicherung dariiber hinaus zuzulassen, liegt der Regel nach nicht im 
Interesse einer ordnungsgemaBen Wirtschaftsfiihrung. Darum sind die 
Anspriiche des Versicherungsnehmers gegen den Versicherer bei der 
Schadenversicherung von Gesetzes wegen verwirkt, wenn der Ver
sicherte den Versicherungsfall vorsatzlich oder durch eine grobe Fahr
lassigkeit herbeigefiihrt hat; § 55 OVVG. (zwingendes Recht); §§ 61, 
130 DVVG. Dasselbe gilt bei der Unfallversicherung, § 158 OVVG.; 
§ 181 DVVG. Dagegen bei der Ablebensversicherung nicht ebenso: 
der Selbstmord bei der eigenen Ablebensversicherung behebt die Ver
sicherung nach einer fiinfjahrigen Versicherungsdauer nicht mehr (§ 138 
OVVG.; anders § 169 DVVG.), der Selbstmord in Geisteskrankheit gar 
nicht; die Totung desjenigen, auf dessen Leben die Versicherung ge
nommen wurde, behebt die Pflicht des Versicherers nur dann, "wenn 
der Versicherungsnehmer den Tod des anderen vorsatzlich durch eine 
widerrechtliche Randlung herbeigefiihrt hat", § 139 OVVG.; § 170 DVVG. 
(gefahrliche Operation 1). 

X. V erj ahrungsfrist drei Jahre yom Ende des Kalenderjahres 
des Versicherungsfalles, fiir Renten zehn Jahre, § 19 OVVG.; anders 
§ 12 DVVG. 

Dberdies darf eine AusschluBfrist (Praklusivfrist) fiir den Fall 
der Nichteinklagung des Anspruches durch den Versicherungsnehmer 
vereinbart werden; doch muB diese Frist mindestens sechs Monate 
betragen, § 20/2 OVVG.; § 12 DVVG. 

XI. Versicherungsarten. 
a) Die Schadensversicherung hat nur die Deckung des wirk

lichen Vermogensschadens zum Ziele (§ 48,50 OVVG.; § 50, 51 DVVG.), 
also weder jene des ideellen Schadens noch jene des entgangenen Ge
winnes; doch ist die Gewinnentgangversicherung (Chomage -Versicherung} 
zulassig und ist in der Ragelversicherung stets inbegriffen (§ 90 OVVG.; 
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in demselben Sinne § 108 DVVG.). Die Versicherung einer beweglichen 
Sache endet jedenfalls (zwar nicht mit deren VerauBerung aber) mit 
der Gewahrsame des Versicherten an ihr (§ 67 0VVG.; anders DVVG.), 
wahrend die Versicherung einer unbeweglichen Sache aus unabweislichen 
wirtschaftlichen Erwagungen bis auf Kundigung auf den Erwerber 
ubergeht (§ 640VVG.; § 69 bis 73 DVVG.). Hat der Versicherte Ersatz
anspruche gegen Dritte, z. B. gegen die Brandleger, so geht dieser Ersatz
anspruch an den zahlenden Versicherer uber, es sei denn dieser Dritte 
ein Hausgenosse des Versicherten. 

Die Falligkeit der Geldleistung tritt der Regel nach binnen Monats
frist ein; erforderlichenfalls besteht ein Recht des Versicherungsnehmers 
auf Abschlagszahlungen (§ 40 0VVG.; nicht so weitgehend § 94 DVVG.). 

"Oberversicherung (bei bOser Absicht ungiiltig, sonst nur Herab
setzungsanspruch), Unterversicherung, mehrfache (den beiden 
Versicherern mitgeteilte) Versicherung, Doppelversicherung (j eder 
Versicherer haftet fur das Ganze, aber auch aIle zusammen nicht 
fUr mehr). 

Feuerversicherung, Einbruchsversicherung (in der Regel gegen Dieb
stahl durch Einbruch oder Einschleichen), Hagelversicherung, Viehver
sicherung, Transportversicherung (Reisegepackversicherung) 1), Haft
pflichtversicherung, Losversicherung, Kautionsversicherung. 

b) Die Lebensversicherung sichert eine im voraus bestimmte 
Versicherungssumme an Kapital oder Rente, etwa eine Leibrente 2), zu 
(§ 130 0VVG.; § 1 DVVG.), und zwar unabhangig davon, ob der 
Versicherungsfall dem Versicherten Schaden zufugt oder nicht; der 
Versicherungsfall muB nm irgendwie mit der UngewiBheit uber das 
Leben zusammenhangen. Der Begunstigte, Versicherte muB im Ver
sicherungsvertrage, darf aber in ihm entweder mit Namen oder mit 
einer sonstigen hinreichend individualisierten Bezeichnung benannt sein 
(Hinterbliebene, Erben, Inhaber) 3). Die Bezeichnung des Begiinstigten 
ist der Regel nach yom Versicherungsnehmer frei widerruflich; daher 
darf der Versicherungsnehmer vor dem Eintritte des Versicherungs
falles (z. B. des Todes des Versicherungsnehmers) der Regel nach 
allein uber die Rechte aus dem Versicherungsvertrage verfugen (§ 132 
0VVG.; § 166 DVVG.; nachgiebiges Recht). 

1) Der Begriff "Reisegepack" in der Polizze ist grundsatzlich so auszu
legen, wieimEisenbahnverkehr §51, IV; OGH. yom 28. Marz 1922, SZ. IV/33; 
yom 5. Februar 1924, SZ VI/43. 

2) Der OGH. hat unrichtigerweise, aber standig Leibrentenvertrage 
als Unterhaltsvertrage angesehen und darum Leibrentenanspruche auf
gewertet. Nunmehr ist in ()sterreich eine solche Aufwertung nach Billigkeits
erwagungen gesetzlich zugelassen. 

3) Die sogenannte Inhaberpolizze ist kein Inhaber-, sondern ein Legiti
mationspapier, § 7 II c. 
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Ober die Falligkeit siehe Xla. tJber Selbstmord siehe IX. 
Versicherung auf den Todesfall, Erlebensversicherung, Ausstattungs

versicherung, Volksversicherung (Pramien uuklagbar!), Krankenver
sicherung. 

c) Die Unfallversicherung ist eine Versicherung gegen Schadi
gungen, die ursachlich von auBen her plotzlich und vom Verletzten 
nicht beabsichtigt und nicht grob verschuldetl) auf den Menschen ein
wirken (ein Absturz vom StraBenbahnwagen infolge des StoBes eine/:! 
Mitpassagiers, infolge eines Schwindelanfalles ¥). Der Versicherer haftet 
ohne Riicksicht auf den Schaden fiir den Unfall, er sei durch einen Zufall 
oder selbst durch eine leichte FahrIassigkeit des Versicherten herbei
gefiihrt (zwingendes Recht, § 158 C>VVG.; weitergehend § 181 DVVG.), 
wahrend allerdings die Verantwortlichkeit des Versicherers fiir die Folgen 
des hOsen Vorsatzes oder der groben FahrIassigkeit des Versicherten 
im Vertrag abgelehnt werden darf. 

Vber die Falligkeit siehe Xla. 

1) Z. B. durch Aufspringen auf einen fahrenden StraBenbahnzug; OGH. 
vom 19. Februar 1918, Zbl. 36/195. 
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III, 61 Seiten. 1927. RM 4.50 
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Urheber- und Erfinderrecht. Von Dr. Philipp Allfeld, Geheimer 
Hofrat, Professor an der Universitlit Erlangen. (nEnzykloplidie der Rechts
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