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Geleitwort 

Die Gliederung der Betrie bswirtschaftslehre in eine Lehre 
yom Innenleben der Unternehmung, des Betriebes, Betriebslehre, 
und in eine solche yom Verkehre der einzelnen Wirtschaften unter
einander, Verkehrslehre, scheint doch in den auBerhalb des Faches 
stehenden Kreisen noch immer zu wenig bekannt, um nicht der Ein
leitung einer Verofientlichungsreihe vorangeschickt zu werden, die, 
obwohl der Forschung gewidmet, doch auch einem regen Interesse der 
Wirtschaftspraxis zu begegnen hofft. In Osterreich, wo die vornehmlich 
beschreibende Darstellung von Einrichtungen und Verfa.hren des Handels 
lii.ngst als Handelskunde gep£legt worden war, ehe von einer erst durch 
die Methode entwickelten betriebswirtschaftlichen Verkehrslehre die 
Rede sein konnte, hat dieses Sonderfach stets eine deutliche, anderwiirts 
keineswegs immer im gleichen MaBe behauptete Selbstandigkeit bewahrt, 
der ein Teil der Initiative zu dieser Druckschriftenfolge entsprungen ist; 
yom Institut fiir Welthandelslehre an der Hochschule fUr Welthandel 
in Wien war allerdings schon vorher die Herausgabe derartiger Ab
handlungen versucht worden, deren Anzahl sich aber der Bescheidenheit 
der verfiigbaren Mittel zufolge auf wenige Nummernbeschranken muBte. 
Der unterzeichnete Herausgeber erwartet sich aus der Verbindung mit 
seinem deutschen Kollegen und dem Verlage erweiterte Moglichkeiten. 

Das gegenstandliche Stoffgebiet solI also der die einzelnen Wirt
schaften untereinander verbindende Verkehr als Mittel okonomischer 
Zweckerfiillung bilden. Grundlegende Bedeutung wird dabei den der 
Verkehrshandlung innewohnenden Leistungen und den sie bedrohenden 
Gefahren zukommen, dem Funktionen- und dem Risikenproblem. 
Aus ihnen miissen sich die organisatorischen Einrichtungen des Wirt
schaftsverkehrs, desgleichen der Technik des Verkehrsaktes, zu der 
insbesondere der Vertrag alB sein hauptsachliches Instrument zahlt, 
logisch ergeben. Derarl gewonnene Deduktionen bediirfen aber auch 
der Priifung an den Erfahrungen der wirtschaftlichen Erscheinungswelt; 
dabei bietet sich reiche Gelegenheit, dem Wirtschaftsverkehr auf 
seine mannigfaltigen Sondergebiete des Waren-, Bank-, Transport
Versicherungsgeschaftes und anderer Zweige zu folgen, um an ihren 
durch den Gang der Entwicklung und geographische Bedingungen hervor
gebrachten Spielarten an Organisationsformen und Verfahrensarten 
das Kausalgesetzliche wiederzufinden. So sollen Theorie und Praxis 
einander erganzen und fordern. 

Wien, im Dezember 1928 
Oberparleitel' 



Vorwort 

Zweck der vorliegenden Arbeit ist in erster Linie, dem Kaufmalin 
die in seinen Vertragen vorkommenden Ausdriicke zu deuten. Do. nun 
zumeist der Inhalt diaser Ausdriicke infolge der Vielgestaltigkeit der 
usanziellen Bestimmungen von Platz zu Platz und von Ware zu Ware 
wechselt, ist eine generelle Deutung des einzelnen Ausdruckes unmoglich. 
Es ist vielmehr notig, eine Sammlung der bestehenden Usanzen und 
Handelsgebrauche sowie der fiir sie erstatteten Gutachten vorzunehmen 
und die auf die einzelnen Ausdriicke beziiglichen Bestimmungen jeweils 
wiederzugeben. Damit erhielt die vorliegende Arbeit den Charakter 
eines Nachschla.gebuchcs, das sowobl dem Kaufmann beim AbschluB 
seiner Vertrage als au ... h dem Juristen bei der Entscheidung in wirt
schaftlichen Fragen eine Stiitze sein solI. 

Des weiteren solI d_e Arbeit aber auch allen denen, die zur Kodi
fizierung von Usanzen berufen sind, einen Vberblick iiber das vor
handene Material, seine Schwachen und Vorziige geben und so Grund
lage fUr weitere Vereinheitlichungen sein. 

Ich ruble mieh verpflichtet, Herm Professor Dr. Oberparleiter 
an dieser Stelle meinen Dank fiir die wertvolle Unterstiitzung bei der 
Ausgestaltung dieser Arbeit auszusprechen sowie ibm dafiir zu danken, 
daB er als Leiter des Institutes fUr Welthandelslehre mir im verflossenen 
Semester die Beschaffung des Materials und die Fertigstellung der 
Arbeit ermoglichte. 

Wien, im Dezember 1928 

Der Verfasser 
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I. Vorbemerkungen 
a) Das Entstehen der Klauseln und ihre Beriicksichtigung in 

den Usanzen 
Das Bestreben, in kurzen, knappen Satzen oder Schlagworten den 

Vertragswillen zum Ausdruck zu bringen, sei es nun im Telegramm, 
sei es in der SchluBnote oder im Vertrag iiberhaupt, fiihrte zur Wieder
gabe der wesentlichsten, immer wiederkehrenden Vertragsbestandteile 
durch Worte oder Wortgefiige von einer inhaltlich vielfach vom Wort
sinn abweichenden Bedeutung. Diese Worte und Wortgefiige, Klauseln 
genannt, waren daher von jeher Gegenstand der Deutung und Auslegung. 

Zur Erhohung der. Rechtssicherheit des Vertragsabschlusses wurden 
diese Klauseln dann von den zustandigen Interessentengruppen wie 
kaufmannischen Vereinigungen und Korporationen (Borsen, Handels
kammem) zusammen mit den Geschaftsbedingungen iiberhaupt in ihrer 
jeweiligen Bedeutung festgelegt. Damit war wohl ffir den einzelnen 
Platz eine einheitliche und zumeist auch eindeutige Auslegung der 
Klauseln gegeben, aber ffir die Gesamtheit des Wirtschaftsverkehrs war 
das Gegenteil erreicht. Jeder Platz hatte und hat noch seme eigene Aus
legung und Deutung, und es ist nicht abzuschatzen, wieviel unnotige 
Arbeit auf die giitliche oder streitige Beilegung der so entstehenden 
MiBverstandnisse verwendet wird. Man braucht nur die Unzahl der 
(sich ebenfalls vielfach widersprechenden) Gutachten und gerichtlichen 
Entscheidungen zu beachten, urn zu erkennen, daB auf diesem Gebiete 
einheitliche Regelungen dringend not sind. 

Den ersten Schritt zur Vereinheitlichung ging der ReichsausschuB 
ffir Lieferbedingungen (R.A.L.); leider befaBte er sich bis jetzt lediglich 
mit der einheitlichen Festlegung der Qualitaten der zu lieferndenWaren 1). 
Es ist aber zu hoffen, daB er eine einheitliche Regelung der iibrigen 
Vertragsbestandteile und insbesondere der Klauseln versuchen wird. 
Denn es muB moglich· sein, zummindesten innerhalb der einzelnen 
Branchen vollkommene Einheitlichkeit zu schaffen; dariiber hinaus ist 
auch die Mehrzahl der in dieser Arbeit besprochenen Usanzen einer 
generellen Vereinheitlichung fahig. 

1) In der neuesten Veroffentlichung des R.A.L. sind diese Aufgaben 
wie folgt gekennzeichnet (Jahresbericht 1927. S. 9): "Neben den Festlegungen 
iiber Mindestbedingungen fiir die Giite, auf die sich von Fall zu Fall Klassi· 
fizierungen aufbauen, werden Verstandigungen iiber Berechnungsvorschriften 
und Vereinbarungen iiber Sorten. handelsiibliche Mengen, Verpackung, 
Bemusterung, Probenahme und Mangelriigen bzw. Schiedsverfahren herbei. 
gefiihrt. " 

Bon ffie r, Kanfvertragsklauseln 1 



2 V orbemerkungen 

b) Die besprochenen Usanzen 
Die folgende Besprechung der Klauseln soll sich lediglich auf die 

in den Usanzen deutscher Spra.che vorkommenden Klauseln erstrecken. 
Wo die Einbeziehung anderssprachlicher Usanzen infolge ihrer Bedeutung 
fUr den Handel im deutschen Sprachgebiet tunlich schien, ist darauf 
Rucksicht genommen. Klauseln, die nicht in den Usanzen zu finden 
waren, sind nur dann beriicksichtigt, wenn sie zur Erlauterung der 
ubrigen Darlegungen erforderlich schienen. 

Sollten einige Usanzen nicht beriicksichtigt sein, so ist dies in den 
meisten Fallen auf die Weigerung der betreffenden Korporationen, das 
Material zur Verfugung zu stellen, zuriickzufuhren. Immerhin wird 
man annehmen konnen, daB die in diesem Verhalten zum Ausdruck 
kommende Mentalitat vergangener Zeiten, insbesondere die Furcht vor 
der Preisgabe von Geschaftsgeheimnissen, sich in dem Inhalt der Usanzen 
dieser Kl¥'porationen ebenfalls auspragt, so daB das Fehlen dieser Usanzen 
keine Lucke bedeuten kann. 

Es sind insgesamt die Usanzen von 120 kaufmannischen Vereinigungen 
und Korporationen sowie 4 SchluBscheine, die an ihren Platzen die 
Bedeutung von Usanzen haben, in der Bearbeitung berucksichtigt, 
und zwar: 

1. Allgemeine Usanzen 
Kennwort 

1. Platzusanzen fiiI den hamburgischen Waren· 
handel. 1904 ............................. Hamburg 

2. Allgemeine Bedingungen fiiI den Handel in 
Waren an der offentlichen Warenverkehrshalle 
in Innsbruck. 1919 ........................ Innsbruck 

3. Handelsgebrauche fiiI den GroBhandel mit 
Lebensmitteln an der Warenborse zu Koln. 1925 KOln 

4. Allgemeine Bedingungen fiiI den Handel in 
Waren an der Wiener Borse. 1925 •.••..... Wien 

5. Auftragsbedingungen des Verbandes deutscher 
Exporteure ..•............................ Verband deutscher 

Exporteure 
6. Handelsgebrauche fiiI den Verkehr mit oster-

reichischen Exporteuren ................... Verband osterreichischer 
Exporteure 

II. Usanzen fiir landwirtschaftliche Produkte 

1. Ortsgebrauche fiiI den Berliner Handel in 
Getreide, Malz, Mehl, Kleie, RiiMI und land
wirtschaftlichen Samereien. 1928 ........•.. Berlin 

2. Usanzen der Getreide- und Produkten-Borse 
Bern. 1915 ...............•............... Bern 

3. Handbuch der Vereinigung Schlesischer Ge
treide-, Saaten-, Mehl- und Futtermittelinter-
essenten E. V. Breslau. 1926 ............... Breslau 



Die besproehenen U sanzen 

Kennwort 
4. Usanzen fiir den Warenhandelin Budapest. 1926 Budapest 
5. Gemeinsehaftliehe Handelsgebrauehe der Pro· 

dukten borse zu Chemnitz, Dresden, Leipzig. 1923 Chemnitz 
6. Cottbuser Handelsgebrauche fiir den Handel 

mit Miihleniabrikaten, Getreide, Futtermittel, 
Olsaaten usw. 1925 ....................... Cottbus 

6 a. Entwurf der Bedingungen des Vereins Danziger 
Getreide· und WarengroBhandler E. V. in 
Danzig fUr Getreide, Hiilseniriichte,Olsaaten, 
Samereien,Mehl,Futtermittel,Dftngemittel.1928 Danzig 

7. Handelsgebrauche fiir den Handel mit Kolonial· 
waren und Landesprodukten Flensburg. 1928 Flensburg 

7a. Handelsgebrauehe fiir den Handel mit Ge· 
treide, Futterstoffen und Olsaaten. Festgesetzt 
von der Industrie· und Handelskammer Flens· 
burg. 1928................................ Flensburger Getreide 

8. Usanzender GrazerFrucht·undMehlborse.1922 Graz 
9. Borsenordnung der Produktenborse zu Halle. 

1927 ................................•....... Halle 
lO. Konigsberger Ortsgebrauche im Handel mit 

Getreide usw. 1927 ....................... Konigsberg 
11. Bestimmungen fUr den Gesckaftsverkehr an 

der Linzer FruchthOrse. 1923 .............. Linz 
12. Allgemeine Einheitsbedingungen und Handels· 

gebrauche mittel· und siiddeutscher Produkten· 
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hOrsen und Markte. 1926 .................. Mittel· und Siiddeutsche 
Dazu: Siiddeutsehe Spezialbestimmungen fiir 

dllS Cif·Geschaft. 
13. Bestimmungen fiir den Geschaftsverkehr an der 

Prager ProduktenhOrse. 1926 ............... Prag 
14. Handelsgebrauche fiir den Handel in Getreide 

usw. der Rheinisch·Westfalischen Getreide· 
borsen. 1913 ............................. Rheiniseh·Westfalische 

15. Stettiner Handelsgebrauche fiir Getreide usw. 
1926 .................................•..•... Stettin 

16. Bestimmungen fiir den Geschaftsverkehr an 
der Borse fiir landwirtschaftliche Produkte in 
Wien. 1927 ............................... Wien, 1. P. 

17. Handelsgebrauche der Getreideborse in ZUrich. 
1917 ........................................ ZUrich 

18. Geschaftsbedingungen fiir den Berliner Mehl· 
handel. 1923 ............................. Berliner Mehl 

19. Gebrauche im Konigsberger Samenhandel '" Konigsberger Samen 
20. Gebrauche im Stettiner Samenhandel ..... .. Stettiner Samen 
21. Bundesgesetze des Bundes Deutscher Raub· 

futter·, Fourage·, Kartoffel· und Gemiise· 
handler. 1928 ........ , .................... Rauhfutterhandler 

22. Geschaftsbedingungen des Verb andes Ost· 
preuBischer Kartoffelinteressenten E. V. Allen· 
stein. 1927 ................................ Allensteiner Kartoffel 

23. Berliner Vereinbarung. Geschaitsbedingungen 
fiir den deutschen Kartoffelhandel. 1926 ..... Berliner Kartoffel 

1* 
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Kennwort 
24. Geschaftsbedingungen im Handel mit trockener 

Kartoffelstarke und Kartoffelstarkemehl. 
Berlin. 1926 .............................. Kartoffelstarke Berlin 

25. Usanzen fUr den Handel in Kartoffelfabrikaten, 
Hamburg. 1905 ........................... Kartoffelstarke Hamburg 

26. Handelsbedingungen des Reichsverbandes 
Deutscher FruchtgroBhandler. 1927 ......... FriichtegroBhandler 

III. Usanzen fiir Holz 
a) Nutzholz 

1. Platzgebrauche des Danziger Holzhandels iiber 
Befrachtung und Anlieferung .............. Danziger Holz 

2. Handbuch fUr Holzhandel und Sageindustrie 
mit folgenden Einzelusanzen: 
a) Berlin ................................. Berliner Holz 
b) Berlin fUr Verkaufe in auslandischen Holzern, 

Laubholzern, Furnieren von Handler an 
Verbraucher ........................... Berliner auslandische 

HOlzer 
c) Konigsberg fUr den Verein ostpreuJlischer 

Holzhandler und Industrieller ........... Konigsherger Holz 
d) Oppeln ................................ Oppelner Holz 
e) Breslau ............................... Breslauer Holz 
f) Mitteldeutsche Gebrauche fUr den Verkehr 

mit Holz und Furnieren ................. Mitteldeutsche Holz(lr 
g) Hamburg fUr den Handel mit auslandischen 

HOlzern ............................... Hamburger Holzer 
3. Usanzen fUr den Handel in Holz an der Waren-

bOrse in Innsbruck. 1926 ................... Innsbrucker Holzer 
4. Karntnerische Holz-Handelsgebrauche ....... Karntnerische Holzer 
5. Bestimmungen fUr den Geschaftsverkehr in 

Holz an der Prager Produktenborse. 1926 ... Prager Holzer 
6. Handelsgebrauche und Verkaufsbedingungen 

des Vereines deutBcher Holzeinfuhrhauser. 1927. Holz-Einfuhrhauser 
7. Bedingungen fUr den Handel a) in HOlzern 

aller Art, b) in Brennholz an der Wiener Borse. 
1927 ..................................... Wiener Holz 

8. Geschaftsbedingungen im Brennholzhandel fUr 
den Bezirk der Industrie- und Handelskammer 
Berlin. 1926 .............................. Berliner Brennholz 

9. Handelsgebrauche und Lieferbedingungen im 
Bayerischen Brennholzhandelsverkehr ........ Bayerisches Brennholz 

IV. Usanzen fiir Fette 
1. GeschaftBbedingungen im Berliner Handel mit 

Butter, Schmalz, Margarine, Speisefetten, Kase, 
auslandischem Speck und auslandischen Fleisch-
waren. 1924 ............................... Berliner Fett 

2. Usanzen fUr den Handel in RiibOl, Leinol, ()l-
kuchen an der Prager ProduktenbOrse. 1908 . Prager ()l 

3. Verkaufs- und Lieferungsbedingungen der 
NeuBer ()1miiller-Vereinigung .............. NeuBer ()l 



Die besprochenen Usanzen 

4. Besondere Bedingungen fiir den Handel in 
Speisefetten, technischen Fetten, Seifen und 
W IY!chmitteln, Glyzerinen, Kerzen an der 

Kennwort 

Wiener Borse ............................. Wiener Fett 
5. Bedingungen fiir den Handel in Butter und 

Butterschmalz an der Wiener Borse. 1907 .. Wiener Butter 

V. Usanzen fur Kaffee, Tee, Kakao 
1. Geschaftsbedingungen fiir den Kaffee- und Tee-

handel an der Danziger Borse ............. Danziger Kaffee 
2. Hamburger allgemeine Usanzen fiir den Kaffee-

handel. 1904 ............................. Hamburger Kaffee 
3. Verkaufsbedingungenfiir Kaffee, gUl.tig fiir 

Deutschland und die Lander der friiheren 
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osterreichischen-ungarischen Monarchie ...... Hamburger Kaffee fiir 

4. Usanzen fiir den Handel in Kaffee ali der.Wiener 

Deutschland und 
(}sterreich 

Borse •........•.......................... Wiener Kaffee 
5. Hamburger Bedingungen fiir den Handel mit 

Tee in Originalkisten. 1912 ................ Hamburger Tee 
6. Usanzen des Vereines der Kakaohandler in 

Hamburg. 1911 ........................... Hamburger Kakao 

VI. Usanzen fur -Metalle 
1. Jahrbuch des deutschen Metallhandels. 1926. 

a) Geschaftsbedingungen fiir den Handel mit 
Altmetallen, Metallabfallen und Block-
metallen ............................... Altmetalle 

b) Berliner Bedingungen fiir den Handel mit 
Huttenrohzink ......................... Berliner Zink . 

c) Berliner Bedingungen fiir Lokogeschafte in 
Silber ................................. Berliner Silber 

d) Berliner Bedingungen fiir den Handel in 
Gold .................................. Berliner Gold 

e) Hamburger Bedingungen fiir den Handel in 
Silber .................................. Hamburger Silber 

f) Bedingungen der Londoner MetallbOrse fiir 
Standardkupfer ........................ Londoner Kupfer 
Rohzink ............................... Londoner Zink 
Rohblei ............................... Londoner Blei 

2. Einkaufsbedingungen des deutschen Schrott-
handels ................. ~ ................ - -

3. Lieferungsbedingungen des deutschen Schrott-
handels .................................. - -

4. Abschlullbedingungen der Fa. Adler, Frank-
furt a. M ................................. Adler, Schrott 
(Nach Angabe des Vereines zur Wahrung ge
meinsamer wirtschaftlicher Interessen des 
SchrottgroBhandels fiir Mittel- und Ostdeutsch
land mallgebend.) 
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VII. Usanzen fur Textilwaren 
Kennwort 

1. Ziiricher U sanzen fur den Handelin roher Seide. 
1916 ..................................... Ziiricher Seide 

2. Ziiricher Platzusanzen fUr den Handel mit 
Seidenstoffen. 1903 ....................... Ziiricher Seidenstoffe 

3. Gemeinschaftliche GeschMtsbedingungen und 
vertrauliche Bestimmungen des Verbandes der 
GroBhandler in Futterstoffen und Schneider-
artikeln. 1927 ............................. Futterstoffe 

4. Verkaufsbedingungen,Lieferungs-undZahlungs. 
bedingungen der Vereinigung Deutscher Tuch-
groBhandler E. V. 1928 .................... TuchgroBhandler 

5. Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedin
gungen des Verbandes Deutscher TuchgroB-
versender. 1927 ........................... TuchgroBversender 

VIII. Usanzen fur Tiere und tierische Produkte 
1. Handelsgebrauche des Reichsverbandes deut-

scher Pferdehandler. 1927 ................. Berliner Pferde 
2. Handelsgebrauche fUr den Vieh- und Geflligel

handel auf dem Zucht- und Nutzviehmarkt 
Magerviehhof Friedrichsfeld. 1927 .......... Magerviehhof 

3. Handelsgebrauche fUr den Handel mit frischem 
Fleisch, zubereiteten Fleischwaren, Speck, 
Darmen, Lebern, Zungen, Blasen und Kalber-
magen. 1923 ............................. Berliner Fleisch 

4. Gebrauche fUr die Berliner N ahrungs- und 
GenuBmittelbranche ....................... Berliner N ahrungsmittel 

5. Geschiiftsbedingungen fUr den Verkehr zwischen 
Teichwirten und GroBhandlern fUr Fische, 
Berlin. 1922 .............................. Teichwirte 

6. Verkaufs- und Lieferungsbedingungen fur den 
Seefischhandel ............................ Seefische 

7. Altonaer Verkaufsbedingungen und Zahlungs
bedingungen fUr Lieferung frischer Heringe. 
1926/1928 ................................. Altonaer Heringe 

8. Verkaufsbedingungen im Konigsberger Handel 
mit gesalzenen Heringen. 1926 .............. Konigsberger Heringe 

9. Gebrauche im Stettiner Handel mit gesalzenen 
Heringen. 1925 ........................... Stettiner Heringe 

10. Geschiiftsusanzen fUr den Eierhandel in Wien. 
1901 ..................................... Wiener Eier 

IX. Usanzen fur Wein und Spirituosen 
1. Weinfach-Kalender. 1927 .................. - -
2. Gebrauche fUr den Berliner Weinhandel. 1925 Berliner Wein 
3. Handelsgebrauche und Geschaftsbedingungen 

im deutschen Weinhandel bei den deutschen 
Weinhandelsverbanden, Mainz. 1925 ........ Mainzer Wein 

4. Gebrauche fUr den Stettiner Wein- und Spiri-
tuosenhandel. 1925 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Stettiner Wein 



Die besprochenen Usanzen 

ii. Geschiiftsbedingungen fUr den Verkehr der 
Gewerbetreibenden der Spirituosen., Frucht-

Kennwort 

saft- und Essigbranche Berlin. 1926 ........ Berliner Spirituosen 
6. Borsenusanzen fUr den Handel in Spiritus 

an der Prager ProduktenbOrse. 1907 •....... Prager Spiritus 
7. Besondere Bedingungen fUr den Handel in 

Spiritus an der Wiener Borse. 1911 ........ Wiener Spiritus 

X. Usanzen fiir Zucker 
1. U sanzen fUr den Handel mit Rohzucker und 

Melasse in Prag. 1906 ..................... Prager Zucker 
2. Usanzen der Prager Produktenborse fUr den 

Handel in Zuckerriibensamen und Futterriiben-
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samen. 1923 .............................. PragerZuckerriibensamen 
3. Besondere Usanzen fUr den Handel in Riiben

zucker, Melasse und Osmosewasser an der 
Wiener Borse. 1926 ........................ Wiener Zucker 

4. Die Regulative fUr den Borsenterminhandel in 
Zucker an den Borsen in Hamburg und Magde. 
burg enthalten keine Klauseln. 

XI. Diverse Usanzen 
1. Bedingungen der Bremer Baumwollborse. 1926 Bremer Baumwollborse 
1a. Bedingungen des Bremer Vereines fUr Termin-

handel in Baumwolle. 1914 ................. Bremer Baumwolle 
2. Besondere Bedingungen fUr den Handel in 

Baumwolle und Baumwollgeweben an der 
Wiener Borse. 1910 ........................ Wiener Baumwolle 

3. Besondere Bedingungen fUr den Handel in 
Baumwollstreichgarnen und Baumwollabfiillen 
an der Wiener Borse ...................... Wiener Baumwoll-

4. Handelsgebrauche fUr den Handel mit Chemi
kalien, Drogen, Lack- und Farbenhandel im 
Verkehr mit Fabrikanten, Handlern und 
anderen Gewerbetreibenden im Bezirk der 

streichgarn 

Handelskammer Berlin. 1922 ............... Berliner Drogen 
ii. Geschiiftsbedingungen der Vereinigung der am 

Grollhandel mit Drogen und Chemikalien be-
teiligten Firmen der Hamburger Borse. 1924 Hamburger Drogen 

6. Bedingungen fUr den Handel in Handelsdiinger 
an der Wiener Borse. 1907 ................ Wiener Diinger 

7. Geschaftsbedingungen des Vereines des deut
schen Einfuhrhandels von Harz, Terpentinol 
und Lackrohstoffen in Hamburg. 1926 ...... Hamburger Harz 

8. Handelsgebrauche im Berliner Leder-, Haute-
und Fellhandel. 1909 ...................... Berliner Leder 

9. Bedingungen fUr den Handel in Gerbstoffen, 
Hauten, Fellen und Schafwolle an der Wiener 
Borse. 1891 .............................. Wiener Haute 

10. Geschaftsbedingungen des Vereines am Kaut-
schukhandel beteiligter Firmen. 1927 ....... Hamburger Kautschuk 
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Kennwort 
11. Bedingungen fUr den Handel in Mineralkohle 

an der Wiener Borse. 1908 ...•............ Wiener Kohle 
(Siehe fUr den Kohlenhandel unter: Literatur) 

12. Bedingungen des Vereines der Importeure 
englischer Kohlen in Hambutg .•.....••••.• Englische Kohle 

13. Lieferungsbedingungen der Vereinbarung der 
am Kohlenhandel Beteiligten vom 2. Juli 1907, 
Hamburg. 1915 ................•..•....... Hamburger Kohle 

14. Verein zur Forderung des hamburgischen 
Handels mit Kolonialwaren und getrockneten 
Friichten. 1927 .........•................. Hamburger Kolonial· 

15. Verkaufsbedingungen .der Bremer und Ham
burger Korkstopfen- und Korkrinden-Einfuhr-

waren 

handler ...•............•................. Hamburger Kork 
16. Handelsgebrauche fUr den Handel in Papier, 

Berlin. 1921 .............................. Berliner Papier 
17. Bedingungen fUr den Handel in Papier an der 

Wiener Borse. 1912 ........................ Wiener Papier 
18. Besondere Bedingungen fiir den Handel in 

Papiergarnen und Papiergeweben an der Wiener 
Borse. 1918 .............................. Wiener Papiergarn 

19. Spezielle Bedingungen fUr den Handel in 
Petroleum an der Wiener Borse. 1907 ...... Wiener Petroleum 

20. Verkaufsbedingungen des Verbandes der Leip-
ziger Rauchwarenfirmen E. V. 1916 ........ Leipziger Rauchwaren 

21. Geschaftsbedingungen fUr den Handel in 
Schuhwaren, Berlin. 1913 .................. Berliner Schuhe 

22. Handelsgebrauche fUr den Berliner Seifen-
handel. 1925 ............................. Berliner Seife 

23. GebrauchederVereinigungdesWollhandels.1927 Wollhandel 
24. Bestimmungen fUr die einheitliche Lieferung 

und Priifung von Zement. 1911 ...•........ Zement 
25. Ueferungs- und Zahlungsbedingungen der 

Elektro- Gro13handler ...................... Elektro- Gro13handler 

XII. Schlu13soheine fiir landwirtschaftliche Produkte 
1. Verein der Getreidehandler der Hamburger 

Borse: SchluJ3schein 1 bis 16 .............. - -
2. Verein der Getreidehandler der Hamburger 

Borse: SchluJ3scheine des deutsch-niederlandi-
schen Kontrakts 1 bis 3 .................. - -

3. Schlu13schein der Kieler Borse fUr den Handel· 
mit Getreide ........................•..... Kiel 

4. Schlu13schein des Vereines fUr Getreidehandel 
in Magdeburg ............................ Magdeburg 

1m allgemeinen ist bei der Wiedergabe der Usa.nzen an einer wort
lichen Zitierung in der hier dargestellten Reihenfolge festgehalten. 
Wo jedoch dies infolge der inhaltlichen Gleichformigkeit der Usanzen 
iiberfliissig erschien, sind lediglich die Abweichungen zitiert. 
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Bei der Beurteilung der Klausel "freibleibend" ist zu unterscheiden, 
ob ein Offert mit dieser Klausel gestellt wurde, oder ob ein Vertrag 
mit der Klausel geschlossen wurde. 1m ersteren FaIle stehen dem Ver
kaufer weitergehende Rechte zu, im letzteren FaIle besteht die kontrakt
liche Gebundenheit der Kontrahenten mit verschiedenen aus der Klausel 
sich ergebenden Rechten. 

"Freibleibend" an sich bedeutet AusschluB jeglicher Bindung. 
In der juristischen Literatur besteht keine Einigkeit dariiber (Planck, 

Endemann cia Staub), ob die im Offert verwendete Klausel ,,frei
bleibend" den Verkaufer auch nach Eingang der Annahmeerklarung des 
Kaufers noch zur Ablehnung berechtigt, oder ob die Ablehnungserklarung 
schon vor Eingang der Annahmeerklii.rung abgegeben sein muB. Diese 
Frage scheint durch die Usanzen geklart. Denn als MindestmaB der 
Wirkung wird dort festgelegt, daB durch eine unmittelbar nach Eingang 
der Annahme abgegebene Ablehnungserklarung des Verkaufers der Vertrag 
als nicht zustande gekommen zu betrachten sei. Dieser Ansicht tritt 
auch Staub bei: "Freibleibend in einer Verkaufsofferte ist gleich
bedeutend mit dem Vorbehalte volliger Freiheit des Handelns"l). Doch 
ist, wie bereits gesagt, diese Freiheit nach den Usanzen eingeengt durch 
die an sich selbstverstandliche Verpflichtung des Verkaufers, dem Kaufer 
dann, wenn die Annahmeerklarung nicht wirksam werden solI, unver
ziiglich mitzuteilen, daB er den AbschluB ablehne. 

Einen Schritt weiter gehen die Usanzen deutscher Holz-Einfuhr
hauser, die festlegen, daB der Vertrag nur dann zustande gekommen sei, 
wenn der Verkaufer nach Einlangen der Annahmeerklarung des Kaufers 
sein Einverstandnis schriftlich mitteilt. Diese Auslegung fand sich sonst 
nirgends. 

Der allgemeinen Festlegung des Begriffes "freibleibend" im Offert 
entsprechen auch eine Anzahl Gutachten 2). Wird dagegen der Vertrag 
mit der Klausel "freibleibend" abgeschlossen - die Annahme eines 
freibleibend gestellten Offertes ist nicht dem AbschluB des Vertrages 
mit dieser Klausel gleichzusetzen, es ist vielmehr ein besonderer, diesen 
Vertragswillen zum Ausdruck bringender Hinweis notig (Gutachten 
der Handelskammer Berlin vom Jahre 1920) -, dann ist der Verkaufer 
an den Vertrag gebunden, es wird ihm nur je nach Vereinbarung das 
Recht zur Anderung einzelner Vertragsbestandteile zugestanden. Zumeist 
beziehen sich diese Anderungen auf den Preis und die Lieferfrist. Es 

1) Staub: Anm. 17 zu § 346 D.H.G.B. 
2) Breslau 1920, Sorau fUr Textilwaren, "Handelskammer Berlin" 

(13962/1913). 



10 Besondere Klauseln 

kann ihm aber auch die Klausel das Recht zur Ablehnung der Lieferung 
uberhaupt zugestehen. Pflicht des Verkaufers ist es jedoch, die ver
einbarten Vertragsbestandteile, wenn moglich, innezuhalten. Nur dann, 
wenn ihm infolge Veranderung der Marktpreise die Lieferung zum ver
einbarten Preis, infolge Streiks und Rohstoffmangel usw., die recht
zeitige Lieferung oder die Lieferung uberhaupt nicht oder nur mit un
verhaItnismaBigem Aufwand moglich ist, kann er die erwahnten Vertrags
bestandteile abandern bzw. vom Vertrage zuriicktreten. Dem Kaufer 
anderseits wird zumeist ebenfalls unter den veranderten Bedingungen 
ein Riicktrittsrecht zugebilligtl). 

Infolge der Inflationsbewegungen hat sich allerdings vielfach der 
Gebrauch herausgebildet, die Klausel "freibleibend" im Vertrage nur 
auf den Preis zu beziehen, doch ist, wenn eine derartige Deutung nicht 
besonders hervorgehoben wird, die weitere Auslegung entscheidend. 

Eine Ausdehnung der aus der Klausel "freibleibend" fur den Ver
kaufer sich ergebenden Rechte auf den Kaufer laBt sich weder in den 
Usanzen noch in den Gutachten finden. 

In den Usanzen ist lediglich die Klausel "freibleibend" im Offert 
beriicksichtigt und wird dort folgendermaBen gedeutet: 

Danzig, § 4, s. Mittel- und Siiddeutsche, § 2, Satz 1 und 2. 
Mittel· und Siiddeutsche, § 2: Angebote mit derBezeichnung "Notierung", 

"Quotierung", "freibleibend" oder "unverbindlich" verpflichten den An
bietenden nicht. Angebote mit der Bezeichnung "Zwischenverkauf vor
behalten" verpflichten den Anbietenden, falls die Ware nachweislich 
nicht anderweit verkauft ist. Erfolgt im letzteren }<'all oder bei einem 
Angebot mit der Bezeichnung "freibleibend" auf die rechtzeitige Annahme 
hin nicht unverzuglich die Erklarung des Anbietenden, daB er den Ab
schIuB ablehne, so ist dieser als zustande gekommen zu betrachten. 

FriichtegroBhandler, § 20: Angebote mit der Bezeichnung "freibleibend" 
verpflichten den Anbietenden, falls die rechtzeitige Annahmeerklarung 
nicht unverziiglich von diesem abgelehnt wird. Angebote ohne nahere 
Bezeichnung gelten als verbindlich. 

Berliner Holz, § 25: An ein als freibleibend bezeichnetes Angebot ist der 
Verkaufer nicht gebunden. Wird das Angebot angenommen, so muB sich 
der Verkaufer unverziiglich erklaren, falls er nicht liefern will. Stillschweigen 
oder verspatete Ablehnung verpflichten zur Lieferung. 

Breslauer Holz, § 4: Ebenso. 
Konigsberger Holz, § 20: Ebenso. 
Oppelner Holz, § 8: Ebenso. 
Deu tsche Holzeinfuhrhauser,§1 : AlleAngeboteverstehensichfreibleibend, 

das heiBt der Anbieter ist erst zur Lieferung verpflichtet, nachdem er die 
Annahme des auf Grund seiner Anstellung erteilten Auftrages schriftlich 
erklart hat. 

Schrott (Zentralstelle), § 2: Freibleibend bedeutet unverbindlich. 

1) Gutachten der Handelskammer fUr den Wuppertaler Industrie
bezirk, Juli 1922, Januar 1921. 



Ubernahme eines Originalvertrages II 

b) Ubernahme eines Originalvertrages, Vertragsiibernahme, 
Bedingungsiibernahme 

Allein in den Danziger Usanzen findet sich die Bezeichnung "Dber
nahme eines Originalvertrages", "Vertragsiibernahme", ferner die 
Bezeichnung "Bedingungsiibernahme" mit folgender Deutung: 
Danzig, § 8: 1. Ein Vertrag, der unter der Bedingung ,;Ubernahme eines 

Originalvertrages" oder -"Kontraktes", "Vertragsiibernahme" oder ahn
lichen Ausdriicken geschlossen wird, ist so anzulegen, daB der Kaufer 
in die Bedingungen des ihm benannten Vertrages eintritt und die Gefahr 
der Lieferungs- und Zahlungsfahigkeit des ihm benannten Vorverkaufers 
tragt. Zur Giiltigkeit des Abschlusses ist nicht erforderlich, daB der Vor
verkiiufer in die Ubertragung willigt und sich zur direkten Abwicklung 
bereit erkHtrt. Mangels der unmittelbaren Abwicklung hat der Nach
verkaufer als Zwischenglied die Abwicklungsverpflichtung. Unterschiede 
sind bei endgiiltiger Lieferung zu verrechnen. 

-, II. Ein Vertrag, der unter der Bedingung Ubernahme der Original
bedingungen, Bedingungsiibernahme, AnschluB an Originalvertrag oder 
-Kontrakt usw. oder ahnlichen Ausdriicken oder auf Grund von Vertrags
formularen, z. B. Deutsch-Niederlandischer Vertrag Nr. 2, geschlossen 
wird, ist so auszulegen, daB der Kaufer nur in die Bedingungen des ihm 
benannten Vorvertrages oder Vertragsformulars eintritt. Der Verkaufer 
- Zwischenglied - tragt die Gefahr der Lieferungs- und Zahlungsfahigkeit 
und hat die Abwicklung vorzunehmen. 

-, III. Mangels anderweitiger Vereinbarungen entstehen sowohl im Falle 
des Absatzes 1 wie des Absatzes 2 keinerlei Verpflichtungen zwischen 
dem Vorverkaufer und dem N achverkaufer. 

c) GUiekliehe (gute) Ankunft vorbehalten 
lst im Vertrage gute oder gliickliche Ankunft vorbehalten, so will 

der Verkaufer dadurch irgendwelche RegreBrechte des Kaufers, ein
schlieBlich des Rechtes auf Nachlieferung, ausschalten, die sich aus 
einer durch den Transport verursachten Unmoglichkeit zur vertrags
maBigen Lieferung oder zur Lieferung iiberhaupt ergeben. lst der Ver
kaufer aus irgendwelchen sonstigen Griinden nicht zur Lieferung oder 
zur vertragsmaBigen Lieferung in der Lage, so schiitzt ihn die Klausel 
nicht. 

Ein Gutachten der Frankfurter Handelskammer gibt eine gute 
Auslegung der Klausel "Gute Ankunft vorbehalten". lch gebe dieses 
Gutachten hier wieder und kann auf eine weitere Ausfiihrung verzichten. 
Es heiBt in dem Gutachten yom Februar 1921: 

"Die Klausel ,Gute Ankunft vorbehalten' ist im lnlandshandel wenig 
gebrauchlich. Sie wird in der Regel nur bei V-erkaufen angewendet, 
die Waren betreffen, die von Dbersee in einem bestimmten Dampfer 
bezogen werden, und bezweckt, bei Untergang oder starker Beschadigung 
der Ware den Verkaufer von einer Ersatzlieferung zu befreien. Wird 
die Klausel im Binnenverkehr angewendet, so wird sie im Verkehr dahin 
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aufgefaBt, daB der Verkaufer von der Lieferung frei wird, wenn die 
zur Lieferung bestimmte Ware bei dem Transport untergeht. Wird sie 
nur beschiidigt, so ist sie trotzdem dem Kaufer anzubieten, der dann 
das Recht hat zu entscheiden, ob er die Ware abnehmen oder, ohne 
Schadenersatzanspriiche geltend Machen zu konnen, a.uf die Lieferung 
verzichten will. Dagegen hat der Verkaufer kein Recht zur Nicht
lieferung, wenn ein Dritter ihm diejenige Ware, die zur Erfiillung des mit 
dem Kaufer geschlossenen Vertrages bestimmt war, nicht geliefert hat." 

In den Usanzen heiBt es: 
Wien, § 37: Ist jedoch gliickliche Ankunft vorbehalten oder die Versendung 

auf Gefahr des Kaufers vereinbart, so ist der Verkaufer zur Ersatzlieferung 
nicht verbunden. 

Kiel, § 8: Bei schwimmend oder auf Abladung verkauften Waren bleibt 
gluckliche Ankunft des im Schlu.Bschein oder bei der Andienung auf
gegebenen Dampfers oder Fahrzeuges ansdrueklich vorbehalten. Kommt 
die Ware in vertragswidriger Besehaffenheit an, so finden die Vorsehriften 
der §§ 22 bis 25 (Mangelriige, Arbitrage, Minderwert) entsprechende 
Anwendung. Ist im Sehlu.Bsehein oder bei der Andienung ein Dampfer 
oder ein Fahrzeug namhaft gemaeht, aus dem die Ware geliefert werden 
soIl, so ist der Verkiiufer bereehtigt, Ware gleieher Besehaffenheit aueh 
lions einem anderen gleiehzeitig loschenden Dampfer oder Fahrzeug zu 
liefem. 

Wiener Holz, § 31, s. Wien. 
Wiener Kaffee, § 9: Ist gluekliehe Ankunft bedungen, so ist im Falle des 

Eintrittes hoherer Gewalt sowie ganzlieher oder teilweiser Seehavarie -
letztere nur bezuglieh des havarierten Teiles - das Gesehaft als aufgeli:ist 
zu betraehten und stehen dem Kaufer keinerlei Regre.Breehte gegen den 
Verkaufer zu. 

d) Arhitrageklauseln 
"Die Vereinbarung einer ,Arbitrage' bei einem GeschaftsabschluB 

liber Waren hat nach Handelsgebrauch die Bedeutung, daB aIle zwischen 
den Parteien aus dem abgeschlossenen Geschafte entstehenden Streitig
keiten unter AusschluB des ordentlichen Rechtsweges durch ein schieds
richterliches Verfahren zur Erledigung zu bringen sind l ). 1Jber die 
technische Durchfiihrung der Schiedsgerichte geben die einzelnenSchieds
gerichtsordnungen AufschluB. 

Enger als das zitierte Gutachten faBt ein Breslauer Gutachten 2) 
die Arbitragevereinbarung. Nach diesem Gutachten versteht sich die 
Arbitrageklausel lediglich fUr Qualitatsdifferenzen und birgt in sich 
zugleich die Verpflichtung des Kaufers zur Abnahme der Ware mit 
Minderwert alIerdings unter entsprechender Preisvergiitung, sofern die 
Ware nur im alIgemeinen kontraktlich ist, das heiBt weder auBerhalb 

1) Berliner Handelskammer 1907 und im gleiehen Sinne ein Gutaehten 
in! Jahre 1912 fiir den Getreidehandel. 

2) Februar 1904 und Mai 1910. 
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der Gattung liegt, noch in ihrem Charakter von der Kaufprobe oder von 
den Kaufbedingungen so wesentHch abweicht, daB sie fiir ihren Ver
wendungszweck ungeeignet ist. Die Ausfiihrungen Zanders decken 
sich' zum groBen Teil fast wortlich mit diesem Gutachten. In gleichem 
Sinne auBert sich auch ein Gutachten der Altesten der Kaufmannschaft 
von Berlin beztiglich der Klausel "freundschaftliche Berliner Arbitrage" 
(Juli 1899), wahrend ein von der gleichen Stelle erstattetes Gutachten 
tiber die Klausel "Rotterdamsche freundschaftliche Arbitrage" dahin 
lautet, daB durch die Klausel aIle aus dem betreffenden Geschaft sich 
ergebenden Differenzen der schiedsrichterlichen Entscheidung zu unter
werfen seien. Auch ein Gutachten der Berliner Handelskammer fiir 
den Handel in Chemikalien will die Arbitrageklausel nur auf die Qualitats
differenzen angewendet wissen (18548/1916). 

Ich halte die umfassendere Deutung der Klausel, die aIle aus dem 
betreffenden Geschaft entstehenden Streitigkeiten dem Schiedsgericht 
unterwirft, fiir die im Zweifel maBgebliche. Denn Zweck der Arbitrage
vereinbarung ist allgemein die Erzielung. einer rascheren und fach
mannischen Entscheidung. Das gilt aber nicht allein fiir den Vertrags
bestandteil Qualitat, sondern umfaBt ebenso die tibrigen Vertrags
bestandteile. Die Usanzen lassen die gleiche Auffassung erkennen. 

Die Anrufung des Schiedsgerichtes muB innerhalb einer Frist erfolgen, 
die dem Schiedsgericht die tiberpriifung der gertigten Mangel erlaubt. 
Deshalb sind in den Usanzen Fristen festgesetzt, nach deren Ablauf 
die Anrufung des Schiedsgerichtes nicht mehr moglich ist. Fiir den 
Einzelfall kann auf die Schiedsgerichtsordnungen der einzelnen Platze 
und Waren verwiesen werden. 

Es sind im folgenden nur die allgemeinen, in den Usanzen zu findenden 
Angaben tiber die Bedeutung der Klauseln "Xer Arbitrage" und "freund
schaftliche Arbitrage" wiedergegeben, ein Eingehen auf die Organisation 
und Technik der Schiedsgerichte muB einer Spezialarbeit vorbehalten 
sein. 
Ham burg, § 20: 1st vorgesehen, daB die Erledigung von Qualitiitsdifferenzen 

oder von allen aus dem Geschaft entspringenden Meinungsverschieden
heiten durch "freundschaftliche Arbitrage" oder "Hamburger Arbitrage" 
erfolgen solI, so hat, sofern nicht durch Usanzen des betreffenden Geschafts
zweiges ein anderes bestimmt wird, jede Partei einen Schiedsmann zu 
ernennen. Bei Saumigkeit einer Partei hat die Gegenpartei das Recht, 
die Handelskammer zur Ernennung des Schiedsmannes der saumigen 
Partei zu ersuchen. 

Berlin (Getreide), § 7: Die Vereinbarung "Berliner Schiedsgericht" oder 
"Berliner Arbitrage" hat die Bedeutung, daB aIle aus dem Vertrag ent
stehenden Streitigkeiten unter AusschluB der ordentlichen Gerichte durch 
das Schiedsgericht und im Berufungsverfahren durch das Oberschieds
gericht des Vereins Berliner Getreide- und Produktenhandler entschieden 
werde. 
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1st Berliner Schiedsgericht vereinbart, so erlischt der Anspruch auf Ver· 
gfitung bei Qualitatsstreitigkeiten, falls nicht innerhalb 4 W ochen nach 
erhobener Mangelriige, in anderen Fallen, falls nicht innerhalb 2 Wochen 
nach Ablauf der vereinbarten Lieferfrist Antrage auf Entscheidung beim 
Schiedsgericht des Vereins Berliner Getreide· und Produktenhandler 
gestellt werden. 
Ebenso: MehI, Futtermittel, Samen. 

Konigsberg, § 1: Etwa vorkommende Ausdrficke, wie "Konigsberger 
freundschaftliche Arbitrage" oder "Konigsb. Schiedsgericht", sind gleich. 
bedeutend mit "Konigsberger Schiedsgericht" beim Verein. 

Stettin, § 11: 1st ... freundschaftliche Arbitrage ... vereinbart, so hat 
jede Partei einen Schiedsrichter zu ernennen. Ernennt eine Partei innerhalb 
3 Tagen nach erhaltener Aufforderung nicht, so ernennen die Vorsteher 
der Kaufmannschaft auf Ersuchen der anderen Partei ffir die saumige 
Partei. 1st ein Obmann notig und konnen sich die beiden Schiedsrichter 
nicht einigen fiber die Person des Obmanns, so haben sie die Vorsteher 
der Kaufmannschaft um Ernennung desselben zu ersuchen. 

ffi. Quantitatsklauseln 
a) Waggonladung, Schleppladung 

1st die Menge im Kontrakte nicht nach einem festen Gewicht, 
sondern nach Waggons angegeben, so ist im allgemeinen die Lieferungs. 
menge von den dem Verkaufer seitens der Eisenbahnverwaltung zur 
Verfiigung gestellten Waggons abhangig. Nur wenn eine groBere Amahl 
Waggons geliefert werden soll, muB ein Normalgewichtssatz fiir den 
Waggon der in Frage kommenden Ware beriicksichtigt werden. Denn 
bei einem AbschluB iiber mehrere Waggons rechnen beide Partei~n 
mit einem Gesamtgewicht der Lieferung, das sich aus der Zahl der Waggons 
und dem Durchschnittsgewicht eines Waggons ergibt. Es ist daher 
nicht angangig, daB der Verkaufer lediglich die vereinbarte Zahl Waggons 
entweder nur mit dem Maximalgewicht oder nur mit dem Minimal
gewicht liefert; er muB vielmehr in solchen Fallen eine entsprechende 
Zahl Waggons weniger oder mehr liefern. Sind z. B. 10 Waggons mit 
einem Normalgewicht von 10 t zu liefern, so hat der Verkaufer bereits 
mit 7 Waggons a 15 t erfiillt oder erst mit 12 Waggons a 8% t. Den 
sich in solchen Fallen ergebenden Differenzen vorzubeugen, ist auch die 
Absicht der meisten Usanzen, wenn sie Festlegungen fiir das Gewicht 
eines Waggons treffen. 

Gutachten in ahnlichem Sinne sind erstattet von der Handels
kammer Berlin (17197/1914) und der Handelskammer Breslau (Mai 1898, 
April 1906). In den Usanzen bedeutet eine Waggonladung: 

Innsbruck: 100 q brutto (1 Zisterne = 100 q netto). 
Osterreichische Exporteure: 10000 kg. 
Wiener Borse: 10000 kg brutto (Zisterne = 10000 kg netto), 1 Gro13-

waggon = 15000 kg brutto. 
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Budapest: 15000 kg. 
Graz: 100 q a. 100 kg. 
Linz: 100 q a. 100 kg. 
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Wien, 1. P.: 15000 kg, sofern nicht Sonderfestlegungen fUr einzelne Waren 
getrofien sind. 
Gurken: 10000 kg, doch darf die Ladefahigkeit eines Waggons hochstens

bis 80% ausgenutzt werden. 
Paradeiser: 10000 kg, Hochstausnutzung der Ladefahigkeit 50%. 
KarfioI: Karfiol wird in GroBwaggons mit Ausnutzung hochstens der 

halben Ladefahigkeit verladen. 
Spinat: Hochstausnutzung der Ladefahigkeit eines Waggons 50%. 
Sellerie: 10000 kg, doch darf die Ladefiihigkeit nicht voll ausgenutzt 

werden. 
Rote, gelbe Ruben, Karotten: Ebenso. 
Weintrauben: 10000 kg, doch diirfen in einem Waggon hochstens 

7000 kg verladen werden. 
Beetenobst: 5000 kg, bei in Fassern verpackten Beeren 10000 kg~ 

Die Ladefiihigkeit darf nicht voll ausgenutzt werden. 
Apfel und Birnen: 10000 kg, doch dUrfen bei Rinfusaverladungen nicht 

mehr als 5000 kg, bei Verladungen in Fiissern nicht mehr als 3000 kg 
in einem Waggon verladen werden. 

Kirschen und Weichseln: 5000 kg. 
Frische Pflaumen und Zwetschken: 10000 kg, doch diirfen in einem 

Waggon nicht mehr als 5000 kg verladen werden. 
Pflaumenmus: 100 q brutto. 
Torfstreu: 100 q. 
Wein: 10000 kg brutto, wasetwa 80 bis 90 hI gleichkommt. 
Kartoffelstarke: 100 q brutto. 

Prag, Heu und Stroh, § 14: Unter dem Ausdruck Waggon werden 100 q" 
bei ungepreBtem Heu jedoch nur 50 q verstanden. Bei Schlnssen von 
Heu und Langstroh auf mehrere Waggons darf um 40 q mehr oder weniger 
geliefert werden, als nach dem in Absatz 1 ausgedriickten Grundsatz 
der Anzahl der verkauften Waggons entspricht. Wurde jedoch nur 1 Waggon 
verkauft, so ist bei gepreBtem Heu oder gepreBtem, mit Dreschflegelu' 
gedroschenem Langstroh mindestens 75 q und hochstens 120 q, bei 
ungepreBtem Heu mindestens 45 q und hochstens 60 q, bei gepreBtem, 
mit der Maschine gedroschenem Langstroh mindestens 60 q, hochstens· 
no q, bei ungepreBtem, mit Dreschfiegeln gedroschenem Langstroh 
mindestens 50 und hochstens 70 q, bei ungepreBtem, mit der Maschine 
gedroschenem Langstroh mindestens 45 q und hochstens 70 q zu liefern. 
Bei Verkaufen von Futter- und Streustroh sind, falls das verkaufte Quan-
tum nur einen Waggon betriigt, von gepreBtem Stroh mindestens 60 q 
und hochstens 110 q, von ungepreBtem Stroh mindestens 35 q und hochstens 
60 q zu liefern. Bei groBeren Abschliissen darf nur um 30 q mehr oder 
weniger geliefert werden. Das mehr oder weniger gelieferte Quantum 
ist zum Tageskurs zu berechnen. 

Linz, Heu und Stroh, § 216: Waggonladung - 100 q, bei ausdrucklich 
vereinbarter Verladung in losem Zustande dagegen ein Quantum von 
50 q. Wenn bei einem GeschiiftsabschluB nach "Waggonladung" in ge
preBtem Zustand nur 1 bis 2 Waggons verkauft oder Raumwaggons 
bedungen wurden, so ist darunter die Lieferung von mindestens 80 und 
von hochstens 100 q zu verstehen. 
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Graz, Heu und Stroh, § 117: Bei Heu-, Bund- und Ritterstroh wird der 
Waggon fiir 100 q verstanden, doch ist die Lieferung von mindestens 
90 und hOchstens 110 q zulassig. 

Wien, 1. P., Heu und Stroh, § 295: Unter Waggonladung (gepreJlt) ist 
eine Menge von 100 q, bei Verkaufen in losem Zustand dagegen die Mindest
menge von 45 q zu verstehen. 

- § 296, s. Linz, Satz 2. Statt 80 q - 75 q. 
Rauhfutterhandler, Heu und Stroh, § 25: Die Mindestbelastung eines 

Waggons ist bei drahtgepreBtem Heu und Stroh in Wiirfelballen 9000kg, 
in platten Ballen 6000 kg, bei Bindfadenpressung 4000 kg, bei gebiindeltem 
Stroh 3500 kg, bei losem Stroh 2500 kg, bei Heu, lose und gebiindelt, 
4000 kg, bei Hacksel 9000 kg. 

Die Belademoglichkeit ist in allen Fallen voll auszunutzen. Mehrbeladung 
ist zulassig. Betragt die Unterbeladung weniger als 15% obiger Normal
gewichte, so dan die Luftfracht, nicht aber Gewinnentgang berechnet 
werden. 

Gemiise, § 16: Die Lademenge jedes Waggons Friihgemiise ist zu .erein
baren. Wenn im Herbst oder Winter keine Gewichtsmenge bestimmt 
ist, so ist unter Waggonladung die volle Ausnutzung des Waggons zu 
verstehen. 

Kartoffeln: Spatkartoffeln 15000 kg, Friihkartoffeln entsprechend der 
Jahreszeit 5000 bis 10000 kg, reife Friihkartoffeln 15000 kg. Mehr- oder 
Minderbeladung bis zu 5% ist zulassig. Bei dariiber hinausgehender 
Minderausnutzung des Ladegewichtes hat der Verkaufer den tarifmiWigen 
Frachtunterschied zu zahlen. 

Allensteiner Kartoffeln: 15000 kg = 15 t. 
Berliner Vereinbarung: Speisekartoffeln :100 Zentner, Friihkartoffeln der 

Jahreszeit entsprechend 100 bis 200 Zentner. Pflanz-, Fabrik-, Futter-, 
Feldkartoffeln 300 Zentner. 

Kartoffelstarke Berlin: 150 Sack it 100 kg. 
Reichsverband der Fruchthandler: 10000 kg bei Apfeln, Knollen-

gewachsen und Kohlgewachsen. 5000 kg bei Pflaumen und Beeren. 
Berliner Hob: 15000 bis 17500 kg, bei Rundholz 20000 bis 35000 kg. 
Breslauer Hob: 10000 bis 17500 kg, bei Rundholz 20000 bis 35000 kg. 
Hamburger Hob: 10000 bis 15000 kg. 
Innsbrucker Hob: 10000 bis 15000 kg. 
Karntnerisches Hob: 10000 kg. 
Konigsberger Hob, s. Berlin: Wird von der Eisenbahn ein Waggon 

unter 15000 kg gestellt, so ist vor der Beladung eine Verstandigung mit 
dem Kaufer notig. 

Mitteldeutsches Hob: 10000 bis 17500 kg, bei Nadellangholz 20000 kg. 
Die Fehlfracht bei verschuldeter ungeniigender Ausnutzung des Lade
gewichtes tragt der Verkaufer. 1m iibrigen haben sich Kaufer und Ver
kaufer den Bestimmungen der Bahn anzupassen. 

Oppelner Hob, s. Berlin. 
Prager Hob: Bei Abschliissen bis 5 Waggons: 10000 bis 12500 kg, Langholz 

20000 bis 30000 kg. 
Bei Abschliissen von mehr als 5 Waggons: 10 000 kg, bei Langholz 

20000 kg. 
Wiener Hob: 10000 bis 10500 kg, Langholz 20000 bis 21000 kg. Bei 

Einzelwaggons bis 12000 kg, bei Langholz bis 24000 kg. Bei Ex- UIid 
Importwaren 15000 kg. 
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Berliner Brennholz: 10000 bis 20000 kg. 
Bayerisches Brennholz: 15000 kg; wenn Schwartlinge, SpreiBel oder 

Biindel so trocken sind, daJl sie die Ausnutzung der Ladefahigkeit eines 
Waggons nicht gestatten, so ist zwischen beiden Teilen zu vereinbaren, 
wer den Frachtunterschied zu tragen hat. 1m anderen FaIle tragt ihn 
immer der Verkaufer. 

Deutscher Schrotthandel: Unter Aufrechterhaltung der Lieferanten
haftung fiir die Anwendung des billigsten Frachtsatzes wird dem Lieferanten, 
wenn 1 oder 2 Ladungen Gegenstand des Kaufvertrages sind, freigestellt, 
die 1 Ladung mit 15 t und die 2 Ladungen mit 30 t zu liefern. Bei einer 
Vielzahl von Ladungen als Quantitatsbezeichnung ergibt sich das Gesamt
gewicht mit je 10 t fiir die Ladung. 

Adler: 15 t; bei Ladungen unter 15 t geht die Fehlfracht zu Lasten des 
Verkaufers. 

Wiener Papier: 100 q brutto. 
Wiener Zucker: 10000 kg; bei Sackzucker a 100 kg oder 10P/s·kg.Packung 

100 Sack, bei Sackzucker a 84-kg-Packung 120 Sack; bei Kistenware 
180 bis 184 Kisten a 50 kg. 

Prager Zucker: 100 q. Bei Sackzucker s. Wiener Zucker. 
Bezeichnungen, wie FaB, Eimer, Gebinde, finden sich vereinzelt 

in den Usanzen. Es eriibrigt sich, auf diese Bezeichnung naher einzugehen. 
In den Usanzen der Wiener landwirtschaftlichen Produktenborse 

findet sich dann noch die Klausel "Schleppladung" ("aus einem 
Schlepp") mit folgender Auslegung: 
§ 38: Wurde Schleppladung oder "aus einem Schlepp" verkauft, so ist eine 

Zuladung bei sonstiger Schadenersatzpflicht unzulassig und die Ware, 
Boweit die Schlliahrtsverhaltnisse es gestatten, in einem Fahrzeug zu 
verladen. 

b) Zirka. Ungefiihr. Rund. Etwa 
Wie bei der Festlegung der Menge der zu liefernden Ware nach 

WaggonIadungen dem Verkaufer im allgemeinen das Recht gegeben war, 
die Liefermenge nach den ihm von der Bahnverwaltung zur Verfiigung 
gestellten Waggons zu bestimmen, so nimmt die Mengenangabe "zirka" 
usw. ebenfalls auf die hier entstehenden Differenzen zur giinstigsten 
Ausnutzung des Frachtraumes Riicksicht, aber es ist dem Verkaufer 
nur ein engerer Spielraum in der Wahl der Liefermenge gegeben. Denn 
er hat zum mindesten zunachst, falls er zur Verladung der Ware einen 
ganzen Waggon benotigt, einen solchen von dem Fassungsgehalt der 
vereinbarten Liefermenge anzufordern (das gilt selbstverstandlich auch 
fiir Kahnverladungen) und dann den ihm zur Verfiigung gestellten 
Waggon optimal auszunutzen. 

So ist der Zweck der Klausel einmal darin gelegen, dem Verkaufer 
die giinstigste Ausnutzung des ihm zur Verfiigung stehenden Transport
mittela zu ermoglichen, sie soll ihm aber auch ferner die Moglichkeit 
geben, im Falle besonderer Herstellung oder Neubeschaffung des be
stellten Produktes bei etwa sich ergebenden Mehr- oder Mindermengen 

Bouffier, Kaufvertragsklauseln 2 
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auBergewohnliche Kosten fiir eine weitere Herstellung oder Beschaffung 
zu vermeiden oder Kosten infolge dadurch sich ergebender Abfalle zu 
verhindern. Daher schwanken denn auch von Ware zu Ware die Grenzen, 
innerhalb deren dem Verkaufer Abweichungen von der kontraktlichen 
Menge zugestanden werden. 1m einzelnen sei auf die untenstehenden 
Usanzen verwiesen. 

Wenn so die Klausel als ein Zugestandnis des Kaufers an den Ver
kaufer zu betrachten ist, dann darf auf keinen Fall der Verkaufer dieses 
Entgegenkommen zuungunsten des Kaufers miBbrauchen. Das liegt 
aber im FaIle einer Preisschwankung sehr nahe. Denn ist seit dem 
AbschluB zu festem Preise der Marktpreis der Ware gesunken, dann 
ware dem Verkaufer natiirlich eine giinstige Gelegenheit gegeben, durch 
eine Mehrlieferung im Rahmen der durch die Zirka·Klausel gesteckten 
Grenzen seine Ware zu dem giinstigen Preise zum Schaden des Kaufers 
abzusetzen; und anderseits konnte der Verkaufer bei einem Steigen 
der Preise durch Minderlieferung sich seiner Verpflichtung zur Lieferung 
des vollen Quantums zum Kontraktpreise entziehen. Leider ist in 
einem groBen Teile der Usanzen dieses Gefahrenmoment nicht beriick
sichtigt. 

In den iibrigen Usanzen ist diese Frage zumeist derart geregelt, 
daB innerhalb der durch die Zirka-Klausel gewahrten Grenzen eine kleine 
Abweichung (z. B. 2 %) von der Gesamtmenge zum Kontraktpreise, 
die dariiber hinausgehende Abweichung zum Tagespreis. verrechnet wird, 
wobei als Tagespreis zumeist der Preis am Tage der Verladung ange
nommen wird. Im Interesse des Kaufers liegt natiirlich eine Verrechnung 
zum Tagespreis am Tage des Eintreffens der Verladeanzeige, den einige 
Usanzen auch festlegen. Zur Vermeidung der Hintergehung des Kaufers 
- und das war ja der Zweck der Einfiihrung dieser Vertragsbestimmung 
- geniigt aber die Verrechnung zum Tagespreis am Tage der Verladung. 

DaB diese Verrechnung sowohl bei Mehr- als auch bei Minder
lieferungen stattfinden muB, bedarf wohl keiner naheren Erorterung 
mehr. Es ist daher nicht verstandlich, wenn eine groBe Zahl Usanzen 
die Verrechnung nur fiir das mehr gelieferte Quantum vornehmen wollen. 
Es diirfte in diesen Usanzen eine weitergehende Auslegung am Platze sein. 

Kommt der Vertrag nicht durch Lieferung zur Erfiillung, so miissen 
samtliche Riickregulierungen unter Zugrundelegung der vollen, kontrakt
lichen Menge vorgenommen werden. Kaufer und Verkaufer konnen sich 
nicht darauf berufen, daB sie eventuell mehr oder weniger geliefert 
bzw. erhalten hatten. Der Vertrag ist fiir die feste Liefermenge abo 
geschlossen und nur aus den erwahnten technischen Erwagungen heraus 
ist die Abweichungsmoglichkeit gegeben. Allein scheint nur mit einer 
gegenteiligen Auffassung ein Gutachten der Berliner Handelskammer 
(39990/1917) zu stehen. Es heiBt dort: Der Verkaufer kann nur ver-
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langen, daB ihm die Zirka-Abweichung bei einer Minderlieferung auf 
den nicht gelieferten Rest, nicht aber auf die tatsachlich gelieferte Menge 
berechnet wird. Wie gesagt, stehen diesem Gutachten keine weiteren 
zur Seite, es eriibrigt sich daher, darauf weiter einzugehen. Entstehen 
aber durch die Mehr- oder Minderlieferung Frachtnachteile, wirkt sich 
also die Zirka-Klausel gerade im Gegensatz zu der mit ihr geplanten 
Wirkung aus, dann sind die so entstehenden Frachtnachteile (tote Fracht) 
von dem Verkaufer zu tragen. 

SchlieBlich befassen sich die Usanzen noch mit dem Fall, daB der 
Vertrag in Teilmengen zur Erfiillung gelangt. Dem Sinne der Zirka
Klausel entsprache es, wenn fiir die einzelne Teillieferung die Zirka
Klausel im besprochenen Sinne zur Anwendung kame, fiir die Gesamt
lieferung aber die genaue Einhaltung des Lieferquantums eventuell 
mit Abweichungsmoglichkeit in der letzten Teilmenge im Rahmen der 
fiir ihre Menge (und nur fiir ihre Menge) zulassigen Mehr- oder Minder
lieferung vorgeschrieben wiirde. 

In diesem Sinne diirfte auch die Mehrzahl der Usanzen ausgelegt 
werden konnen und in diesem Sinne spricht sich auch ein Gutachten 
der Altesten der Berliner Kaufmannschaft aus (Juli 1898). 

Es bedeutet in den Usanzen die Zirka-Klausel das Recht des Ver
kaufers zu folgenden Mehr- oder Minderlieferungen: 

Ham burg: ± 5%, falls nicht ein anderer Prozentsatz fiir den betreffenden 
Artikel handelsgebrauchlich ist. 

Falls Riickregulierungen vorzunehmen sind, haben diese fiir die genauen 
Nennmengen zu erfolgen. 

Innsbruck: ± 5%. wobei dieses Mehr oder Weniger nach den Tagespreisen 
zur Zeit der Lieferung am Erfiillungsort zu verrechnen ist. Der Beisatz 
zirka berechtigt jedoch den Verkaufer nicht, durch Vermehrung oder 
Kiirzung der verladenen Menge mehr oder weniger zu liefern. 

Die auf die weniger gelieferte Menge etwa entfallende tote Fracht geht 
zu Lasten des Verkaufers. 

Koln: ± 5%; Absatz 2 s. Hamburg. 
Wien: ± 5%; die mehr gelieferte Menge ist zum SchIuJlpreis zu verrechnen. 

Absatz 2 und 3 s. Innsbruck. 
Bern: ± 5%; bei Heu und Stroh 20%. 
Breslau: ± 5%; bei Mehrlieferung sind 2% zum Vertragspreis und die 

weiteren 3% zum Tagespreis am Tage der Verladung abzurechnen. 
Bei Minderlieferungen iiber 2% ist die Differenz zwischen Vertrags

preis und Tagespreis fiir die 2% iibersteigende Minderlieferung zu ver
giiten. Als Tagespreis gilt die hochste Breslauer Notierung ohne Riicksicht 
auf die Paritat. 

Budapest: ± 5%; der Kaufer kann vom Verkaufer die Verrechnung des 
Mehr oder Weniger auf Grundlage des Tagespreises des Erfiillungstages 
fordern. 

Liefert der Verkaufer auf Grund des vorliegenden Paragraphen weniger 
als die bedungene Menge, so hat er den daraus entstehenden Bahn- oder 
Schiffsfrachtverlust dem Kaufer zu ersetzen. 

2* 
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Chemnitz: ±5%, davon 2% zuin Vertragspreis, der Rest zu dem Preise, 
den die Ware am Tage des· Eingangs der Verladeanzeige beirn Verkaufer 
hatte. Das Recht der Mehr- oder Minderlieferung darf nur bei den einzelnen 
Lieferungen ausgeiibt werden. Die tote Fracht fiir das weniger gelieferte 
Quantum mit Ausnahme der 2% bei Zirka·Verkaufen hat der Verkaufer 
zu tragen. 

Cottbus: ± 5%, davon 2% zum Vertragspreis, Rest zum Tagespreis am 
Tage der Verladung. Bei Nichtlieferung wird das volle vereinbarte Quantum 
der Berechnung zugrunde gelegt. Bei Minderlieferung iiber 2% geht der 
Frachtverlust zu Lasten des Verkaufers. 

Danzig: ± 5%, davon 3% zum Vertragspreis, Rest zum Tagespreis. Ala 
Tagespreis gilt der Preis am Tage der Lieferung. Bei abschnittweiser 
Lie.erung (Teflieferung) diirfen die vorstehenden Bestimmungen nur 
fUr die Teillieferung zur Anwendung kommen. Auf der Rechnung oder 
Anzeige der Teillieferung, die bei der Lieferung zu erfolgen hat, muJl die 
Anwendung der Mehr- oder Minderlieferungsklausel in klarer Weise zum 
Ausdruck gebracht werden. Geschieht dies nicht, so kommt sie fUr die 
gelieferte Menge in Wegfall. Aladann kann nur noch beziiglich der noch 
nicht erfiillten Teillieferungen davon Gebrauch gemacht werden. Die Zirka
KIausel gilt ala nicht vereinbart, soweit der Vertrag nicht durch Lieferung 
erfiillt ist. 

Flensburg: ± 5%; eine Mehrlieferung wird zum Tagespreis verrechnet. 
Flensburger Getreide, § 25: Wenn die verkaufte Menge mit zirka oder 

ungefahr bezeichnet ist, so werden bei ganzen Schiffsladungen 10%, bei 
Teilladungen 5% Spielraum nach unten oder oben gestattet, jedoch mit 
der MaJlgabe, daJl bei einer Mehr- oder Minderlieferung 2% zum Ver
tragspreis, der Rest zum Tagespreis zu verrechnen sind. 1m Wagenladungs· 
verkehr sind 2% Spielraum zulassig. 

Graz: ± 5%, Absatz 1, s. Innsbruck, Absatz 1; Absatz 2: Hiedurch vor
kommende Frachtnachteile treffen den Lieferer. 

Hamburger Getreidehandler: ± 5%. 1m Schlullschein 1 bis 16 ohne 
5 und 6: wovon 2% zum Vertragspreis, Rest zum Tagespreis verrechnet 
wird. 

Halle: ± 2%; das Mehr ist zum Vertragspreis zu verrechnen. Diese Be
stimmungen kommen nur dann zur Anwendung, wenn der Vertrag durch 
Lieferung erfiillt wird. 

Kiel: ± 2%. 
Linz, s. Innsbruck ohne Absatz 2. 
Magdeburg: ± 2%; diese Bestimmung kommt nur dann zur Anwendung, 

wenn der Vertrag durch Lieferung erfiillt ist. 
Mittel· und Siiddeutsche: ± 5%, davon sind 2% zum Vertragspreis, 

das iibrige zum Tagespreis (Tag des Abganges an der Verladestation), 
gegenseitig zu verrechnen. 

Bei abschnittweiser Lieferung (Teillieferung) darf die Zirka·Klausel 
nur fiir die Teillieferungen zur Anwendung kommen. Auf der Rechnung 
oder Anzeige iiber die Teillieferung, die bei der Lieferung zu erfolgen hat, 
mull die Anwendung der Zirka-Klausel in klarer Weise zum Ausdruck 
gebracht werden. Geschieht dies nicht, so kommt fiir die gelieferte Menge 
die Zirka-Klausel in Wegfall. Von der Zirka-Klausel kann dann nur noch 
beziiglich der noch nicht erfiillten Teillieferungen Gebrauch gemacht 
werden. Bei Ausnutzung der Zirka-Klausel mit mehr ala 2% hat die 
etwaige Leerfracht der Verkaufer zu tragen. Die Verpflichtung des 
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Absatzes 2, Satz 2, trifft bei Teillieferungen den Verkaufer auch beziiglich 
der letzten Lieferung. 

Die Zirka-Klausel gilt als nicht vereinbart, soweit der Vertrag nicht 
durch Lieferung erfiillt wird. 

Wien, 1. P.: ± 5%, wobei dieses Mehr oder Weniger nach dem Tagespreis 
zur Zeit der Lieferung am Erfiillungsort zu verrechnen ist. 

Der Beisatz zirka berechtigt aber den Verkaufer nicht, durch Ver
mehrung oder KUrzung der verladenen Menge mehr oder weniger zu liefern. 

Die auf die weniger gelieferte Menge etwa entfallende tote Fracht geht 
zu Lasten des Verkaufers. 

Prag: Wenn in einem Schlusse die Menge der zu liefemden Ware mit dem 
Beisatz zirka, ungefahr, beilaufig u. a. bezeichnet ist, so steht es dem Ver
kaufer £rei, zu dem vereinbarten Preise bis hochstens 2% der verkauften 
Menge mehr oder weniger zu liefern. Er ist berechtigt, auBerst 5% mehr 
oder weniger zu liefem, jedoch ist das, was 2% der Mehr- oder Minder
lieferung iibersteigt, zum Tagespreis zu verrechnen. Wurde eine bestimmte 
Anzahl Waggons verkauft, so ist jeder Waggon separat zu beurtei en. 

Die auf die weniger gelieferte Menge etwa entfallende tote Fracht 
geht zu Lasten des Verkaufers. 

Stettin: Der Verkaufer hat das Recht, gleichgiiltig ob zirka gehandelt 
ist oder nicht a) bei Platzgeschaften und Bahnverladungen 5%, b) bei 
ganzen Ladungen fluB- und seewarts 

1. bei Teilladungen 5%, 
2. bei ganzen Ladungen 10% mehr oder weniger zu liefern. Hievon 

sind 2% zum Vertragspreis, der Rest ist zum Tagespreis zu verrechnen. 
FUr die Berechnung des Tagespreises ist <las Datum der Frachturkunde 
mallgebend. Wird der Vertrag in mehreren Abschnitten erfiilIt, so steht 
dem Verkaufer das Recht der Mehr- oder Minderlieferung von 5% nur 
fUr die letzte Teilmenge zu. Betragt bei Bahnware die Minderliefcmng 
mehr als 2%, so tragt der Verkaufer den dadurch entstehenden Fracht
verlust. 

Ziirich: ± 5%. 
Allensteiner Kartoffeln: ± 10%. Hiebei mull eine Mehrlieferung bis zu 

dies em Satze zum Vertragspreise iibernommen werden, wahrend eine 
Minderlieferung bis zu dieser Grenze den Kaufer zu keinerlei Anspriichen 
berechtigt. Mehr- oder Minderlieferungen, welche 10% iibersteigen bzw. 
unterschreiten, sind zum Marktpreis am Tage der Verladung zu ver
rechnen. Wird das Ladegewicht eines Waggons nicht voll ausgenutzt, 
so ist der Verkaufer zur Vergiitung der entstandenen Fehlfracht ver
pflichtet, wenn das nicht ausgenutzte Gewicht 10% des Ladegewichtes 
iiberschreitet. 

Berliner Kartoffelstarke: ± 5%. Verkaufer tragt einen dadurch ent
stehenden Frachtnachteil. 

Rauhfutterhandler: ± 5%. Verrechnung zum Vertragspreis; bei Nicht
erfiillung ist stets die vol' e Abschlullmenge zugrunde zu legen. 

Rauhfutterhandler fiir Riiben und Wurzelfriichte: ± 10%, s. dazu 
Rauhfutterhandler oben. 

Hamburger Samen: ± 5%, Verkaufer mull aber dem Kaufer auf Verlangen 
das Quantum aufgeben. 

S tettiner Samen: ± 5%; wird diese Gewichtsgrenze iiberschritten, so ist 
der Kaufer berechtigt, die iiber 5% hinausgehende Menge zum Abschlull
preis zu iibernehmen, Verkaufer verpflichtet, die nicht iibernommene 
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Mehrmenge zUrUckzunehmen und fiir die zu wenig gelieferte Ware den 
Unterschied zwischen dem Kaufpreis und dem am Tage der Andienung 
geltenden Marktpreis zu vergiiten. 

Berliner Holz: ± 10% zu vereinbarten Einheitspreisen; ist fiir die Ab· 
messungen und das Verhaltnis der Sorten zueinander der Ausdruck zirka. 
festgesetzt, so gibt dieser dem Verkaufer das Recht zu einer Abweichung 
von 5% in den angegebenen Ziffern. 

Breslauer Holz: ± 10% zu vereinbarten Einheitspreisen. Wenn bei einem 
Verkauf eine Durchschnittsbreite mit zirka angegeben ist, so darf dieselbe 
mit 5% nach oben oder unten abweichen. Wenn dagegen die Durchschnitts
lange mit zirka angegeben ist, darf die zulassige Abweichung nur 2 % % 
betragen. 

Deutsche Holzeinfuhrhauser: ± 10%, s. Berlin. 
Innsbrucker HOlzer: ± 10%. 
Karntnerische Holzer: ± 5%. 
Konigsberger Holzer: ± 10%, s. Berlin. 
Mitteldeutsche Holzer: ± 10%, s. Berlin, aber ohne Angabe des Preises. 
Oppelner HOlzer: ± 10%. 
Prager Holzer: ± 5%; ist jedoch der Verkaufer ein bauerlicher Waldo 

besitzer, so erweitert sich der zulassige Spielraum auf 10%. 
Wiener HOlzer: ± 5%; bezieht sich jedoch das Geschaft auf Urprodukte 

der Forstwirtschaft, so erweitert sich der zulassige Spielraum auf 10%. 
Bayerisches Brennholz: ± 10%. 
Berliner Brennholz: ± 10%. 
Hamburger Kaffee: ± 5%. 
Danziger Kaffee: ± 5%. • 
Bremer Baumwollborse, § 54: ± 5% bei AbschluB nach Ballenzahl, wenn 

die Partie um so viel groBer oder kleiner ausfallt. ± 21/2 % bei Abschlull 
nach Gewicht. Verkaufer hat die Ballenzahl so bald als moglich auf· 
zugeben. 

Altmetalle: ± 10% zu dem vereinbarten Preise; bei Blockmetallen darf 
das Mehr- oder Mindergewicht das Gewicht eines Blockes von haudels· 
ublicher GroBe nicht erreichen. 

Hamburger Huttenrohzink: ± %%. 
Hamburger Silber: ± 10%, davon sind 3% zum Kontraktpreise, soweit 

die Abweichung 3% ubersteigt, zulli Mittelkurse zwischen dem Brief
und Geldkurse am Tage der Ablieferung verrechnet. Erfolgt die Ablieferung 
an einem Tage, an dem keine Borsennotierung stattfindet, so hat die 
Verrechnung der Gewichtsdifferenzen auf Basis der letzten, dem Tage 
der Ablieferung vorangegangenen Borsennotierung zu geschehen. 

Schrott (Zentralstelle): ± 5%, bei Mengen uber 100 t darf diese Toleranz 
jedoch nicht mehr als 5 t maxima betragen. 

Schrott (Adler): Ebenso. 
Rauhfutterhandler fur Heu und Stroh: ± 5%. s. dazu Rauhfutter· 

handler oben. 
Berliner Fleisch: ± 10%; der Beisatz zirka berechtigt aber dem Ver

kaufer nicht durch Vermehrung oder Kiirzung der verladenen Mengen 
mehr oder weniger zu liefern. 

Stettiner Heringe: ± 10%. 
Konigsberger Heringe: ± 10%. 
Hamburger Butter: ± 5%; nur nach Gewicht bezeichnete Mengen 

sind stets zirka zu verstehen. 
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Wiener Butter: ± 5%, doch darf die Minderlieferung nicht durch den 
Verkauf an Dritte verursacht sein. 

Hamburger Harz: ± 5%; soweit Riickregulierungen vorzunehmen sind, 
haben diese fUr die genauen Nennmengen zu erfolgen. Ein Abzug von 5% 
ist nicht zulassig. 

Hamburger Drogen: Ebenso. 
Hamburger Gummi: ± 2%%; fUr sonstige Verrechnung ist das volle 

Gewicht zugrunde zu legen. 
Hamburger Kork: ± 5%. 
Englische Kohlen: Bei einmaliger Lieferung ± 5%, bei sukzessiver 

Lieferung nur bei der letzten Teillieferung ± 5%. 
Spediteure s. unten. 

Flensburger Spediteure: Wird bei Befrachtung eines Schiffes mit 
Mauersteinen das ungefahre Gewicht der Steine neben der Zahl der Steine 
dem Vertrage zugrunde gelegt, dann bedeutet "zirka" oder "ungefahr" 
5% mehr oder weniger ala das bezeichnete Gewicht. 

Hamburger Spediteure: Das Wort zirka gestattet ein Mehr oder Weniger 
von 5% des abgeschlossenen Quantums. 

Stettiner Spediteure: 1m allgemeinen ± 2%, bei Verfrachtung von 
Holzern und Brettern im Binnenschiffahrtsverkehr ± 5%. 

Die Angabe des Ladungsgewichtes mit dem Zusatz zirka hat fUr den 
Schlepplohn keine Bedeutung. Der Zusatz will lediglich eine ungefahre 
Angabe der Lademenge mit Riicksicht auf die Zusammenstellung des 
Schleppzuges durch den Schleppunternehmer bedeuten. 

Gutachten 
Kohlenhandel. 
Handelskammer Breslau (Dezember 1910): ± 10%. 
Handelskammer Berlin (Juli 1898): ± 10% bei kleineren Lieferungen. 

Bei groBeren Lieferungen entsprechend weniger. 
Handelskammer Konigsberg (Juni 1892): ± 5%. 
Handelskammer, Oppeln (Januar 1901): ± 5%. 
Textilien. 
Handelskammer Chemnitz (November 1922): FUr Seidentrikots bei 

Bestellung zu Neulieferungen ± 10%, bei Bestellungen ab Lager genaue 
Lieferung. 

Handelskammer Breslau (August 1921): FUr Leinenhosen ± 10%. 
Anhang zur Zirka-Klausel: Von ... bis .•. 

1st im Vertrage die vereinbarte Liefermenge durch die Worte von •.. 
bis . .. angegeben, so ist eine etwa dabei noch verwandte Zirka-Klausel 
bedeutungslos. Soweit die Usanzen dies en Fall berticksichtigen, herrscht 
damber vollkommene Vbereinstimmung. Auch tiber die sonstige Be
deutung der Mengenbestimmung durch die Worte von ..• bis ••. weichen 
die einzelnen Usanzen nicht voneinander abo Der Verkaufer ist berechtigt, 
innerhalb der angegebenen Grenzen und diese seIber eingeschlossen 
nach seiner Wahl zu liefern; der Kaufer ist verpflichtet, das ihm so 
gelieferte Quantum anzunehmen. Er kann jedoch den Verkaufer im 
allgemeinen zur Aufgabe der genauen Liefermenge auffordern. Der 
Verkaufer hat diesem Verlangen unverztiglich nachzukommen. 
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Eine Ausnahme machen die karntnerischen, Innsbrucker und Prager 
Holzusanzen, die das Wah1recht des Verkaufers dahingehend einschranken, 
daB er nur dann die Mindestmenge liefern da.rf, "wenn von der verkauften 
Partie nicht mehr da ist". 

Bei einer Nichterfiillung des Vertrages durch den Verkaufer wird 
entweder die Mindestmenge fiir die Herleitung von Forderungen zu
grunde gelegt oder nach anderen Usanzen die durchschnittliche Menge. 
Richtiger ware es sicherlich, die Mindestmenge zugrunde zu legen, da 
nur auf diese der Kaufer einen Anspruch hat, die Bestimmung der Liefer
menge aber im Belleben des Verkaufers steht. (Anders fiir die erwahnten 
Holzusanzen.) In den Usanzen ist die Bezeichnung der Menge durch die 
Worte von ... bis ... wie folgt berucksichtigt. 
Ham burger Getreidehandler: 8chluBschein 1 bis 16 (ohne 5 und 6). 

Bei der Mengenbezeichnung von .. bis .. ist die Angabe zirka oder etwa 
ohne Bedeutung. 

Breslau: Von .. bis .. bedeutet Verkaufers Wahlrecht, bei Nichterfiillung 
Berechnung nach der Mindestmenge. 

Danzig, § 18: Verkaufers Wahlrecht; bei Nichterfiillung gilt die mittlere 
Menge als Verrechnungsmenge. 1st bei Teillieferungen die Mindestmenge 
erreicht, so muB der Verkaufer erklaren, ob der Vertrag erfiillt ist. 

Konigsberg: Verkaufers Wahlrecht; bei Nichterfilliung Berechnung nach 
der durchschnittlichen Menge. 

8iiddeutsche Produktenborsen: Verkiiufers Wahlrecht; bei Nicht
erfilllung Berechnung nach der durchschnittlichen Menge. 

Wiener Butter: Von .. bis .. versteht sich in Verkaufers Wahl. 
Berliner Holz: Die Ausdriicke zirka, etwa und ahnliche in Verbindung 

mit der Bezeichnung "von .. bis .. " bleiben unbeachtlich. 
Innsbrucker Holz, s. Kii.rntnerische Holzer. 
Karntnerische Holzer: von .. bis : Verkaufer hat die Verpflichtung, 

die Mindestmenge zu liefern, sofern von der verkauften Partie nicht mehr 
da ist. Kaufer ist verpflichtet, die Hochstmenge zum Kaufpreis zu iiber
nehmen. 

Wiener Holz: von . .'. bis: Verkaufer kann Mindestmenge liefern, Kaufer 
muS Hochstmenge annehmen. 1st hiebei Kaufers oder Verkaufers Wahl
recht bedungen, so ist das Wahlrecht langstens nach Ablieferung der 
Mindestmenge auszuiiben. 

Prager Holz: Ebenso. 

c) Ausgeliefertes Gewicht (garantiert) 
Das Risiko des Transportes trifft nach deutschem wie nach oster

reichischem Handelsrecht den Kaufer. Durch die Klausel "ausgeliefertes 
Gewicht (garantiert)" kann der Kaufer das Risiko einer Gewichts
verminderung auf den Verkaufer uberwalzen. Es ist dann nicht mehr 
das im Absendehafen, sondern das im Ankunftshafen (im Binnenverkehr: 
Absendestation, Empfangsstation) ermittelte Gewicht fur den Vertrag 
maBgebend. Die Klausel hat keinen EinfluB auf die Bestimmung des 
Erfiillungsortes; sie zielt lediglich darauf hin, unter Beibehaltung aller 
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ubrigen Vertragsbestandteile das Transportrisiko des Kaufers zu 
vermindern. 

Natiirlich treffen den Kaufer aus dieser Festlegung Verpflichtungen. 
Zunii.chst hat der Kaufer unverzuglich nach Ankunft der Ware die 
Gewichtsfeststellung in einwandfreier Weise vornehmen zu lassen und 
dann hat er dem Verkaufer das Ergebnis seiner Gewichtsfeststellung 
ebenfalls unverzuglich mitzuteilen. UnterliiBt er dies oder ist eine 
Gewichtsfeststellung der Ware am Ankunftshafen bzw. wegen Verlustes 
der Ware nicht moglich, so gilt das am Absendehafen festgestellte Ablade
gewicht. 

Die Klausel ist lediglich in den folgenden Usanzen zu finden: 
Koln, § 6: Falls bei Abladungsgeschiiften nach ausgeliefertem Gewicht 

infolge von Verlust der Ware das Landungsgewicht nicht zu ermitteln 
ist oder die Waren infolge von Beschadigung einen Gewichtszuwachs 
erfahren hat, so erfolgt die Berechnung auf Grund des AbladegewiehteB 
abzfiglich des erfahruhgsmiUligen durch Sachverstandige festzustellenden 
Gewichtsabganges wahrend der Reise. 

Danzig, § 44, s. bahnamtliches Gewicht. 
Hamburger Drogen, § 6: Ebenso. 
Hamburger Gummi, § lO: Ebenso. 
Hamburger Kolonialwaren, § 6: Ebenso. 
Vertrage fiir allgemeine China-Produkte, § 6: 1st die Ware mit der 

Bedingung "ausgeliefertes Gewicht" oder "Franchise" verkauft, so hat 
der Kaufer dafiir zu sorgen, daB das Gewicht innerhalb 8 Tagen nach 
Entloschung festgestellt wird, andernfalls das Abladegewicht gilt. Re
klamationen iiber Untergewicht, sofern solches vom Verkaufer zu zahlen 
ist, miissen mit amtlichen Belegen innerhalb 3 W ochen nach Ankunft· 
des Dampfers im Bestimmungshafen bei dem Verkaufer eingehen, widrigen
falls dieselben keine Beriicksichtigung finden konnen. 

d) Babnamtlicbes Gewicbt 
Die Klausel "bahnamtliches Gewicht" findet sich am haufigsten in 

Vertragen uber Guter minderen Wertes, wie Kohle, Kartoffeln, Heu, 
Stroh usw., die in losem Zustand (alla rinfusa) verladen werden, deren 
Gewicht daher zumeist von der Eisenbahnverwaltung erst nach der 
Verladung festgestellt werden kann. Bei Gutern, die in Sacken oder in 
sonstigen Behaltern gefaBt werden, ergibt sich fiir die Feststellung des 
bahnamtlichen Gewichtes keine Schwierigkeit. Das "auf der Dezimal
waage ermittelte Gewicht" ist maBgebend 1). 

Die zuerst erwahnte bahnamtliche Feststellung des Gewichtes 
diirfte wohl im Zweifel auf der Station des Erfullungsortes zu erfolgen 
haben, also je nach dem Vertrage am Absende- oder Empfangsorte. 
Die Usanzen allerdings legen siimtlich den Absendeort als den Ort der 
bahnamtlichen Abwage fest. Die wesentlichsten Schwierigkeiten, mit 

1) Zander: a. a. 0., S. 13. 
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denen sich auch die Usanzen weitgehend befassen, liegen in der Er
mittiung des Nettogewichtes der Lieferung. Die Eisenbahnverwaitung 
ist namlich zur Abwage des Ieeren Waggons nur verpflichtet, wenn die 
Betriebsverhaltnisse es gestatten. Weigert sich daher-die Bahnverwaitung, 
an der Absendestation das Leergewicht des Wagens zu ermitteln und 
ist Iediglich das Bruttogewicht festgestellt, an der Empfangsstation 
aber ebenfalls eine Abwage des Ieeren Waggons nicht zu erreichen, so 
kann nur das am Waggon seIber vermerkte Eigengewicht zum Abzug 
gelangen. Das bringen die Usanzen auch samtlich zum Ausdruck. Da 
nun aber das an den Waggons vermerkte Eigengewicht infoige Repara
turen und Witterungseinfliissen vielfach nicht mit dem tatsachlichen 
Eigengewicht iibereinstimmt, kann sich eine derartige Bestimmung 
bald zuungunsten des Kaufers, bald zuungunsten des Verkaufers aus
wirken. Daher auBert sich die Handelskammer Duisburg-Ruhrort in 
einem Gutachten ffir die bahnamtliche Abwage von Kohlen dahin, daB 
das angeschriebene Gewicht nicht in Ansatz gebracht werden konne 
(November 1910). In ahnlichem Sinne entschied das oberste Schieds
gericht beim Einheitsverband des deutschen Kartoffelhandels (20. Ok
tober 1927), daB das in einwandfreier Weise ermittelte Leergewicht des 
Waggons den eisenbahnamtlichen Vermerk widerlege. In diesem letzteren 
Sinne scheinen auch die Usanzen das Verhaltnis von bahnamtlichem 
Vermerk am Waggon und besonders ermitteltem Leergewicht zu ver
stehen. Nur wenn eine eigene Leergewichtsfeststellung nicht moglich ist, 
kommt das am Waggon vermerkte Eigengewicht zur Berechnung. Da
gegen hat nach einem Gutachten der Handelskammer Berlin (42894/1917) 
eine Leergewichtsfeststellung nur auf besonderen Antrag einer Partei 
zu erfolgen. 

Die Kosten der bahnamtlichen Abwage hat im Produktenhandel 
im allgemeinen der Verkaufer zu tragen, da in den meisten Fallen 
nur nach Verladung eine genaue Gewichtsermittlung moglich ist und 
die Kosten der Gewichtsermittlung als Kosten der tJbergabe den Ver
kaufer treffen (§ 448 deutsches B.G.B., Art. 351, osterreichisches H.G.B.); 
im Kohlenhandel, wo eine Ermittlung des Gewichtes zumeist schon 
durch einen Wiegemeister der Grube vorgenommen werden bnn, die 
bahnamtliche Abwage also schon iiber den Rahmen der iiblichen Gewichts
feststellung beim Kaufvertrage hinausgeht, sind diese Kosten im all
gemeinen vom Kaufer zu tragen. 

Die Klausel "bahnamtliche Abwage" findet sich in folgenden Usanzen: 
Danzig, § 44: 1st "bahnamtliches Gewicht" verkauft, so mull der Wageu 

uachweislich voU und leer gewogen sein. 1st der Waggon nicht voll und 
leer gewogen, so ist das in Danzig durch vereidete Wager festgestellte 
Gewicht der Abrechnung zugrunde zu legen. In solchen Fallen ist bei 
Abrechnung das ausgelieferte vom bahnamtlichen Gewicht fill' Transport
verlust bis 1/2 % zu berucksichtigen. Bei schuldhafter Verladung, von z. B. 
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unzureichenden Vorsatzbrettern, geht das Manko, soweit mehr als 1/2 %, 
zu Verkaufers Lasten. Die Vorsatzbretter sind bis zu 35 kg als Ware 
mitzuwiegen. Bei "ausgeliefertem Gewicht" werden Vorsatzbretter mit 
D. G. 4.- vergiitet. 

FriichtegroBhandler, § 7: Fiir die Verrechnung maBgebend ist das durch 
die Versandstation ermittelte Gewicht (Tara angeschriebenes Waggon
gewicht). Wird Leergewicht des Wagens yom Kaufer verlangt und trotz 
Beantragung von der Versandstation nicht vorgenommen, so haben beide 
Teile Recht und Pflicht, das Leergewicht auf der Empfangsstation fest
stellen zu lassen. 

Rauhfutterhandler, Rauhfutter, § 18: Fiir die Berechnung ist das 
bahnamtliche, ordnungsgemaB ermittelte Gewicht (Verwiegung leer und 
beladen, Abzug des Deckengewichtes) maBgebend. 

Die bahnamtliche Feststellung des Gewichtes erfolgt an der Abgangs. 
station; ist dies nicht tunlich, auf der ersten Zwischenstation, auf der sich 
die Feststellung ermoglichen laBt, auBerstenfalls auf der Ankunftsstation. 

Sollte die Verladestation den W aggon nicht leer wiegen, so ist, falls 
der Kaufer den Waggon nicht sogleicb nach Entladung durcb die Empfangs
station leer wiegen laBt, das von der Eisenbahn zuerst auf dem Fracbt
brief bescheinigte Gewicht maBgebend. 

Die Kosten des Verwiegens tragt in allen Fallen der Verkaufer. Die 
Geltendmacbung eines Gewichtsmankos kann dann keine Beriicksichtigung 
finden, wenn eine schuldhafte Verzogerung der Anzeigepflicht vorliegt. 

Gemiise, § 15: Ebenso ohne den letzten Satz. 
Kartoffeln, § 14: Ebenso, statt des letzten Satzes: Ansprucbe auf Er

stattung von Gewicbtsdifferenzen sind binnen 6 Werktagen nacb Ent
ladung unter Beibringung einer amtlichen Bescheinigung zu stellen. 

Allensteiner Kartoffel, § 7: Das auf der Verladestation bahnamtlich 
ermittelte Gewicbt ist fiir die Berechnung maBgebend. Als Tara gilt 
dabei das auf dem W aggon angeschriebene Eigengewicbt. Die Kosten 
der Verwiegung auf der Abgangsstation tragt der Verkaufer. 

Wiener Koble, § 9: Das Gewicbt der Kobleuladung jedes Waggons ist am 
Erfiillungsorte auf Verlangen und Kosten des Kaufers bahn· 
amtlich festzustellen. Wenn diese bahnamtlicbe Abwage nicht moglicb 
ist oder yom Kaufer nicht verlangt wurde, so gilt die Abwage der. Grube. 

e) Werksgewicht 
Wii.hrend bei der Klausel "bahnamtliches Gewicht" die Gewichts

feststellung zumeist auf der Absendestation erfolgte, unterwerfen sich 
bei der Kla.usel "Werksgewicht", die in den Usanzen des deutschen 
Schrotthandels erIautert wird, beide Kontrahenten der Gewichtsfest
stellung im Werk bzw. im Lager des empfangenden Teiles. Es heiBt in 
den Usanzen: . 

Deutsche Schrotthandler, § 10: Fiir alle Abschliisse ist Werksgewicht 
und Werksbefund mallgebend. 

Werksgewicht bedeutet, Bindung beider Vertragsteile an die Gewichts
feststellung durcb das empfangende Werk bzw. Lager. Die Gewichts
ermittlung mull durch Verwiegen des beladenen und entladenen Waggons 
vorgenommen werden. Mangels Gewichtsfeststellung durch das empfan· 
gende Werk bzw. Lager gilt unter Lieferanten das zwischen dem Werk 
und dem Lieferanten verrechnete Gewicht. 
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f) Fakturatara 
1st fiir die Verrechnung der Tara die Fakturatara maBgebend, 

dann ist nach den Usanzen darunter die in der Faktura des Ablade
platzes genannte Tara zu verstehen. In diesem Sinne ist sie auch iden
tisch mit der in den Wiener Baumwollusanzen genannten Originaltara. 
Der Verkaufer hat natiirlich die tatsachliche Tara, soweit deren Er
mittlung ibm moglich ist, in die Faktura einzusetzen. 

Kontrolliert nun der Kaufer das Gewicht der Tara am Ankunfts
orte, dann muB er mit Riicksicht auf die Veranderung des Gewichtes 
wahrend der Reise dem Verkaufer im Gewicht der Verpackung einen 
Spielraum von zumeist 1 % des Bruttogewichtes der Ware zuerkennen. 
"Obersteigt die wirkliche Tara die in der Faktura genannte Tara um mehr 
als beispielsweise 1 % des Bruttogewichtes der Ware, so hat der Ver
kaufer diese Differenz dem Kaufer zu vergiiten. 

In einem Beispiel: Die gesamte Ware wiegt brutto 100 kg, die 
Fakturatara ist 5 kg; der Kaufer stellt als wirkliche Tara 7 kg fest. 
Dann sind 6 kg frei (5 + 1 % von 100 kg); fUr das restliche 1 kg hat der 
Verkaufer Vergiitung zu leisten. Diese Ansicht von dem Wesen und 
der Berechnung der Fakturatara ist einheitlich in folgenden Usanzen 
enthalten: 
KOln, § 13: Unter Fakturatara ist, wenn nichts anderes bemerkt ist, die 

in der Faktura des Abladeortes zu verstehep.. 
Wenn die reine Tara die Fakturatara oder Prozenttara um mehr als 1 % 

des Bruttogewichtes der betreffenden Ware ubersteigt, so ist die Differenz 
uber 1% vom Verkaufer zu verguten. 

Flensburg, § 32: Ebenso. 
Hamburger Kolonialwaren, § 13: Ebenso. 
Hamburger Harz, § 11: Ebenso. 
Hamburger Drogen: § 13, Ebenso. 
Bremer Baumwollborse, § 51: Bei Baumwolle in gewohnlicher Packung 

betragt die Verglitung fUr Tara 4% des Bruttogewichtes nach Abzug 
(unter Gegenrechnung) des Gewichtes der eisernen Reifen und der Taue. 
Die Ermittlung des Gewichtes der eisernen Reifen geschieht durch Zahlung 
der Reifen und durch Wagung von 10 Reifen. Der Kaufer hat jedoch das 
Recht, vor beendeter Gewichtsfeststellung zu beantragen, daB die wirk
liche Tara (Gewicht des Rappers) ermittelt werde. Ergibt sich ein Uber
schuB dabei im Gewicht des Rappers uber 4% im Durchschnitt auf die 
ganze Partie, so ist dieser vom Verkaufer auJ3erdero.. zu verguten. 

Ermittlung der wirklichen Tara: Von 10% der Originalballen, min
destens von 5 Ballen, deren Emballage dem Durchschnitt entspricht, 
ist das Emballagegewicht von Kaufer und Verkaufer gemeinschaftlich 
festzustellen. 

g) Durchschnittstara (Prozenttara) 
Unter Durchschnittstara ist jenes zur Verrechnung kommende 

Gewicht der Verpackung verstanden, das als durchschnittliches Gewicht 
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der Verpackung der einzelnen Kollis errechnet wird. Die Ermittlung 
erfolgt derart, daB ein bestimmter Teil der gesamten Sendung, z. B. 
10%, ausgesondert, die Verpackung dieser an sich fUr die Gesamtsendung 
typischer Kollis gewogen, summiert und durch die Zahl der Kollis dividiert 
wird. Man ermittelt so das arithmetische Mittel aus einer Anzahl typischer 
Einzelf'alle. 

Als Ort fUr die Ermittlung der Durchschnittstara legen die einzelnen 
Usanzen jeweils verschiedene Platze fest. 1m allgemeinen wird jedoch 
die am Orte des Verkaufers ermittelte Durchschnittstara gelten. FUr 
die Ermittlung der Durchschnittstara selbst gelten je nach der zugrunde 
liegenden Ware verschiedene Bedingungen. Das Bestreben der Usanzen 
geht dahin, unter Vermeidung unnotiger Aufwendungen ein moglichst 
zuverlassiges Ergebnis durch Untersuchung eines bestimmten Prozent
satzes der gelieferten Menge zu erzielen. 

Der Prozentsatz der zu untersuchenden Einzelteile der Lieferung 
schwankt je nach der GroBe der Lieferung zwischen 2% und 10% der 
Gesamtlieferung. 

Die einzelnen Usanzen auBern sich wie folgt: 
Koln, § 14: Unter Durchschnittstara ist die am Orte des Verkaufers er

mittelte zu verstehen. Wenn eine mit Durchschnittstara gehandelte 
Partie ganz oder teilweise weiterverauBert wird, so ist, falls der Kaufer 
es verlangt, bei Empfang von neuem die Durchschnittstara zu ermitteln. 
Jedoch hat dies auf die friiheren Verkaufe keine Riickwirkung. Zwecks 
Ermittlung der Durchschnittstara kann jede Partei bei Partien bis zu 
1000 Kolli die Tarierung von 5%, hOchstens aber 20 Kollis, bei Partien 
zu 1000 Kolli und mehr von 2% der Kolli verlangen, wobei angefangene 
Hundert voU gerechnet werden. 

Hamburger Kolonialwaren, § 14: Ebenso. 
Hamburger Harz, § 11: Unter Durchschnittstara ist die hier ermittelte 

zu verstehen. Zwecks Ermittlung kann jede Partei bei Partien bis zu 
20 Kolli die Tarierung von 20%, bei Partien bis zu 100 Kolli die Tarierung 
von 10% und bei Partien iiber 100 Kolli die Tarierung von 5% der Kolli 
verlangen, wobei angefangene 100 fiir voU gerechnet werden. 

Hamburger Drogen, § 11: Ebenso. 
Hamburger Kakao, § 14, s. Koln, § 14. 
- - § 13: tThersteigt die tatsachliche von beiden Parteien hier ermittelte 

Durchschnittstara die Prozenttara, welche bei einigen Provenienzen 
vergiitet wird, so hat der Kaufer Anspruch auf die erstere. 

Die Prozenttara ist nach den Hamburger Usanzen fUr den Handel 
mit Harz usw. vom Bruttogewicht der Kollis zu errechnen. 

IV. Qualitatsklauseln 
Tel quel. Qualite telle queUe. Tale quale. Ware faIle, wie sie faUe 

Diese Klauseln machen den Vertrag zu einem solchen mit frei
bleibender Qualitat: Es kann Ware geliefert werden, ohne Riicksicht 
auf ihre Qualitat, sofern sie nur der Gattung nach der vertragsmaBigen 
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Bezeichnung entspricht. Uber die Frage, wie weit dem Verkaufer das 
Recht der Lieferung minderer Qualitaten zusteht, herrscht in der Literatur 
und in der Rechtsprechung keine Einigkeit. 

Es stehen sich zwei Ansichten gegeniiber: Die Ansicht Voigts, 
die sich in folgendem zusammenfassen laBt: 1) Die Klausel tel quel hat 
nur Beziehung auf einen hoheren oder niederen Grad der Giite der zu 
liefernden Ware, und zwar nur im Hinblick auf Eigenschaften, welche 
im Vertrage nicht genau fixiert sind. Sie hat einen weiteren Wirkungs
kreis, wenn nur die Gattung bestimmt ist, einen engeren, wenn neben 
der Gattung auch die Untersorte und Herkunft genannt sind. Die 
Klausel deckt aber nicht Beschadigung und inneren Verderb, sondern 
nur die Qualitat. Die Ware muB unbedingt die Bezeichnung "ordent
liches Kaufmannsgut" verdienen. Ferner die Ansicht Bodens, der 
sagt: Die Klausel deckt jede Minderwertigkeit der Ware, bestehe sie 
nun in schlechter Qualitat oder Beschadigung und Verderb, stets aber 
auch nur dann, wenn die Ursachen dieser Minderwertigkeiten, der Schaden, 
auf die Produktionslander zuriickzufUhren sind, in ihren Eigenschaften 
liegen, fUr sie typisch sind. 

Das Reichsgericht stellt sich auf den Standpunkt, daB die Ware 
ala ordentliches Kaufmannsgut abgeladen sein muB2}. Dem schlieBt 
sich auch Hellauer 3) an, wenn er sagt, daB teilweise verdorbene Ware 
nur geliefert werden konne, wenn sie in dem betreffenden Handelszweig 
noch normales Handelsgut bildet. Auch Staub tritt dieser Ansicht bei 4). 

Der Ansicht, daB die Klausel tel quel lediglich Mangel der Ware, 
die in ihrer Qualitat begriindet sind, decken soIl, hingegen Mangel, die 
in dem Zustand (Verderb, Beschadigung) begriindet sind, unberiick
sichtigt laBt, kann nicht beigestimmt werden. Denn durch die Klausel 
will der Verkaufer ja gerade aIle jene Mangel der Ware von sich abwalzen, 
die ihm zur Zeit des Abschlusses noch nicht bekannt sind und die sich 
erst spater bei der Ablieferung an ihn, die zeitlich mit der an den Kaufer 
zusammenfallen kann, herausstellen, einerlei auf welche Ursachen 
diese Mangel zuriickzufiihren sind. Ob daher Seebeschadigung im Ver
laufe des weiteren Transportes oder Schaden des weiteren Land
transportes den Kaufer oder den Verkaufer treffen, ist lediglich von der 
Festlegung des Erfiillungsortes abhangig, sofern nicht durch bestimmte 
Zusatze, wie exklusive oder inklusive Seebeschadigung, eine anderweitige 
Festlegung erfolgt. Der Verkaufer hat erfiillt, wenn er die Ware so, 
wie sie ihm geliefert wird, zur Ablieferung bringt. AIle Schaden, von 
denen die Ware bis dahin betroffen wird, gehen zu Lasten des Kaufers. 

1) Heitz: a. a. 0., S. 30. 
2) Zander, S. 10. 1906. 
S) System der We!thandelslehre, S. 273/74. 
4) Staub: Kommentar zum D.H.G.B., § 360. 
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Die Klausel tel quel deckt aber lediglich solche Mangel, die dem Ver
kaufer zur Zeit des Vertragsabschlusses nicht bekannt waren, einerlei 
ob diese Mangel nun aus der inneren Beschaffenheit der Ware (Qualitat) 
oder aus ihrer auBeren Beschaffenheit (Zustand) zu erklaren sind, 
einerlei, ob sie ffir das Produktionsland typisch sind oder nicht. Dagegen 
hat der Verkaufer aIle ihm beirn AbschluB bekannten Mangel der Ware 
dem Kaufer mitzuteilen, dariiber hinaus alles, "was er in concreto von 
der zu liefernden Ware"!) und was er iiber die Lieferung seIber weiB. 
Denn iiber die Moglichkeit einer Beschadigung der Ware durch den 
Transport, sofern diese iiber den gewohnlichen, dem Kaufer bekannten 
Rahmen hinausgeht, hat der Verkaufer dem Kaufer ebenfalls Mitteilung 
zu machen. 

In diesem Sinne auBert sich auch der groBte Teil der Usanzen. 
Anderseits ware der Sinn der Klausel zu weit gefaBt, wollte man dem 
Verkaufer allgemein das Recht geben, beliebige Ware zu liefern. DaB 
verdorbene Ware geliefert werden kann, und zwar nicht nur, wenn sie 
in dem betreffenden Handelszweig Handelsgut ist, sagen uns z. B. die 
Usanzen der Budapester Produktenborse und ein Gutachten der Berliner 
Handelskammer (siehe unter den Usanzen). Ein weiteres Gutachten 
der Berliner Handelskammer schlieBt auBer im FaIle arglistiger Tauschung 
jede Mangelriige bei tel-quel-Kaufen aus. 

Nach der oben vertretenen Ansicht kommt es lediglich darauf an, 
in welcher Verfassung die Ware dem Verkaufer abgeliefert wird; wird 
ibm verdorbene Ware abgelie£ert, so ist diese im Verhaltnis von Kaufer 
und Verkaufer lieferfahig. Aber das gilt nicht unbeschrankt. Denn 
es ist bei jeder Warenlieferung Abstufung in einzelne Giiteklassen 
moglich. Wird nun im Kontrakt neben der Klausel tel quel eine bestimmte 
Giiteklasse aufgefiihrt, so gilt die Klausel tel quel nur innerhalb dieser 
Klasse, die Lieferung kann bis auf die niederste Stufe dieser Qualitats
klasse heruntergehen. Ware einer anderen Giiteklasse aber kann nicht 
geliefert werden. So ist es moglich, daB die Usanzen ffir Rohzucker 
verlangen, daB beim tel-quel-Kauf die Lieferung mustergetreu zu erfolgen 
habe. Es bedeutet dies dann, daB innerhalb der durch das Muster ver
korperten Giiteklasse tel-quel-Lieferung statthaft sei. 

1st eine derartige Erganzung der Klausel nicht vorgenommen, 
dann gilt die Klausel eben innerhalb der ganzen Gattung, von der dann 
auch unter den zuerst angefiihrten Bedingungen verdorbene Ware liefer
fahig ist. Der tel-quel-Kauf hat eben einen Zufallscharakter; das mit 
ibm verbundene Risiko weitestgehend auszuschalten, muB Sache des 
Kaufers sein. 

Eine abweichende Ansicht vertritt ein am 14. Dezember 1903 von der 
Handelskammer Oppeln erstattetes Gutachten iiber die Lieferung von 

1) Heitz: a. a. 0., S. 14. 
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tel quel verkauftenHeringen; es heiBt da, daB nachHandelsbrauch nicht jede 
Garantie ffir die Beschaffenheit der Heringe ausgeschlossen sei, daB vielmehr 
noch gesunde, brauchbare und verkaufliche Ware geliefert werden miisse. 

Aus der obendargestellten Auffassung heraus wird der Zusatz des 
groBten Teiles der Usanzen "ausgenommen den Fall der Hintergehung" 
iiberfliissig. Denn es ist selbstverstandlich, daB es nicht im Belieben 
des Verkaufers stehen kann, die Qualitat der zu liefernden Ware zu
ungunsten des Kaufers zu beeinflussen. Die Klausel tel quel deckt 
lediglich die Mangel, die dem Verkaufer beim AbschluB nicht bekannt 
waren oder die er beim AbschluB dem Kaufer mitgeteilt hat. Die Klausel 
ist in folgenden Usanzen enthalten: 

Hamburg, § 9: Bei tel quel verkauften Waren ist der Kaufer verpflichtet, 
jede Ware ohne Riicksicht auf die Qualitat zu empfangen, welche der 
Gattung nach der vertragsmiWigen Bezeichnung entspricht. 

Koln, § 21: Bei tel quel verkauften Waren ist der Kaufer verpflichtet, jede 
Ware ohne Riicksicht auf Qualitat zu empfangen, welche der Gattung 
nach der vertragsmaBigen Bezeichnung entspricht. 

Budapest, § 43: Nicht gesunde Ware zu iibernehmen, ist der Kaufer nur 
dann verpflichtet, wenn ihn der Verkaufer - selbst bei Kauf nach 
Muster oder auf Besichtigung - ausdriicklich darauf aufmerksam machte, 
daE die Ware nicht gesund ist, oder wenn die Qualitat der Ware mit dem 
Ausdruck tale quale bezeichnet worden ist. 

Wiener Warenborse, § 13: Die Ausdriicke "besichtigt und gut befunden" 
und "tel quel" entheben den Verkaufer der Haftung fiir die Qualitat 
der gekauften Ware, ausgenommen den Fall der Hintergehung. 

Wien, 1. P., § 16, s. Wiener Warenborse, § 13, ferner Linz, § 14, unter 
"besichtigt und gut befunden". Zusatz: Bei Ubernahmsverzug des Kaufers 
treffen jedoch diesen alle durch den Verzug begriindeten Kosten der 
weiteren Aufbewahrung sowie der Erhaltung der Ware. 

Wiener Holz, § 10, s. Wiener Warenborse, § 13. 
Prager Zucker, § 4: Bei Verkaufen tel quel ist Rohzucker ohne Riicksicht 

auf seine chemische Zusammensetzung verstanden. Die Lieferung muE 
mustergetreu erfolgen. 

Wiener Zucker, § 4: Ebenso. 
Hamburger Harz, § 16, s. Hamburg. 
Hamburger Gummi, § 16, s. Hamburg. 
Hamburger Drogen, § 16, s. Hamburg. 
Hamburger Kolonialwaren, § 16, s. Hamburg. 
Hamburger Kaffee, § 28, s. Hamburg, Zusatz: jedoch ist Andienung 

von Triagen ausgeschlossen. 
Ziiricher Seide, § 14: Der Verkaufer haftet nicht fiir Ware, die tel quel 

verkauft wurde. 
Gutachten der Berliner Handelskammer ffir Textilwaren 

(18305/1920) : 
Die in dem SchluEschein iiber 1000 kg Baumwollgarne angefiihrten 

Klauseln 1. tel quel ohne Reklamation und 2. gesunde, kaufmannsgute 
Ware konnen nicht nebeneinander bestehen. N ach Klausel 1 muE Garn 
angenommen werden, in welcher Beschaffenheit es auch geliefert wurde; 
nach Klausel 2 solI das Garn in jeder Beziehung frei von Fehlern sein. 
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Besichtigt und gut befunden. Besichtigt und akzeptiert. 
Besehen und akzeptiert. Besicht erkUirt 

Wahrend beirn AbschluB mit der Klausel tel quel die Qualitat der 
zu liefernden Ware keinem der beiden Partner bekannt war, ist bei 
Anwendung der Klausel "besichtigt und gut befunden" dem Verkaufer 
die Qualitat der Ware bekannt. Der Kaufer wird rechtlich so gesteIlt, 
als ob er die Ware tatsachlich besichtigt habe, ohne daB aber in Wirklich
keit eine Besichtigung vorausgegangen ist. 

Daraus ergeben sich aber verschiedene Folgerungen. Zunachst ist 
der Verkaufer verpflichtet, dem Kaufer aIle wesentlichen Mangel der 
Ware anzuzeigen1 ), wie ihn diese Verpflichtung ja auch beirn Kauf 
nach Muster trifft. Dann aber deckt die Klausel lediglich die bei einer 
eventuellen Untersuchung erkennbaren Mangel; denn der Kaufer wird 
ja so gesteIlt, als ob er die Ware besichtigt hatte; Mangel, die er auch 
bei der Besichtigung nicht hatte entdecken konnen, sind daher durch 
diese Klausel nicht gedeckt. Eine Miingelriige ihretwegen unterliegt 
den iiblichen Bestirnmungen fiir Mangelriige. 

Dieses Verhii.ltnis bringen die 1nnsbrucker Usanzen dadurch zum 
Ausdruck, daB sie sagen: "die Ware gil t als der Qualitat nach genehmigt". 
Ein Gegenbeweis steht damit dem Kaufer jederzeit offen. 

Die Klauseln setzen aber auch ein entsprechendes Vertrauens
verhaltnis zwischen Kaufer und Verkaufer voraus; daher ist es klar, 
daB eine Hintergehung von seiten des Verkaufers durch die Klauseln 
ebenso wie bei der tel-quel-Klausel nicht gedeckt sein kann. Anderseits 
ist der Verkaufer im FaIle einer nicht sofortigen "Obernahme der Ware 
durch den Kaufer zur Aufbewahrung mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes verpflichtet. 

Ob der Verkaufer verdorbene Ware liefern darf, wird sich aus dem 
einzelnen FaIle ergeben miissen. Denn einmal muB der Kaufer ja so 
gestellt werden, als ob er die'Ware besichtigt hatte, miiBte also auch 
verdorbene Ware annehmen. Dann aber, und das ist das Wesentlichste, 
ist der Verkaufer verpflichtet, dem Kaufer iiber aIle wesentlichen Mangel 
der Ware Mitteilung zu machen. 1st die Ware nicht gesund, dann muB 
er dies dem Kaufer mitteilen und dieser wird sich dann ja entscheiden, ob 
er die Ware unter der Klausel "besichtigt und gut befunden" genehmigen 
will. Deshalb scheinen mir auch die Usanzen der Budapester Produkten· 
borse zu eng gefaBt zu sein, wenn sie festlegen, daB der Verkaufer "gesunde 
Ware liefern muB". Gesund muB die Ware irnmer dann sein, wenn der 
Verkaufer beirn AbschluB nichts Gegenteiliges dem Kaufer mitgeteilt hat. 

Aus all dem geht hervor, daB eine 1dentifizierung der Klauseln 
"tel quel" und "besichtigt und gut befunden", wie sie in den Usanzen 

1) Staub zu § 360 D.H.G.B. 
Bouffier. Kaufvertragsklauseln 
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der Wiener WarenbOrse und der Borse fiir landwirtschaftliche Produkte 
vorgenommen wird, nicht dem Sinne der Klauseln entsprechen kann, 
weshalb eine gesonderte Auslegung dieser Klauseln auch fiir diese Usanzen 
vorzunehmen ist. 

In den Nebenbestimmungen decken sich dann im allgemeinen die 
heiden Klauseln. 

In den Usanzen heiBt es: 
Innsbruck, § 13: Die mit der Klausel "besichtigt und gut befunden" ohne 

andere Beifiigung abgeschlossene Ware gilt als der Qualitat nach akzeptiert, 
ausgenommen den Fall des Betruges. 

Erfolgt die Ubergabe nicht sofort, so ist der Verkaufer verpflichtet, 
solange der Kaufer mit der Empfangnahme nicht in Verzug ist, die Ware 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannesaufzubewahren. 

Wien, § 13, s. tel quei. 
Budapest, § 44: Hat der Kaufer erklart, daB er die Ware besichtigt und 

fiir gut befunden oder daB er die Ware qualitativ iibernommen habe, 
oder falls der Verkauf ohne Qualitatsgarantie erfolgt ist, so haftet der 
Verkaufer fiir die Qualitat nur insoweit, als er gesunde Ware liefern muB, 
ist jedoch gehalten, die Ware bis zu deren tatsachlichen Ubernahme mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes aufzubewabren. 

Linz, § 14: Der Ausdruck "besichtigt und gut befunden" enthebt den Lieferer 
der Haftung fiir die Qualitat der Ware, ausgenommen den Fall der Hinter
gehung. Hat die Ubergabe nicht sofort zu geschehen, so ist der Verkaufer 
verpflichtet, die Ware mit der Sorgfalt eines ordentliehen Gesehafts
mannes aufzubewahren. 

Wird von einer Partie Ware unter der Bezeichnung "besiehtigt und 
gut befunden" ein Teilquantum verkauft, so steht dem Verkaufer das 
Reeht zu, nach seiner Wahl irgend ein Teilquantum der besichtigten 
Gesamtpartie dem Kaufer zur Ubernahme zuzuweisen. 

Graz, § 14: Ebenso. 
Stettin, § 17: Sind am Platz befindliche Partien yom Kaufer "besichtigt 

und akzeptiert", so hat er hinsichtlich der Qualitat keine Anspruehe, 
auBer bei einer naehtraglichen Veranderung der Ware durch den Ver
kaufer. Das gleiche gilt bezuglich der QuantitM. 

Prag, § 13, s. Linz, § 14. 
Wien, 1. P., § 16, s. Linz, § 14. 
Prager Heu und Stroh, § 152: Wird Heu und Stroh fiir besichtigt und 

gut befunden verkauft, so haftet der Verkaufer nicht nur nach den N ormen 
des § 13, sondern auch fiir trockene Pressung. 

Innsbrueker Holz, § 8, s. Innsbruck, § 13, Abs. 1. 
Prager Holz, § 22: Ebenso. 
Wiener Holz, § 10: Ebenso. 
Stettiner Heringe, § 23: Bei Verkaufen nach erfolgter Besichtigung 

dureh den Kaufer oder dessen Beauftragten, bei auswartigen Kaufern 
durch deren Vertreter, gilt die Ware "als besehen und akzeptiert". Dem 
Kaufer steht in solchen Fallen ein nachtraglicher Anspruch nicht zu. 

Wiener Gerbstoffe, § 4: Bei allen Abschliissen in Knoppern hat der 
Verkaufer, auch wenn die Ware yom Kaufer besichtigt und fiir gut be
funden wurde, unter allen Umstanden, und zwar sowohl bei lediger Ware 
(alIa rinfusa) als auch bei der Fiillung in Sacken, fur die Egalitat der Ware 
zu haften. 
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c) Werksbefund 
1m Metallhandel findet sich dann noch die Klausel "Werksbefund", 

die besagt, daB die auf dem empfangenden Werk oder Lager getroffene 
Qualitatsbestimmung des gelieferten Materials ffir den gesamten AbschluB 
bindend sein soIl. 
Sohrotthandel, deutsoher, § 10, s. Werksgewioht. 

d) F. a. quo (Fair average quality). (Gute) Durchschnittsqualitat. 
Handelsgut mittlerer Art und Giite 

Das deutsche Handelsrecht bestimmt in § 360 H.G.B., das oster
reichische in Artikel 335 H.G.B., daB dann, wenn im Vertrage keine 
Vereinbarung iiber die Qualitat der zu liefernden Ware getroffen sei, 
ein Handelsgut mittlerer Art und Giite zu leisten sei. Das gleiche bringen 
im allgemeinen die Klauseln "Durchschnittsqualitat" und "f. a. qu." 
zum Ausdruck. 

SinngemaB handelt es sich in allen Fallen urn eine Durchschnitts
qualitat von Handelsgut, nicht etwa um eine Durchschnittsqualitat der 
Ware schlechthin; rein sprachlich hingegen ist der Begriff "Handelsgut 
mittlerer Art und Giite" enger zu fassen als der Begriff "Durchschnitts
qualitat". Will man die Bezeichnung "gute Durchschnittsqualitat" von 
der Bezeichnung "Durchschnittsqualitat" unterscheiden, so wird man 
wohl zunachst die "durchschnittliche Qualitat" umgrenzen miissen und 
eine Lieferung von "guter Durchschnittsqualitat" als eine iiber dem 
Durchschnitt der Durchschnittsqualitat liegende Giiteklasse festlegen. 
1mmerhin machen Praxis und Usanzen diesen Unterschied kaum. 

Da nun iiberall da, wo der Ausfall der Produktion nicht allein vom 
menschlichen Willen abhangig ist, mit den jeweiligen Ergebnissen auch 
die durchschnittlichen Qualitaten schwanken, bestimmen die Usanzen, 
um dieser "zeitlich qualitativen Veranderlichkeit des Verkehrsobjektes 
Rechnung zu tragen"l), daB die Durchschnittsqualitat jeweils am Orte 
und zur Zeit der Erzeugung bzw. im "Oberseeverkehr am Orte und zur 
Zeit der Verladung ermittelt werde. Vielfach tragen die Klauseln dann 
auch noch den Zusatz "gute Durchschnittsqualitat am Orte und zur 
Zeit der Verschiffung", "fair average quality of the seasons shipment, 
at time and place of shipment". 

Von den beiden Usanzen, die eine Erlauterung dieser Klauseln 
vornehmen, ist die Erklarung der Rheinisch-Westfalischen Produkten
borsen besonders zu beachten, da sie mittlere Qualitat von Durchschnitts
ware bei auslandischen Getreiden verlangt, also die Bestimmungen des 
Handelsrechtes, das lediglich mittleres Handelsgut verlangt, einengt. 

1) Oberparleiter: Gesammelte Beitrage, S. 35. 
3' 



36 Qualitatsklauseln 

Danzig, § 10: 1st uber die Beschaffenheit der Ware nichts vereinbart, so 
ist Ware mittierer Art und Gute (Durchschnittsqualitat) zu liefern. 

Hierunter und unter Bezeichnungen wie "Durchschnittsqualitat", 
"Handelsgut mittlerer Art und Gute", "f. a. qu." und ahnlichen Aus· 
drncken ist zu verstehen: 

a) bei Danziger Getreide und anderen Danziger landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen die mittiere Art und Gute des Wachstums in dem in 
Betracht kommenden Erntejahr; 

b) bei anderem Getreide und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
die mittlere Art und Gute der Abladungen von Durchschnittsware 
des Abladeortes und der Abladezeit vom Ursprungsland (gute Durch· 
schnittsqualitat der deutsch·niederlandischen fair average quality der 
eng ischen Vertrage). Die Ware muB im Sinne der erwahnten Vertrage 
gesund sein. 

Rheinisch-Westfalische, § 5: Bei den Verkaufen ohne Probe mull Ware 
von mindestens Durchschnittsqualitat geliefert werden. 

Unter "Durchschnittsqualitat", "Gute Durchschnittsqualitat", "HandeIs
gut mittlerer Art und Gute", "f. a. qu." und ahnlichen Ausdriicken sowie 
beirn Fehlen einer naheren Beze'chnung ist zu verstehen: 

1. bei inlandischen Getreiden: die mittlere Qualitat des Wachstumes 
in dem in Betracht kommenden Erzeugungsgebiet und Erntejahr; 

2. bei auslandischen Getreiden: Die mittlere Qualitat der Abladungen 
von Durchschnittsware des Abladeortes zu der betreffenden Zeit. 

Wien, l. P., § 31: Wurde Ware einer bestimmten Provenienz ohne Muster 
oder f. a. quo verkauft, so ist die vereinbarte Provenienz in der Durch
schnittsqualitat der Ernte des betreffenden Jahres zur Zeit der Abladung 
zu liefern, widrigens der Kaufer nach MaBgabe der Abweichung von der 
Durchschn'ttsqualitat den Minderwert oder die Rucknahme der Ware 
fordern kann. 

e) Average - Even running 
Die beiden Ausdriicke finden sich lediglich in den Wiener und Bremer 

Baumwollusanzen. 1st im Vertrage eine bestimmte Qualitat der zu 
liefernden Ware vereinbart, so konnte sich durch Lieferung von teils 
besserer und teils minderwertiger Ware im Durchschnitt die vereinbarte 
Qualitat ergeben. Will man dem Verkaufer dieses Recht ausdriicklich 
zugestehen, dann kann man dies durch die W orte "im Durchschnitt", 
"average" zum Ausdruck bringen. Hat aber der Kaufer aus irgend
welchen Griinden, z. B. der Weiterverarbeitung, ein Interesse an dem 
Erhalt gleichmaBiger Ware und geht dies nicht ohne weiteres aus der 
Natur des Abschlusses hervor, so bringt er dies durch die Worte "gleich
maBig", "gleichlaufend", "even running" zum Ausdruck. 

In den Usanzen heiSt es: 
Bremer Baumwollborse, § 28: Wenn nicht ausdrucklich Durchschnitts

qualitat bedungen ist, ist stets gleichlaufende Klasse (even running) 
verstanden. Bei gleichlaufender Klasse sind Abweichungen bis zu je 
einer Klasse unter oder uber der genannten Klasse gestattet. Die 
Abweichungen werden gegeneinander kompensiert. Bei Stapelgarantie 
darf minderer Stapel nicht durch bessere Klasse kompensiert werden. 
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Der Befund nach Klasse und Stapel muB getrennt aus dem Zertifikat 
ersichtlich sein. 

Wiener Baumwolle, § 30: Wenn vom Verkaufer der AbschluB von Nord
amerika-Baumwolle nicht ausdriicklich average (Klasse durchschnittlich) 
bemerkt wurde, so ist stets gleichlaufende Klasse (even running) verstanden. 

f) Auf Besicht. Auf Probe 
Der mit der Klausel "auf Besicht" oder "auf Probe" geschlossene 

Vertrag ist unter der in dem Willen des Kaufers liegenden Bedingung 
geschlossen, daB er die Ware besehen oder priifen und genehmigen werde. 

Gesetzlich geregelt ist der Kauf "auf Besicht" und "auf Probe" in 
den Paragraphen 495 und 496 des D.B.G.B. und in dem Artikel 339 des 
osterreichischen H.G.B. Es liegt hier ein Vertragsverhaltnis vor, hei 
dem nur der Verkaufer gebunden ist, dem Kaufer es aber freigestellt 
ist, ob er die Ware priifen und genehmigen will. Selbstverstandlich 
treffen auch ihn aus dem Vertrag Verpflichtungen. 

Und zwar ist zu unterscheiden, ob die Ware beirn AbschluB bereits 
zum Besicht oder zur Probe iibergeben wurde, oder ob eine "Obergabe 
noch nicht stattgefunden hat. 1m ersteren Falle hat der Kaufer die 
Verpflichtung, innerhalb der ihm gesetzten Frist zu erkiaren, ob er 
die Ware genehmigt. Antwortet er in dieser Frist nicht, so gilt die Ware 
als genehmigt. Lediglich die ErkHirung, daB er die Ware nicht genehmige, 
laBt den Vertrag als nicht geschlossen erscheinen, und zwar mit Wirkung 
ex tunc, da die Bedingung eine aufschiebende war. 

rst aber die Ware noch nicht iibernommen, daher anderwarts zu 
besichtigen, so gilt ein Stillschweigen des Kaufers innerhalb der ver
einbarten Frist als Nichtgenehmigung. Der Vertrag wird lediglich durch 
die innerhalb der Frist abgegebene Erklarung der Genehmigung der 
Ware wirksam. 

Dieser Auffassung und Festlegung der Klauseln folgt auch die 
Mehrzahl der Usanzen, soweit sie sich nicht lediglich auf die Bestirnmung 
der Erklarungsfristen beschranken. Nur die Usanzen des Stettiner 
Produktenhandels vertreten eine abweichende Ansicht. Nach diesen 
steht es nicht im Belieben des Kaufers, ob er priifen oder genehmigen 
werde. Hier gilt der Kauf unbedingt abgeschlossen und nur bei einem 
Abweichen der Qualitat der Lieferung von der des Vertrages iiber 1 % 
hat der Kaufer das Recht, die Ware zuriickzuweisen. In diesem Falle 
gilt dann der Vertrag als nicht geschlossen. 

Die Platzusanzen Hamburgs nennen den Riicktritt des Kaufers 
Wandelung; hier wird also ebenfalls ein unbedingter AbschluB ange
nommen, dessen Riickgangigmachung nur Wirkungen ex nunc nach 
sich ziehen kann. 

Eine Sonderstellung nehmen dann noch die Usanzen Hamburgs 
fiir den Butterhandel ein, bei denen ein Stillschweigen innerhalb der 
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vereinbarten Frist allgemein als Genehmigung gilt, wahrend bei sa.mt
lichen iibrigen Usanzen Stillschweigen als Ablehnung gedeutet wird. 

1st die Ware einmal genehmigt, so ist eine spatere Mangelriige 
wegen offensichtlicher Mangel nicht mehr zulassig. FUr geheime Mangel 
gelten die allgemeinen RegeIn des Handelsrechtes. Wenn einige Usanzen 
sagen, daB "spatere Reklamationen nicht mehr zulassig seien", so kann 
sich dies lediglich auf die offensichtlichen, nicht aber auf die geheimen 
Mangel beziehen. 

Der Kauf auf Besicht bzw. auf Probe ist in folgenden Usanzen 
beriicksichtigt: 

Hamburg, § 7: Bei Kaufen "auf Nachstechen" oder "auf Besicht" kann 
der Kaufer nur Wandelung verlangen. 

Diesbeziigliche Erklarungen sind bis zur Borse des der Andienung 
bzw. dem Abschlusse folgenden Tages abzugeben. 

Koln, § 15: Ein Kauf "auf Besicht" ist unter der Bedingung geschlossen, 
dall die Ware bei der im Zweifel unverzuglich zu erfolgenden Besich
tigung dem Kaufer zusagt. 1st dies nicht der Fall, so ist ein Geschaft 
uberhaupt nicht zustande gekommen. 

Bern, § 14: rst bei Kaufen auf Besichtigung die Ware vom Kaufer besichtigt 
und anerkannt, so ist eine Reklamation gegen deren Qualitat nicht mehr 
zulassig. 

Bessere als die im Kaufe bedungene Ware kann nicht zuruckgewiesen 
werden. 

Budapest, § 20: Der Kaufer mull "auf Besichtigung" gekaufte Ware, 
im Falle sie in Budapest lagert, unverzuglich besichtigen und sich hin
sichtlich deren Annahme sofort erklaren, widrigenfalls das Geschiift als 
nicht geschlossen gilt. 

Danzig, § 12: Beim Kauf von Ware auf Besicht ist dem Kaufer zur Be
sichtigung rechtzeitig Gelegenheit zu geben. Besichtigungsscheine mUssen 
bis 9 Uhr vormittags im Besitz des Kaufers sein. Erhalt der Verkaufer 
bis 13 Uhf des auf den Kauf folgenden Werktages und rechtzeitiger 
Verstandigung des Besichtigungsscheines keine Nachricht, dall die Ware 
nicht angenommen wird, so gilt das Geschaft als zustande gekommen. 
1m FaIle der Nichtannahme bedarf es der Angabe von GrUnden nicht. 

Stettin, § 12: 1st auf Besicht verkauft, so braucht der Kaufer die Ware 
nur abzunehmen, wenn sie den vertraglichen Bestimmungen entspricht, 
oder der festgestellte Minderwert 1 % nicht ubersteigt. Lehnt der Kaufer 
bei grollerem Minderwert die Abnahme ab, so gilt das Geschaft als nicht 
geschlossen. FUr die Besichtigung gelten die in § 18 vorgeschriebenen 
Fristen. 

Zurich, § 14, s. Bern, § 14. 
Ham burger Butter, § 6: Auf Besicht gekaufte Ware ist spatestens am 

Vormittag des der Anzeige der Ankunft bzw. Besichtbereitschaft der 
Ware folgenden Tages zu besehen. Eine Erklarung ist andiesem Tage 
bis nachmittags 1 % Uhr zu geben; erfolgt bis dahin keine Erklarung, 
so gilt die Ware als genehmigt. Eine einmal genehmigte Ware kannwegen 
spater sich etwa herausstellender Mangel nicht zur Verfiigung gestellt 
werden, soweit es sich nicht um verborgene Mangel handelt. 

Hamburger Kolonialwaren, § 16, s. Koln, § 15, ohne die Worte: im 
Zweifel unverziiglichen ... 
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Hamburger Harz, § 14: Ein Kauf auf Besicht ist unter der Bedingung 
geschlossen, daJl die Ware bei der Besichtigung dem Kaufer zusagt. 

- - § 3: Geschiifte, die auf Besicht, auf Nachstechen und laut Probe auf 
N achstechen geschlossen sind, geIten als genehmigt, wenn nicht der Kaufer 
"bis zur Borse" des auf den Geschiiftsabschlull folgenden Werktages 
dem Verkaufer eine gegenteilige Erklarung abgibt. 

Hamburger Drogen, §§ 14, 3, s. Harz. 
Hamburger Gummi, §§ 14, 3: Ebenso. 
Hamburger Kakao, § 16, s. Koln, § 15 und § 16, Abs. 1, Zusatz: Wird 

der Kaufer an der Untersuchung der Ware oder Abgabe der Erklarung 
durch hohere Gewalt oder durch von ihm zu vertretende Umstande ver
hindert, so hat er dies dem Verkaufer ungesaumt anzuzeigen und ist dem 
Kaufer alsdann eine angemessene Verlangerungsfrist zu gewahren. 

Wiener Baumwolle, § 19: Ein Verkauf auf Besicht ist von seiten des 
Kaufers ein bedingter und tritt erst in Kraft, wenn derselbe die Ware 
besichtigt und genehmigt hat, wonach hinsichtlich der Qualitat keine 
Reklamation mehr statthaft ist. Die Besichtigung oder Bemusterung 
von seiten des Kaufers bzw. dessen Genehmigung hat, wenn nichts anderes 
vereinbart wurde, binnen 24 Stunden von dem Tage, an welchem die 
Ware besichtigt oder bemustert werden kann, zu erfolgen, wobei Sonn
und Feiertage ausgeschlossen sind. Versaumt der Kaufer diese Frist, 
so ist der Verkaufer nicht mehr an seinen Antrag gebunden. Kommt 
kein Geschiift zustande, so sind gezogene Muster wieder zuruckzustellen. 

Altmetall, § 2: Ware, die nicht auf Besicht gekauft ist, kann wegen offen
sichtlicher Mangel spater nicht beanstandet werden. 

g) Auf Nachstechen. Auf Nachziehen. Laut Probe auf 
Nachstechen 

Wahrend beim Kauf "auf Probe" oder "auf Besicht" es im Belieben 
des Kaufers stand, ob er priifen und genehmigen wollte, liegt beirn Kauf 
"auf Nachstechen" eine weitergehende Bindung des Kaufers vor. Hier 
ist der Kaufvertrag unter der Bedingung geschlossen, daB vertrags
gemaBe Ware geliefert werde. Der Kaufer ist verpflichtet, innerhalb 
einer bestirnmten Frist die Ware durch Entnahme einer Probe aus der 
gelieferten Menge (mittels Stechers beim Kaffee, durch Herausziehen 
aus den Baumwollballen) zu priifen. Entspricht die Ware der vertrags
maBigen Bestirnmung, so wird der Vertrag wirksam, entspricht sie nicht 
der vertragsmaBigen Bestirnmung, so kann der Kaufer· yom Vertrage 
zuriicktreten, er kann Wandelung verlangen, das heiBt aber mit Wirkung 
ex nunc. Ein Recht auf Empfangnahme der Ware unter Minderung 
des Kaufpreises steht dem Kaufer irn allgemeinen nicht zu. 

Lagert die Ware nach dem Nachstechen noch beim Verkaufer, 
so ist eine Umlagerung ohne Genehmigung des Kaufers wie beirn Kauf 
auf Besicht nicht zulassig. 

In den Usanzen des Konigsberger Produktenhandels findet sich 
die inhaltlich der Vertragsbestimmung "auf Nachstechen" identische 
Klausel "bis auf stimmende Nachprobe". 
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Die Klauseln sind in folgenden Usanzen beriicksichtigt: 
Hamburg, § 7, s. auf Besicht. 
Kaln, § 16: Beim Kauf auf Nachstechen oder laut Probe auf Nachstechen 

iibernimmt der Verkaufer keine Gewahr fUr die vertragsmailige Be
schaffenheit der Ware. Das Recht, yom Geschaft zurUckzutreten, hat 
der Kaufer nur, wenn die Priifung ergibt, dail die Ware den vertrags
mafiigen Bedingungen nicht entspricht. Das Recht auf Empfang unter 
Minderung des Kaufpreises steht ihm in diesem FaIle nicht zu. 

Hamburger Kolonialwaren, § 17, s. Kaln, § 16. 
Hamburger Harz, § 15, s. KOln, § 16. 
- -, § 24, s. Hamburger Harz auf Besicht, § 24. 
- -, § 3, s. Hamburger Harz auf Besicht, § 3. 
Hamburger Drogen, § 15, s. Kaln, § 16. 
- -, § 24, s. Hamburger Harz auf Besicht, § 24. 
- -, § 3, s. Hamburger Harz auf Besicht, § 3. 
Hamburger Gummi, § 10, s. Koln, § 16. 
- -, § 7, s. Hamburger Harz auf Besicht, .§ 3, mit dem Zusatz: bis zur 

Barse des auf die Andienung bzw. den Geschiiftsabschluil ... 
Ham burger Kakao, § 16, s. Koln, § 16. 
- -, § 3, s. Hamburger Harz, § 3. 

h) Nach Besicht 
Der Kauf "nach Besicht" deckt sich in seinen Wirkungen irn all

gemeinen mit dem friiher erwahnten Kauf mit den Klauseln "besichtigt 
und gut befunden" und ahnlichen. Dem Kaufer steht hier die gesamte 
Ware vor dem AbschluB zwecks Besichtigung zur Verfiigung; es kann 
daher wegen offensichtlicher Mangel spater eine Mangelriige nicht mehr 
geltend gemacht werden. Anderseits ist der Verkaufer verpflichtet, 
den Kaufer auf alle wesentlichen Mangel der Ware beirn AbschluB auf
merksam zu machen l ). Wegen geheimer Mangel gelten die iiblichen 
Vorschriften des Handelsrechtes. In diesem Sinne ist die Klausel "nach 
Besicht" auch in den folgenden Usanzen enthalten: 
Berliner auslandische Holzer, § 7: Bei einem Kauf auf Besicht sind 

Mangelriigen ausgeschlossen. 
Hamburger Holzusanzen, § 5: 1st ein Kauf nach erfolgter Besichtigung 

durch den Kaufer oder dessen Bevollmachtigten abgeschlossen, so ist 
diesichtbar erkennbar gewesene Beschaffenheit der Ware fiir die Lieferung 
maBgebend. 

Wiener Hob, § 146: Bei Verkaufen auf Besicht ist, wenn die Blatter des 
Bundes in der Reihenfolge ihrer Erzeugung entsprechend dem Wuchs 
zusammengelegt sind, jede spatere Bemangelung der Qualitat ausge
schlossen, ausgenommen den Fall der Hintergehung. Der Verkaufer haftet 
in keinem FaIle fiir Mangel, die sich erst bei oder nach der Verarbeitung 
zeigen oder erkennbar werden. 

Berliner Brennholz, § 7: Bei Kaufen nach Besichtigung sind Riigen 
wegen heimlicher Mangel zulassig. 

Berliner Fett, § 10: Ware, die nach erfolgter Besichtigung gekauft ist, 
kann wegen nicht verborgener Mangel nicht beanstandet werden. 

1) Staub: Kommentar zu § 360 D.H.G.B., Anm. 5. 
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i) Nach Muster. Nach Probe 
Der Kauf nach Muster oder nach Probe ist ein unbedingter Kauf, 

bei dem der Verkaufer zusichert, daB die Ware mit dem Muster bzw. 
der Probe iibereinstimmtI). Das wesentliche Merkmal des Vertrages 
besteht einmal in dem Endgiiltigen seines Abschlus8eB und dann in der 
Verpflichtung des Verkaufers, mustergetreue Ware zu liefern. 

Diese beiden Punkte sind es denn auch, die in den Usanzen vor
nehmlich behandelt werden. Beziiglich der Gebundenheit des Kaufers 
werden zunachst nahere Angaben iiber die Frist der Untersuchung der 
Ware auf ihre ProbegemaBheit gegeben, die von Platz zu Platz und von 
Usanzen zu Usanzen wechseln. 1m Zweifel gelten die allgemeinen Vor
schriften des Handelsrechtes, dahin gehend, daB eine Untersuchung 
ohne schuldhaftes Zogern zu erfolgen habe. tJber die Untersuchungs
pflicht des Kaufers im Flaschenweinhandel sagt z. B. ein Gutachten 
der Handelskammer Oppeln, daB der Kaufer (als Wirt) die Untersuchung 
nicht erst bei der VerauBerung im weiteren Geschaftsverkehr vorzu
nehmen habe, sondern bereits vorher. 

Die Priifung der Proben und Muster wie auch die Priifung der 
gelieferten Ware seIber hat im allgemeinen mit der Sorgfalt eines ordent
lichen Kaufmannes zu geschehen und erstreckt sich lediglich auf die 
am Muster oder der Probe bzw. an der Ware wahrnehmbaren, offen
sichtlichen Mangel. Geheime Mangel, soweit nicht die Haftung des 
Verkaufers ausgeschlossen wird, unterliegen den allgemeinen V orschriften 
des Handelsrechtes iiber Mangelriige. 1m iibrigen ist der Verkaufer 
verpflichtet, dem Kaufer alle der Ware anhaftenden Mangel, insbesondere, 
wenn sie am Muster nicht oder nur bei besonderer Aufmerksamkeit 
wahrnehmbar sind, beim GeschaftsabschluB anzuzeigen. 

Die Verpflichtung des Verkaufers zur Lieferung mustergetreuer 
Waren ist ebenfalls von Ware zu Ware verschieden, je nachdem eine 
vollkommene Mustergetreuheit der Lieferung im Belieben des Verkaufers 
steht, oder der Ausfall der Lieferung nicht allein yom menschlichen 
Erzeugungswillen bestimmt wird. Daher wird einmal vollkommene 
Mustergetreuheit, ein andermal nur annahernde Mustergetreuheit ver
langt, wahrend einige Usanzen sogar den Kauf nach Muster mit dem 
nach Typenmuster identifizieren und so dem Verkaufer weitgehende 
Abweichungsmoglichkeiten in der Lieferung zugestehen. 

Von wichtigen Gutachten waren aus der Textilbranche Gutachten 
der Handelskammer Oppeln (8. Juli 1904) und Liegnitz (8. Juli 1921) 
zu erwahnen, die fiir Lieferung von Stoffen vollkommene Mustergetreuheit 
verlangen, und ein Zittauer Gutachten (Dezember 1909), das fiir Schiirzen 

1) Staub: Kommentar zu § 382 D.H.G.B.; osterreichischen H.G.B., 
Art. 340. 
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auch betreffs der Farben'ldentitat mit dem Muster verlangt. 1m Gegen
satz dazu stehen die unten angefiihrten Usanzen, die sich in der Haupt
sache auf Ernteprodukte beziehen, also in erster Linie auf Produkte, 
die von dem Ausfall der Ernte und nicht vom menschlichen Erzeugungs
willen abhangig sind. 1m Kohlenhandel wurde ein Gutachten (Berliner 
Handelskammer 1913) erstattet, das den Lieferanten bei der Klausel 
"Qualitat wie gelieferte Probewaggons" lediglich verpflichtet, Kohle 
aus den genanuten Distrikten und mit der angegebenen Siebung zu 
liefern, wahrend fiir den Kokshandel ein Gutachten (Berlin 1910) dahin 
lautete, daB fiir Qualitat und Ausfall keine Garantie iibernommen werde 
und lediglich Lieferung aus der vereinbarten Anstalt erfolgen miisse. 

Zwei weitere Puukte finden in den Usanzen behn Kauf nach Probe 
noch eingehende Beachtung, der erste betrifft die Sicherung des Musters 
vor Vertauschungen und Verwechslungen, der andere die Tragung der 
Kosten der Probenahme und Musterziehung sowie die Eigentumsverhalt
nisse an den Mustern und Proben. 

Zur Sicherung der Proben und des Musters wird hn allgemeinen 
verlangt, daB das Muster versiegelt aufbewahrt werde. Nur danu ist 
eine unbedingte Gewahr fiir die Identitat des Musters behn Geschafts
abschluB mit dem bei einer eventuellen MangeIriige vorgelegten Muster 
gegeben. Liegt kein gesiegeltes Muster vor, danu gelten im allgemeinen 
nicht die strengen Qualitatsvorschriften bzw. es wird dem Muster nicht 
die entscheidende Bedeutung beigelegt. Die einzeluen Usanzen weichen 
in der Festlegung betrachtlich voneinander ab, weshalb auf diese selbst 
verwiesen werden kanu. 

Derjenige Kontrahent, dem die Probe oder das Muster zur Auf
bewahrung iibergeben wurde, hat fiir die Vorlegung im Streitfalle Sorge 
zu tragen. 1st er fahrlassiger- oder schuldhafterweise dazu nicht mehr 
in der Lage, so trifft ihn die Beweislast im Streite. Die Vermutung 
spricht in solchen Fallen zugunsten des Gegeukontrahenten 1). 

Die Kosten der Probenahme und Musterziehung hat hn allgemeinen 
der Verkaufer zu tragen. Die diesbeziiglichen Regelungen sind in den 
Usanzen zu finden. 

Ob die dem Kaufer iibergebenen Muster und Proben als ein Teil 
der Erfiillung anzusehen sind, ist strittig. Man wird im Zweifel sagen 
konnen, daB das Muster bzw. die Probe einen besonderen, von der Vertrags
erfiillung getrenuten Zweck hat, daB infolgedessen der Kaufer sich die 
Proben bzw. Muster nicht auf die Erfiillung anrechnen zu lassen 
oder zu bezahlen braucht 2). Jedoch nehmen auch hier die Usanzen 
verschiedene Stellung ein, weshalb aus diesen ein einheitliches Urteil 
sich nicht fallen laBt. 

1) Staub: Kommentar zu § 382 D.H.G.B., Anm. 9. 
2) Staub: Kommentar zu § 382 D.H.G.B., Anm. 11. 
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Der Kauf nach Probe bzw. nach Muster findet sich in folgenden 
Usanzen: 

Innsbruck, § 12: Bei Verkauf nach Muster hat der Verkaufer das Muster 
mit einem Siegel verschlossen oder amtlich plombiert dem Kaufer zu 
iibergeben bzw. auf eine andere zweckentsprechende .Art vor Verwechs
lungen sicherzustellen. Jedes andere Muster kann nur als Type zur all
gemeinen Orientierung iiber die hauptsachlichsten Eigenschaften der 
Ware gelten. Wer fehlerhafte oder nicht gesunde Ware verkauft, ist auch 
beim AbschluB nach Muster verpflichtet, vor AbschluB des Geschaftes 
dem Kaufer den Fehler ausdriickllch bekanntzugeben, widrigens er 
gesunde Ware liefern muE. 

Koln, § 15: Bei der Priifung von Mustern (Proben) braucht der Kaufer 
nicht mehr als die gewohnliche Sorgfalt anzuwenden. Der Verkaufer hat 
den Kaufer auf die ihm bekannten, nicht oder nur bei besonderer Auf
merksamkeit erkennbaren Fehler, insbesondere Geruch und Kaferbesatz, 
aufmerksam zu machen. 

-, § 22: Entnommene Proben sind yom Kaufer zu bezahlen. Die Kosten 
der ersten Probenahme, die yom Lagerhalter oder am Kai berechnet 
werden, tragt der Kaufer, bei c- und f- und Cif-Geschaften der Kaufer. 

Wien, § 12: Bei Verkauf nach Muster muB auf Verlangen des einen Vertrags
teiles das Muster mit dem Siegel des Verkaufers verschlossen oder amtlich 
plombiert, dem Kaufer iibergeben werden. 

Wer fehlerhafte oder nicht gesunde Ware "nach Muster" verkauft, 
hat den Fehler, sofern er nicht bei Besichtigung des Musters erkennbar 
ist, dem Kaufer bei AbschluB ausdriicklich bekanntzugeben. 

Bern, § 10: Bei Verkaufen nach Muster gilt in Streitfallen als maB
gebendes Muster: 

a) dasjenige, welches dem Kaufer yom Verkaufer versiegelt oder in 
ahnlicher Weise verschlossen iibergeben wurde; 

b) dasjenige, welches von beiden Kontrahenten versiegelt oder in ahn
Hcher Weise gehorig verschlossen dem Borsenvorstand oder einem Dritten 
zur Aufbewahrung iibergeben wurde und dessen VerschluB unverletzt 
geblieben ist; 

c) bei einem GeschaftsabschluB, dem ein ungesiegeltes Muster zugrunde 
liegt, dasjenige, welches von beiden Parteien anerkannt wird; andernfalls 
gilt es nur als Typmuster; 

d) ist der Kaufer nicht in der Lage, das ihm gegebene Muster vorzuweisen, 
so wird die gelieferte Ware als mustergetreu vermutet, es sei denn, daB 
der Kaufer das Gegenteil beweist; 

e) in allen Fallen steht dem anderen Kontrahenten der Gegenbeweis offen. 
Breslau, § 25: Bei Verkauf nach Muster ist die Ubereiustimmung der Ware 

mit dem Muster erforderlich. 
Budapest, § 40, s. Innsbruck, § 12, Abs. 1. 
Cottbus, § 26, s. Koln, § 15, mit Anderung: statt "Kaferbesatz": "fremde 

Beimischungen" . 
Danzig, § 11: Bei Verkauf nach Muster ist dieses maBgebend, ausgenommen 

bei Futtermitteln. Hier gilt Verkauf nach Probe als ungefahre Probe 
(Type), sofern nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist. Die Be
schaffenheit einer Futtermittelprobe gilt nicht als Zusicherung von Eigen
schaften der verkauften Ware. 

Bei Priifung von Mustern hat der Kaufer nicht mehr als die gewohnliche 
Sorgfalt anzuwenden. Der Verkaufer muB den Kaufer auf die ihm be-



44 Qualitatsklauseln 

kannten, nicht oder nur bei besonderer Aufmerksamkeit erkennbaren 
Fehler, insbesondere Geruch und Feuchtigkeit, aufmerksam machen. 

Flensburg, § 20: Nach Probe oder unter ahnlicher Bedingung gekaufte 
Ware gilt als genehmigt, wenn nicht am nachsten Werktag nach Empfang 
der Waredem Verkaufer der Kaufer eine gegenteilige Anzeige abgibt. 
Wird der Kaufer daran durch hohere Gewalt gehindert, so hat er dies 
dem Verkaufer ungesaumt mitzuteilen. 

-, § 19: Auf Probegenehmigung gekaufte Ware gilt als genehmigt, 
wenn nicht der Kaufer am nachsten Werktag nach Empfang der Probe 
eine gegenteilige Anzeige an den Verkaufer abschickt. 

FI ens burger Getreide, § 21, s. Flensburg, § 19. 
Graz, §§ 60, 61, s. Wien, 1. P., §§ 29, 30. 
Hamburger Getreidehandler, No.1: Von jeder Partie steht dem Kaufer 

1 kg Probe umsonst zu; weitere Proben sind auf Verlangen ebenfalls zu 
verabfolgen, mUssen aber dem Verkaufer zum Kaufpreis vergiitet werden. 

- -, No.2: Ebenso. 
- -, No.4: Von je 50000 kg .... 1 kg Probe .... 
- -, No.2 bis 16 (ohne 7 und 780): Einwendungen gegen versiegelte Kauf-

proben sind dem Verkaufer am folgenden Borsentag nach ihrer tIber
lieferung bis 2 Uhr, Sonnabend bis 1 Uhr nachmittags schriftlich anzu
melden. 

Halle, § 4, s. Koln, § 15, mit Zusatz: Wer Ware zum Verkauf anbietet, 
die Mangel aufweist, hat dies auch beim Kauf nach Probe vor Abschlull 
des Geschiiftes dem Kaufer ausdriicklich bekanntzugeben. 

Kiel, § 21: Bei Verkaufen nach Muster oder Durchschnittsmuster gelten 
die Verkaufsmuster a.ls ungefahre, soweit nichts allderes vereinbart ist. 

Linz, §§ 62, 63, s. Wien, I. P., §§ 29, 30. 
Mittel- und Suddeutsche, § 62: Bei Verkauf nach Muster ist dieses 

maBgebend. Kleinheit ulld Handhabung sind zu berucksichtigen. 
Bei der Priifung ... , s. KOln, § 15, mit Erganzung: Geruch, Feuchtigkeit, 

fremde Bestandteile. 
Rheinisch-Westfiilische, § 4, s. Koln, § 15. 

§ 3: Die Kaufproben gelten als ungefahr, Kleinheit ulld Handhabung 
sind zu berucksichtigen. 

Stettin, § 3: Der Verkaufer hat dem Kaufer Fehler und Mangel der Ware, 
die am Kaufmuster nicht wahrnehmbar sind, vor dem GeschaftsabschluB 
ausdrUcklich anzuzeigell. 

§ 17: Bei Verkauf "loco nach Muster" gelten hinsichtlich der Mangel
riige die Vorschriften des § 18. 

Wien, 1. P., § 29: BeiVerkaufen nach offenem Muster mull dieWare muster
treu geliefert werden, jedoch begrundet die naturgemaB eingetretene 
Abweichung eines offenen Musters gegenuber der gelieferten Ware keinen 
Anspruch auf Entschadigung. Wesentliche Abweichungen vom Kauf
muster begriinden nach MaBgabe derselben einen Anspruch des Kaufers 
auf Minderwertsentschadigung oder auf ZUrUckweisung der gelieferten 
Ware. 

§ 30: Bei Verkaufen nach gesiegeltem Muster muB die Ware dem Kauf
muster genau entsprechen. Jede Abweichung begrundet nach MaBgabe 
derselben einell Anspruch des Kaufers auf Minderwertsentschadigung 
oder auf Zuriickweisung der gelieferten Ware. 

Zurich, § 9, s. Bern, § 10. 
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Prager Reis, § 320: Bei Verkauf nach Muster hat del' Kaufer das Recht, 
bei Qualitatsunterschied bis 3% auf Annahme unter Minderwertsvergiitung: 

bei Qualitatsunterschied uber 3 % ohne vereinbarle Minderwertsklausel 
auf ZUrUckweisung del' Ware odeI' auf Ubernahme mit Minderwerts
vergiitung; bei ZUrUckweisung stehen ibm die ublichen Rechte (in § 41 
des allgemeinen Teiles del' Prager Usanzen enthalten) zu. 

Breslauer Samen, § 75: FUr Waren aus dem schlesischen Produktions
gebiet gilt das yom Verkaufer ubergebene Verkaufsmuster als maJlgebend 
fUr die 1dentitat del' Lieferung, auch wenn sich auf del' Mustertute del' 
Aufdruck Typenmuster befindet. Bei Geschaften nach Typenmuster 
odeI' nach ungefahrer Probe muJl hierauf besonders hingeweisen werden. 
Del' Aufdruck auf del' Mustertute allein geniigt ohne besonderen Hinweis 
nicht. 

Chemnitzer Samen, § 57: Bei Geschaften nach Muster wird ein Spiel
raum nicht gewahrt. 

Hamburger Samen, § 5: Ais Nachstechproben stehen dem Kaufer un
entgeltlich zur Verfiigung bei 100 bis 500 kg 250 g, bei 500 bis 2500 kg 
500 g, fUr weitere je 500 kg je 500 g. Weitere Proben miissen dem Kaufer 
gegen Bezahlung verabfolgt werden. 

Konigsberger Samen, § 5: Geschaften laut Probe odeI' "nicht geringer 
als Typenmuster" wird diesel' Spielraum nicht gewahrt. 

Stettiner Samen, § 12: Ebenso' mit Zusatz: Angebote seidenhaltiger 
Typenmuster sind zuHissig. 

§ 12: Angemeldete Stuckmuster sind yom Kaufer zu priifen und etwaige 
auJlerlich wahrnehmbare Qualitatsabweichungen spatestens an dem 
zweiten auf den Empfangstag folgenden Werktag zu riigen. Del' Kaufer 
ist nicht verpflichtet, das betreffende Muster andel'S als durch Augenschein 
auf seine kontraktliche Beschaffenheit zu priifen. Unbeanstandete Stuck
muster treten an Stelle del' Kaufprobe. Stuckmuster, welche nach 12 Uhr 
eingehen, gelten als am folgenden Werktag empfangen. 

Einheitsbedingungen des Futtermittelhandels, § 2: Wird nach Probe· 
(Muster) verkauft, so gelten diese als ungefahre Proben (Typen), sofern 
nicht ausdrucklich etwas anderes vereinbart ist. Die Beschaffenheit einer 
Probe gilt nicht als Zusicherung von Eigenschaften del' verkauften Ware. 

Berliner Kartoffel, § 9: Bei Lieferung von Fabrikkartoffeln auf Grund 
einer Probe odeI' eines Musters, welches aus verschiedenen Teilen des 
Feldes odeI' aus del' zur Lieferung bestimmten Kartoffelmenge gleichmaJlig 
zu ziehen ist, berechtigen Abweichungen bis zu 1 % des durchschnitt
lichen Starkegehaltes nicht zur Beanstandung. 

Berliner Kartoffelstarke, § 7: Wird nach Muster gehandelt, so mull 
die Ware in jeder Beziehung, insbesondere in bezug auf Ansehen und 
Beschaffenheit, genau dem Muster entsprechen. Bei Sekunda und ab
fallenden Qualitaten braucht jedoch die Lieferung nur im Durchschnitt 
dem Muster entsprechen. 

Berliner Holz, § 24: 1st ein Kauf nach Besichtigung odeI' einer Teilpartie 
odeI' auf Grund einer Probesendung abgeschlossen, so ist die sichtbar 
odeI' erkennbar gewesene Beschaffenheit del' Ware fUr die Lieferung mall
gebend. 

Hamburger Holz, § 14: Auf Wunsch zugesandte Muster miissen fraeht
frei zUrUckgesandt werden. Die Muster von nicht gekauften Furnieren 
bleiben Eigentum des Verkaufers und miissen innerhalb 8 Tagen nach 
Empfang zuruckgeliefert werden. 
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Oppelner Holz, § 7, s. Berlin, mit Zusatz: ... fiir die weitere und gesamte 
Lieferung maBgebend. 

Wiener Eier, § 5: Beim Handel nach Stichprobe, bei dem beiderseits ein 
gewisser Ausfall zur Basis genommen wird, muB die ganze Partie zum 
vereinbarten Preis bezahlt werden und nur abnormale Kisten konnen 
dem Verkaufer zur Verfugung gestellt werden. Abnormale Kisten sind 
solche, die mehr als 180 Stuck Fleck und Faule enthalten. 

- -, § 6: Bei Kaufen nach Muster hat die ganze Partie dem Muster zu 
entsprechen. Es ist jedoch Maximum zulassig, daB der AusschuBgehalt, 
der als Basis bei der Bemusterung angenommen wurde, 15% ubersteigen 
darf, das heiBt, wenn das Muster 100 Stuck AusschuB per Kiste enthielt, 
dad die ganze Partie je 115 Stuck AusschuB enthalten. Ein sich daruber 
ergebender Ausfall muB dem Kaufer vergutet werden. Kalkulations
durchschnitte sind zulassig. 

Bremer Baumwollborse, § 63: 1st die Baumwolle nach Muster oder 
nach einer bestimmten Klasse verkauft, so ist der Kaufer auch zur Ab
nahme der abfallenden Baumwolle gegen eine Vergutung nach dem Markt
werte verpflichtet, jedoch hat der Verkaufer dem Kaufer, sofern es sich 
nicht um erhebliche Quantitaten (zirka 5%) handelt, auf alle oder eine 
Klasse abfallenden Ballen eine Zuschlagsvergiitung von 2 % des durchschnitt
lichen Fakturenwertes zu zahlen. Betragt aber der AbfaH in Klasse den 
Wert von 2 Klassen oder mehr, so hat der Kaufer die Wahl, entweder 
die Partie mit dieser Vergutung zuzuglich einer weiteren Zuschlagsver
giitung von 4% des Fakturenwertes abzunehmen oder die Abnahme 
zu verweigern und den Kaufvertrag gemaB § 46 zu regalieren. 

- -, § 111: FiirKost-Frachtgeschii.fte: Ebenso ohne: " ... oder die Abnahme 
zu verweigern und den Kaufvertrag gemaB § 46 zu regulieren." 

- -, § 85: Fiir Geschafte auf Ankunft: Ebenso. 
Fur ostindische und chinesische Baumwolle, § 63: Bei Verkaufen 

von ostindischer BaumwoHe nach Muster oder nach einer bestimmten 
Klasse mit gegenseitiger Vergiitung fiir Qualitatsabweichungen nach 
dem Marktwert, indes an Verkaufer nicht uber den Wert einer halben 
Klasse (Qualitiitsgarantie 1) oder mit einer besonderen Garantie, daB 
unter einer bestimmten Klasse nichts geliefert werden darf, ist der Kaufer 
auch zur Abnahme der abfallenden Baumwolle gegen eine Vergiitung 
nach dem Marktwert verpflichtet, jedoch hat der Verkaufer dem Kaufer, 
wenn der Abfall in Qualitiit (Klasse und Stapel) mehr als den Wert einer 
hal ben Klasse betragt oder wenn Baumwolle unter Garantie fiillt, auf die 
mehr als eine halbe Klasse abfallenden Ballen, abgesehen von unerheb
lichen Quantitiiten (zirka5%), fiir den Abfall, soweit er eine halbe Klasse 
u bersteigt, eine Zuschlagsvergiitung von 3 % des durchschnittlichen Fakturen
wertes zu zahlen. Betragt der Abfall mehr als eine volle Klasse, so hat 
der Kaufer die Wahl, entweder die abfallenden Ballen mit der in Abs. 1 
bestimmten Vergutung zuziiglich einer weiteren Zuschlagsvergutung von 
6% des Fakturenwertes abzunehmen oder deren Abnahme zu verweigern 
und gemiiB § 46 zu regulieren. 

Wenn ostindische Baumwolle nach Muster oder nach einer bestimmten 
Klasse (Qualitiitsgarantie II) verkauft wird, so ist der Kaufer auch zur 
Abnahme abfallender Qualitiiten nach dem Marktwert verpflichtet. Betriigt 
der AbfaH durchschnittlich auf die ganze Partie gerechnet in Qualitiit 
mehr als den Wert einer vollen Klasse, so hat der Kaufer die Wahl, entweder 
die Partie mit der obigen Vergiitung zuzuglich einer Zuschlagsvergutung: 
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von 9% des Fakturenwertes abzunehmen oder deren Abnahme zu ver
weigern und den Kaufvertrag gemiill § 46 zu regulieren. 

Ebenso fUr Vertrage auf Ankunft und Kost-Frachtvertrage, §§ 85, 111, 
unter Wegfall des Rechtes zur Annahmeverweigerung und Regulierung. 

Danziger Kaffee, § 6: Bei Platzgeschiilien. Am Platz befindliche, ein
gelagerte, noch am Kai liegende oder im Wasserfahrzeug befindliche 
Ware wird, wenn nichts anderes ausbedungen, nach Muster gehandelt. 
Die Vbereinstimmung der Ware mit dem Muster wird durch N achstechen 
festgestellt. Bei nicht mustergemlUlem Ausfall der Ware hat der Kaufer 
das Recht, ohne weitere Frlsterstellung yom Geschafte zuriickzutreten. 
Ein Anspruch auf Schadenersatz steht ihm nicht zu. 

- -, § 18: Bei Lieferungsgeschaften: Wenn entschieden ist, daJl die Qualitat 
der Ware gegeniiber der Qualitatsbezeichnung der Verkaufsprobe oder 
dem Standardmuster, auf Grund welcher der Kauf geschlossen ist, ab
fallt, so ist der Verkaufer weder verpflichtet noch berechtigt, eine andere 
Partie als Ersatz anzudienen. Der Kaufer hat vielmehr die Ware mit 
der gegebenenfalls festzusetzenden Vergiitung zu empfangen. 

- -, § 21: Bei Verkaufen nach Muster, die yom Ursprungsland iibersandt 
sind, ist sowohl bei Platz- wie bei Lieferungsgeschaften der Verkaufer 
fiir Veranderungen, die die Ware wahrend der Reise erlitten hat, nicht 
verantwortlich. 1m Zweifel wird angenommen, daJl die Veranderung 
wahrend der Reise entstanden ist. 

Hamburger Kaffee, § 7: Hier am Platze befindlicher Kaffee wird, wenn 
nicht ein anderes bedungen ist, nach Probe, und zwar "auf Nachstechen" 
gehandelt. Bei nicht probegemaJler Ware hat der Kaufer das Recht, 
ohne weitere Fristerteilung yom Geschiili zUriickzutreten; ein Anspruch 
auf Schadenersatz steht ihm nicht zu. 

- -, § 11: Bei Verkaufen hier bearbeiteter, noch nicht fertiggestellter 
Kaffees nach Handmuster tritt das yom Verkaufer dem Kaufer spatestens 
am Vormittag des dem GeschaftsabschluJl foIgenden Werktages zur Ver
fiigung zu stellenden GroJlmuster an die Stelle der Nachstechprobe. Falls 
die Ware diesem Muster nicht entspricht, hat der Kaufer das Recht, 
die Ware mit oder ohne Erhebung von Schadenersatzanspriichen zurUck
zuweisen oder sie unter Minderung des Kaufpreises anzunehmen. 

Wiener Zucker, § 23: Nach Muster gehandelter Zucker muJl dem Muster 
entsprechen. Bei Verkauf nach Muster ... s. Innsbruck, § 12, Satz 1 u. 2. 

Prager Zucker, § 24: Ebenso. 
Hamburger Harz, § 13: Bei einem Kauf laut oder nach Probe oder Muster 

muJl die Ware dem Muster entsprechen. Lieferung einer besseren Qualitat 
gilt als gute, vertragsmaJlige Lieferung. 

- -, § 20, s. Koln, § 22. 
Hamburger Gummi, § 10: Bei Kaufen von Lokoware nach Probe kann 

der Kaufer einer Ware, falls dieselbe den vereinbarten Bedingungen nicht 
entspricht, Riickgangigmachung des Kaufes (Wandelung) oder Vergiitung 
des Minderwertes (Minderung) verlangen. Das Recht, beim Mangel einer 
zugesicherten Eigenschaft solcher Ware statt der Wandelung oder Minderung 
Schadensersatz wegen Nichterfiillung zu verlangen, steht ihm bei Bean
standungen wegen Qualitatsmangel nicht zu. 

Bei Kaufen auf Abladung oder Lieferung nach Probe ... kann der 
Kaufer Riickgangigmachung des Kaufes nicht verlangen, wenn die Ware 
nach ihrer Gattung und Beschaffenheit der kontraktlichen Bezeichnung 
entspricht und deren etwaiger Minderwert sich in solchen Grenzen halt. 
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daB dem Kaufer die Annahme mit einer Vergiitung des ausgesproohenen 
Minderwertes zugemutet werden kann. 

Hamburger Drogen, § 20, s. Hamburger Harz, § 20. 
- -, § 13, s. Harz, § 13, Abs. 1, Satz 1. 
Wollhandelsvereinigung C II, § 3: Wenn ein Gesohaft auf Besioht 

eines Ausfallmusters oder auf Besioht am Ballen abgesohlossen worden 
ist, so hat der Kaufer die Ware zu iibernehmen, wenn das Ausfallmuster 
bzw. die Ballen mit dem Verkaufsmuster iibereinstimmen. 

Wiener Sohafwolle, § 5: Die Entnahme von Mustern ist dem Kaufer 
oder dessen Bevollmaohtigten zu gestatten. Die gezogenen Muster sind 
auf Verlangen des Verkaufers zu wiegen und demselben zu vergiiten. 

Wiener Baumwolle, § 24: Der Kaufer ist bei Kauf naoh Muster bereohtigt, 
die gesamte Ware bei der Ubernahme zu refiisieren oder Vergiitung fiir 
Qualitatsdifferenzen zu fordern, wenn die Ware in ihrer Gesamtheit oder 
naoh dem Durohschnitt iiber eine halbe Klasse gegen die laut Muster 
kontraktliohe Ware abfallt. 

- -, § 25:W enn nur einzelne Ballen eine geringere Qualitat erweisen 
oder iiberhaupt der Qualitatsuntersohied im Durohsohnitt nioht die oben 
bezeiehnete Grenze erreieht, so hebt dies das Gesehaft nieht auf. (Der 
Verkaufer ist in solehen Fallen zu einer angemessenen Vergiitung be
reehtigt.) 

Wiener Baumwollstreiohgarn, § 9: Wenn Garne naeh Muster verkauft 
werden, so ist das Muster mit Datum und Siegel des Verkaufers ver
sehen, in einer eine Verweehslung oder einen Austauseh aussehlieBenden 
Weise dem Kaufer in Verwahrung zu geben. 

- Baumwollgarne, § 9: Ebenso. 
- Baumwollgewebe, § 8: Ebenso. 
TuehgroGhandler, § 11: Kleine Abweiehungen von dem empfangenen 

Muster bereehtigen nieht zur Beaustandung. 
TuehgroGversender: Ebenso. 
Ziirieher Seidenstoffe, § 9: Bei Verkaufen ab Lager werden Gratis

muster nieht abgegeben. Bei anzufertigender Ware werden hoehstens je 
25 em Gratismuster mitgeliefert oder bonifiziert, wenn 100 m oder mehr 
von einer Qualitat, Farbe oder Disposition bestellt wurden. Fiir Quanti
taten unter 100 m werden nur 15 em Gratismuster abgegeben. 

- -, § 10: Bei Annullierung einer Bestellung sind die Muster zuriiekzu
geben bzw. zur Halfte zu ersetzen. 

Ziirieher rohe Seide, § 26: 1st eine auf Muster ... gehandelte, vorratige 
Ware nieht riehtig geliefert, so kann die betreffende Partie nur in ihrer 
Gesamtheit protestiert werden. 

k) Nach Typenmuster. Ungef§hr nach Muster. 
Nach Durchscbnittsmuster 

In seinem Wesen deckt sich der Kauf nach Typenmuster usw. mit 
dem Kauf nach Muster bzw. nach Probe. Der Untersehied liegt lediglich 
in der groBeren Freiheit des Verkaufers zur Lieferung minder muster
getreuer Ware, einerlei ob der Kauf nun abgeschlossen wurde nach all
gemein giiltigen Standardtypen oder ob ein jeweils vorgelegtes Muster 
als Typenmuster bezeichnet wurde. 
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Das Typenmuster 80lllediglich zur Orientierung iiber den a.llgemeinen 
Charakter der zu liefernden Ware dienen, aber nicht nur, wie Staub 
fiir fertige Waren sagtl), ein Bild von der auBeren Beschaffenheit der 
Ware, von ihrer Form, Art und Farbe geben; das Typenmuster ist ebenso 
maBgebend fiir die innere Beschaffenheit der Ware. 

Da als Type vielfach die Durchschnittsqualitat festgelegt wird 2), 
und dem Durchschnittsmuster die gleiche Bedeutung beirn Kaufvertrag 
beizumessen ist wie dem Typenmuster, denn beide sollen iiber den all
gemeinen Charakter der Ware unterrichten, lassen sich die Vertrage 
mit diesen Klauseln hier gemeinsam behandeln. Zudem identifizieren 
einige Usanzen die beiden Ausdriicke. Vielfach wird jedoch dem Begriffe 
Durchschnittsmuster eine abweichende Bedeutung beigelegt. Und zwar 
gilt dort das Durchschnittsmuster als aus den verschiedenartigen Quali
taten einer Warenparlie zusammengesetzt. Die Lieferung muB dann 
im Durchschnitt, braucht aber nicht im einzelnen mit dem Durchschnitts
muster iibereinzustimmen. 

Wenn Typen- und Durchschnittsmuster lediglich Angaben iiber 
den allgemeinen Charakter der Waren geben sollen, dann muB bei Wahrung 
eben dieses allgemeinen Charakters eine Lieferung, die im iibrigen von 
der Type oder dem Durchschnittsmuster abweicht, vertragsgemaB sein. 
Das bestatigen auch alIe Usanzen, indem sie naher erortern, in welchem 
AusmaBe Abweichungen zulassig sind (es schwankt dies zwischen 1% 
und 5%), und wie die sich ergebenden Differenzen verrechnet werden 
sollen. 1m allgemeinen gilt der Grundsatz, daB eine Zuriickweisung 
der Lieferung nur dann moglich ist, wenn die gelieferte Ware vollkommen 
von dem Typenmuster abweicht, also nicht einmal dem allgemeinen 
Charakter nach den vertraglichen Abmachungen entspricht; wegen 
unwesentlicher Abweichungen kann ein Anstand nicht erhoben werden. 

Zwischen diesen beiden Grenzen aber finden fiir Lieferungen minderer 
Qualitaten Verrechnungen statt, die im allgemeinen dergestalt vor
genommen werden, daB ein gewisser Prozentsatz, bis zu dem Abweichungen 
ohne Beanstandungen zulii.ssig sind (zumeist 3 %), von dem Gesamt
minderwert in Abzug gebracht wird und die sich ergebende restliche 
Differenz zur Verrechnung gelangt. 

Einen anderen Standpunkt nehmen zwei Gutachten der Breslauer 
Handelskammer ein. Nach ihrer Ansicht dienen Typen- und Durchschnitts
muster nicht zur allgemeinen Orientierung, sie stellen vielmehr eine 
Durchschnittsqualitat dar, unter die der Durchschnitt der gesamten 
Lieferung nicht sinken darf. 

Es heiSt da: 
Handelskammer Breslau, 6. September 1910: Beim Verkauf nach 

Type ist eine unwesentliche Abweichung von dem vorgelegten Muster mit 

1) Kommentar zu § 382, Anm. 5. 
Bouffier, Kautvertragsklauselu 

2) Hallauar: a. a. 0., S. 272. 
4 
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der MaBgabe zulassig, daB die Qualitat der Lieferung im ganzen keine 
geringere ist, als sie die Type aufwies. Der Verkauf nach unterlegtem 
Stuckmuster dagegen bedingt eine diesem vollkommen entsprechende 
Lieferung. 

Handelskammer Breslau, 26. Februar 1901: Durch den Verkauf nach 
Durchschnittsmuster wird der Verkaufer nicht von der Verpflichtung befreit. 
eine Ware zu liefern, deren DurchschnittsquaIitat mit dem Durchschnitts
muster ubereinstimmt bzw. nicht minderwertiger ausfallt als dieses. Es 
ist daher vom Standpunkt der Verkehrsiiblichkeit aus nicht richtig, daB 
das Durchschnittsmuster nur ein ungefahres Bild von der Qualitat geben solI. 

Wie gesagt, steht diese Auffassung der in den Usanzen vertretenen 
Ansieht entgegen, es sei denn, daB, wie z. B. in den Stettiner Samen
usanzen, Lieferung "nieht geringer als Typenmuster" verlangt wirq. 
Aber das ist bereits eine Einengung des Kaufes naeh Typenmuster, 
ein weiteres Eingehen darauf eriibrigt sieh. 

FUr die Vertrage naeh Typenmuster, Durehsehnittsmuster und 
ungefahr nach Muster gelten im iibrigen die allgemeinen Bestimmungen, 
die schon beim Kauf nach Muster dargelegt wurden. 

Die erwahnten Klauseln sind in den folgenden Usanzen beriiek
siehtigt: 
Bern, § 11: Bei einem Kauf auf Typemuster hat die Ware im allgemeinen 

dem Muster bis auf einen Minderwert von 1 % zu entsprechen. 
Budapest, § 41: Erfolgte der Verkauf nach einem Typenmuster, so mull 

die Ware dem allgemeinen Charakter nach dem Muster entsprechen. Wegen 
unwesentlicher Abweichungen kann ein Anstand nicht erhoben werden. 

Breslau, § 25: Bei Verkauf nach Type gilt die Ware auch bei kleinen Ab
weichungen als kontraktlich. 

Chemnitz, § 6, s. Mittel- und Siiddeutsche. 
Danzig, § 11: 1st ungefahr nach Muster, Typenmuster oder Durchschnitts

muster verkauft, so sind kleine Abweichungen in Farbe, Kornung, Mahlung 
und Besatz zulassig. 

Cottbus, § 27. s. Mittel- und Suddeutsche, § 6. 
Flensburg, § 17: Bei einem Verkauf nach Type sind kleine Abweichungen 

zulassig. Wenn GleichmaBigkeit nicht besonders ausbedungen ist, so hat 
die Ware nur im Durchschnitt den Vertragsbedingungen zu entsprechen. 

Flensburger Getreide, § 18: Bei einem Verkauf nach Type sind kleinere 
Abweichungen zulassig. Es ist in jedem Fall auf die GroBe der Probe 
und Handhabung derselben Rucksicht zu nehmen. 

Gr az, § 59, s. Wien, 1. P., § 28, mit Zusatz: von einem ausdriicklich als Typen
muster (offen und gesiegelt) bezeichneten Muster .... 

Halle, § 16: Wenn bei Geschaften nach Typenmuster oder nach ungefahrer 
Probe von der Sachverstandigenkommission ein Wertunterschied von nicht 
mehr als 3% festgestellt wird, so ist die Ware als kontraktlich abzunehmen. 
Bei grOBerem Minderwert sind 3% in Anrechnung zu bringen. Ein der
artiger Spielraum ist bei Geschaften nach Muster ausgeschlossen. 

Konigsberg, § 16: Bei Geschaften nach Type muB bei der Lieferung die 
Eigenart der Ware gemaB der Kaufprobe gewahrt bleiben. 

Linz. § 61, s. Wien, 1. P., § 28. 



N ach Typenmuster 51 

Mittel- und Siiddeutsche, § 6: 1st ungefahr nach Muster (Typemuster, 
Durchschnittsmuster) verkauft, so sind kleine Abweichungen in Farbe, 
Kornung, Mahlung und Besatz zulassig. 

Wien, 1. P., § 28, s. Budapest, § 40, mit Zusatz: Zur Zuriickweisung der 
gelieferten Ware ist der Kaufer nur dann berechtigt, wenn diese vom 
Typenmuster vollstandig abweicht. 

Ziirich, § 9, s. Bern, § 10, mit Zusatz: ... wenn der Verschlull unverletzt 
geblieben ist. 

Prager Reis, § 319: Bei einem Verkauf laut Typenmuster mull die Lieferung 
mit der Type dem allgemeinen Charakter gemall iibereinstimmen_ 

- -, § 320: Bei einem Verkauf nach Type oder Bezeichnung mull der 
Kaufer, falls der Qualitatsunterschied nicht groller als 5% ist, die Ware 
gegen Vergiitung des Minderwertes iibernehmen. Betragt der Minderwert 
mehr als 5% des vereinbarten Kaufpreisea, so ist der Kaufer, wenn die 
Klausel bzw. die Ubernahme gegen Minderwertseraatz nicht vereinbart 
wurde, berechtigt, die Ware entweder gegen Vergiitung des Minderwertes 
zu iibernehmen oder sie zuriickzuweisen. 1m Falle der Zuriickweisung 
stehen dem Kaufer die im § 41 angefiihrten Rechte zu. 

Brealauer Samen, § 75: Bei Geschaften nach Typenmuster oder nach 
ungefahrer Probe mull hierauf besondera hingewiesen werden (a. dazu 
Nach Muster). 

Chemnitzer Samen, § 57: Bei Geschaften nach Typenmuster oder "nach 
ungefahrer Probe" haben bei Feststellung des Wertunterschiedes die 
Sachveratandigen einen Spielraum von 3% zu gewahren und diese bei 
groBeren Abweichungen von dem ganzen Wertunterschied in Abzug zu 
bringen. 

Danziger Saaten, § 69: Bei Geschaften nach Typenmuster oder nach 
ungefahrer Probe haben bei Feststellung einea Wertunterschiedea die 
Sachverstandigen einen Spielraum von 3% zu gewahren und diese bei 
groBeren Abweichungen von dem ganzen Wertunterschied in Abzug zu 
bringen. Bei Geschaften "nicht geringer ala Typenmuater" wird kein 
Spielraum gewahrt. 

Hamburger Samen, § 13: Bei Geschaften nach Typenmuster oder nach 
ungefahrer Probe ist der Kaufer verpflichtet, von der Kaufprobe ab
weichende Lieferung mit jeder achiedarichterlich festgestellten Differenz 
zu empfangen, es sei denn, dall die Schiedsrichter die Lieferung als durchaua 
nicht andienungsfahig erklaren. 

Konigsberger Samen, § 5: Bei Geschaften nach Typenmuster haben 
nach Feststellung des Minderwertes die Sachverstandigen einen Spielraum 
von 3% zu gewahren und diese bei groBeren Abweichungen von dem 
ganzen Wertunterschied in Abzug zu bringen. 

- -, § 12, s. Nach Muster. 
Stettiner Samen, § 12: Ebenso. 
Bremer Baumwollborse, § 63: 1st die Baumwolle nach Durchschnitts

klasse (average) ohne besondere Garantie (Klausel) verkauft, so ist der 
Kaufer auch zur Abnahme der abfallenden Baumwolle gegen eine Ver
giitung nach dem Marktwert verpflichtet. Betragt aber der Abfall in Klasse 
den Wert von 2 Klassen oder mehr, durchschnittlich auf die ganze 
Partie gerechnet, so hat der Verkaufer dem Kaufer auller der Vergiitung 
nach dem Marktwert eine Zuschlagsvergiitung von 4% des Fakturawertes 
der Partie zu zahlen. 

4* 
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1st die Baumwolle indessen nach Durchschnittsklasse mit der Garantie 
verkauft, daLl unter einer bestimmten Klasse nichts geliefert werden darf, 
so muLl der Kaufer auch den von dieser Garantie abfallenden Ballen ab
nehmen, jedoch ... , s. Bremer Baumwollborse "Nach Muster". 

- -, §§ 85, Ill: Ebenso. 
Berliner Kartoffelstarke, § 7: 1st nach Typenmuster gehandelt, so 

sind kleine Abweichungen in der Farbe gegen das Muster gestattet, jedoch 
muLl der Charakter der Ware (Kornung, Siebung, Reinheit) dem Muster 
entsprechen. 

Pr ager Zucker, § 23: Zucker, welcher nach Type gehandelt wird, muLl 
der von der Borsenkammer fiiI' die betreffende Zuckergattung festgesetzten 
Type entsprechen. 

- -, s. Innsbruck, § 12, Abs. 1, Satz 1 und 2. 
Wiener Zucker, § 23: Ebenso. 
Hamburger Harz, § 13: Bei einem Kauf laut Typenmuster dan die Ware 

einen Minderwert bis zu 3% gegeniiber dem Muster haben mit Ausnahme 
von Artikeln, die nach Muster gehandelt werden. 

Hamburger Drogen, § 13, s. Harz, § 13, Halbsatz 1 bis ... haben. 
Wiener Kaffee, § 6: Bei Verkaufen von schwimmenden oder abzuladenden 

Kaffees nach Typen ist der Verkaufer verpflichtet, dem Kaufer die Firma 
des Abladers namhaft zu machen, und sind Type und Bestimmung dieses 
letzteren als Basis zu betrachten. 

Wiener Baumwolle, § 20: Bei Verkaufen auf Grund von Durchschnitts
proben - zu diesen zahlen auch sogenannte Ausfallmuster - hat die Ware 
nach ihrem Durchschnitt, bei Verkaufen auf Grund von Detailproben, 
nach jedem Ballen dem Muster zu entsprechen. 

- -, § 21: Auf Verlangen eines der Kontrahenten konnen die im Besitz 
des Kaufers bleibenden Kaufmuster bei AbschluLl des Geschaftes gemein
schaftlich versiegelt werden. 

- -, § 23: Typen, welche bei Beginn der Saison von den Bezugsplatzen 
ausgegeben werden, dienen in der Regel nur zur allgemeinen Orientierung, 
ohne daLl darauf eine Garantie fiiI' den Ausfall der Ware basiert wird. 

Ziiricher Seidenstoffe, § 11: Die Ware gilt als qualitativ normal geliefert, 
wenn der Durchschnitt der Stiicke dem Typ entspricht. Bei Beurteilung 
appretierter oder gepreLlter Ware ist auf die durch Lagerung eintretende 
natiiI'liche Veranderung des Stoffes Riicksicht zu nehmen. Unbedeutende 
Abweichungen in Farbe oder Dessin berechtigen den Kaufer nicht zur 
Zuruckweisung der Ware. 

- -, § 15: Fallt der Durchschnitt einer Lieferung anders aus als die Type, 
so kann der Kaufer entweder einen angemessenen Rabatt verlangen oder 
den Kauf riickgangig machen oder Nachlieferung richtiger Ware innert 
angemessener Frist fordern. 

- -, § 16: Sind nur einzelne Stiicke nicht annehmbar, so konnen diese 
vom Kaufer zuruckgewiesen werden. Handelt es sich jedoch um Haupt
farben, die fiiI' das Sortiment unentbehrlich sind, so ist der Kaufer be
rechtigt, auf Lieferung des Ganzen zu verzichten, falls der Verkaufer 
Nachlieferung innert angemessener Frist nicht leisten kann. 

Wiener Handelsdiinger, § 8: 1st nach Typenprobe verkauft, so sind 
kleine Abweichungen in Farbe und Mahlung zulassig, auch ist die geringe 
Menge der Probe bei Beurteilung der Ware zu berucksichtigen. Insbesondere 
gibt bei Knochenmehl Abweichung in der Farbe keinen Grund zur Bean
standung der Ware. 
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V. Klauseln fUr die Verteilung der Kosten und die 
Bestimmung des Erfiillungsortes 

Kostenverteilung und Erfiillungsort sind zwei Bestandteile des 
Kaufvertrages, die an sich volIkommen getrennt voneinander bestehen 
konnen. Das deutsche und das osterreichische· Handelsrecht verlegen 
den Erfullungsort einer Leistung an den Ort der Geschaftsniederlassung 
bzw. den Wohnort des Verpflichteten. Erfiillt hat der Verkaufer, wenn 
er das zur Leistung seinerseits Erforderliche getan hat. Bis dahin hat 
er aber auch neben der Gefahr die mit der Leistung verbundenen Kosten 
zu tragen. So kommt es denn, daB durch diese gesetzliche Vereinigung 
von Kosten und Gefahr auch dort, wo eine von dieser Zusammen
gehOrigkeit abweichende Vertragsfestlegung getroffen wird, alsbald 
sich Zweifel ergeben, ob durch diese besondere Festlegung nur der eine 
oder auch der andere Vertragsbestandteil betroffen sei. Daher begegnen 
wir kaum irgendwo in den Usanzen groBeren Abweichungen als in der 
Auslegung der die Kostenverteilung oder den Gefahreniibergang be
treffenden Klauseln. Es sollen im folgenden zunachst diejenigen Klauseln 
behandelt werden, die im wesentlichen eine Kostenfestlegung bezwecken. 

a) Frachtfrei 
Die Klausel "frachtfrei" eines bestimmten Ortes verpflichtet an 

sich den Verkaufer lediglich, die Ware frei von Fracht an den verein
barten Ort zu bringen. In diesem Sinne deutet auch eine Anzahl Usanzen 
die Klausel; diese dem Sprachgebrauch entsprechende Auslegung wird 
auch im Zweifel entscheidend sein. Andere Usanzen gehen aber weiter 
und verlangen, daB der Verkaufer auch neben der Fracht die mit ihr 
verbundenen Nebengebuhren, wie Frachtbriefstempel usw., trage. Und 
schlieBlich solI nach Ansicht einer weiteren Zahl von Usanzen der Ver
kaufer die Ware frei von allen Kosten an den benannten Ort liefern. 

Die Kosten der Ausladung und des Transportes am Bestimmungs
orte treffen auf alle Faile den Kaufer 1). Fiir die Kosten der Riickfracht 
einer eventuell zurUckzusendenden Emballage ergibt sich aus den Usanzen 
kein einheitliches Bild. Lediglich die Usanzen des Magdeburger Getreide
handels legen fest, daB der Verkaufer bei Frachtfrei- und Frankolieferungen 
auch die Ruckfracht fur die Emballage zu tragen habe. Ein Gutachten 
der Berliner Handelskammer fUr den Milchhandel stellt sich auf den 
gleichen Standpunkt. Eine Klarung dieser Frage seitens der zustandigen 
Stellen ware vorteilhaft. Nach dem Inhalt der Klausel: Abwalzung 
der Transportkosten auf den Verkaufer, wird man sich allgemein der 
in den Magdeburger Usanzen vertretenen Auffassung anschlieBen miissen. 
1m einzelnen kann auf die unten aufgefiihrten Usanzen verwiesen werden. 

1) Gutachten der .Altesten der Berliner Kaufmannschaft, Juni 1901. 
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Die "Obemahme des Risikos ist mit der"Oberna.hme der Kosten 
durch die K1a.usel frachtfrei nicht verbunden. Das sagt ausdriieklich 
das Handelsrecht und dariiber herrscht auch innerhalb der Usanzen 
ziemliehe "Obereinstimmung. Lediglich die Usanzen der Prager Produkten
borse lassen den mit der K1a.usel fra.chtfrei (oder franko) genannten Ort 
ala ErfiilIungsort gelten; und dann legen die Berliner Holzusanzen fest, 
daB die Transportgefahr a.llgemein derjenige zu tragen hat, der aueh 
die F1,-acht tragt. Die Usanzen der landwirtsehaftlichen ProduktenbOrse 
von Wien, Graz und Linz bestimmen dann noch, daB der Verkaufer 
beim AbsehluB fra.chtfrei aueh die Kosten einer eventuellen Versieherung 
zu tragen ha.be. Der im allgemeinen bereehtigte SehluB, daB derjenige, 
der die Versicherungspramie gegen eine Gefahr zu tragen habe, aueh 
die Gefahr seIber tragt, ist na.ch dem sonstigen Wortlaut dieser Usanzen 
nieht zu rechtfertigen; as heiBt n.a.mlieh dort ausdriicklieh, daB der 
Verkaufer "lediglieh die bis zum vereinbarten Orte aufgela.ufene Fra.cht" 
zu tragen habe. 

Aus der Niehtverlegung des ErfiilIungsortes dureh die Klausel 
fra.chtfrei foIgt unmittelbar, daB aueh eine Verlegung des Ortes der 
Gewichtsfeststellung nieht erfolgt, daB also da.s auf der Versendungs
station festgestellte Gewicht maBgebend ist, sofem nicht eine Sonder
abma.chung, wie "ausgeliefertes Gewieht", getroffen ist. Es driieken dies 
noeh eindeutig die Usanzen der Wiener landwirtsehaftliehen Produkten
borse und die der Produktenborsen von Chemnitz, Dresden, Leipzig aus. 

SehlieBlich ist in den Usanzen noeh die Frage erortert, wer die 
Fra.chtkosten zu zahlen habe, ob der Verkaufer oder der Kaufer sie 
zu verauslagen habe. Gutachten der Breslauer Handelskammer aus 
den Jahren 1907 und 1903 lauten dahin, daB nur bei wertvollen Waren 
und nur dann, wenn dureh die Verauslagung der Fra.cht dem Kaufer 
keine finanziellen Sehwierigkeiten erwa.chsen, der Kaufer sieh zur Veraus
lagung der Fra.cht zu verstehen habe. 1m allgemeinen bedeute dies 
lediglieh ein Entgegenkommen des Kii.ufers. Die diesbeziigliehen An
siehten haben sieh aber vollkommen geandert. Denn soweit sieh die 
Usanzen mit dieser Frage hefassen, stimmen sie alle darin iiberein, daB 
der Verkaufer bereehtigt sei, die Ware unfrankiert zur Auflieferung zu 
bringen und der Kaufer zur Verauslagung der Fra.cht verpfliehtet sei. 
Den verauslagten Betrag hat er dann von der Rechnung abzusetzen, ohne 
Riicksicht auf eine etwaige spatere Falligkeit des Fakturenbetrages. 

Den Verkaufer trifft damit im Falle einer Kreditierung des Fakturen
betrages lediglieh das Risiko und eine KapitaIbeanspruehung in Rohe 
der Leistung seines eigenen Betriebes, der Kaufer hat anderseits die 
Mogliehkeit, die Frachtberechnung zu kontrollieren1) und, was mir 

1) Sommerfeld: a. a. O. 
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ebenso wesentlich erscheint, die Fracht braucht erst im Faile des tat
sachlichen Ankommens der Ware verauslagt zu werden. So liegt diese 
Abmachung im Interesse beider Kontrahenten. 

Die Klausel frachtfrei findet sich in insgesamt 46 Usanzen; sie 
bedeutet: Frachtiibernahme durch den Lieferanten bei 46. Dazu: mer
nahme des Frachtbriefstempels bei 1, mernahme alIer Nebenkosten bei 6, 
t.!bernahme der Versicherungspramie bei 3, Dbernahme der Gefahr bei 2, 
Zahlung der Frachtkosten durch den Kaufer ist ausdriicklich festgelegt 
bei 13. 

1m einzelnen findet sich die Klausel in folgenden Usanzen: 
Hamburg, § 19: 1st eine Ware frachtfrei eines bestimmten Ortes verkauft, 

so bleibt der Absendeort der Erfiillungsort. 
Innsbruck, § 14: Die Bezeichnung frachtfrei eines Ortes legt dem Ver

kaufer lediglich die Verpflichtung auf, die Ware kostenfrei bis an die 
Bahn- oder Schiffstation des betreffenden Ortes zu bringen oder, wenn 
dort keine solche besteht, bis zu dem Lokale des Kaufers bzw. Empfangers 
unbeschadet des Erfiillungsortes. 

Koln, § 40: 1st bedungen, daB eine Ware frachtfrei oder franko eines be
stimmten Ortes geliefert werde, so gilt der Verladeort als Erfiillungsort 
fiir die Lieferung. 

Wien, § 14, s. Innsbruck, § 14, mit Zusatz: Der Verkaufer ist nicht ver· 
pflichtet, die Frachtspesen auszulegen, sondern kann verlangen, daB der 
Kaufer diese verauslagt und bei Bezahlung der Ware gegen Vorlage der 
Dokumente in Abzug bringt. 

Osterreichische Exporteure: Der Lieferant ist verpflichtet, die Kosten 
des Transportes bis zur Station X zu tragen, doch reist die Ware auf Gefahr 
des Bestellers. 

Frachtfrei .. X, verzollt: Wie vorstehend, jedoch ist iiberdies der Ein
trittszoll des Bestimmungslandes yom Lieferanten (bzw. yom Exporteur 
im Verhaltnis zum auslandischen Kaufer) zu bezahlen; ebenso aIle mit 
der Verzollung verbundenen Kosten und Auslagen. 

Breslau, § 15: 1st die Ware frachtfrei einer Station verkauft, so hat der 
Kaufer dem Verkaufer den Frachtbrief mit Zession des Adressaten auf 
Verlangen zu iiberlassen. 

Chemnitz, § 14: Verkaufer tragt lediglich die Fracht. 
Cottbus, § 6: Ebenso; in allen Fallen hat der Kaufer die Frachtkosten 

ohne Riicksicht auf ein vereiubartes Ziel zu verauslagen. Der Frachtbrief
stempel geht zu Lasten dessen, der die Fracht zu tragen hat. 

Flensburg. § 11: Der Verkaufer tragt lediglich die Kosten der Versendung. 
Graz, § 12: Der Beisatz frachtfrei bedeutet, daB die Ablieferung an den 

im Vertrage genannten Lieferorte zu erfolgen hat. In diesem Falle hat 
der Verkaufer lediglich die bis zum vereinbarten Lieferungsorte auf· 
gelaufene Fracht sowie die Kosten einer etwaigen Versicherung zu tragen. 

Hamburger Getreidehandler, Nr. 2: Bei der Vereinbarung waggonfrei 
oder frachtfrei gilt der Abladeort ali> Erfiillungsort. 

Halle, § 13: 1st Lieferung frachtfrei oder frei (franko) vereinbart, so hat 
der Verkaufer die Fracht zu tragen; Hefert der Verkaufer unfrankiert, 
so ist der Kaufer berechtigt, den ReclmungElbetrag um die von ihm veraus· 
lagte Pracht zu kiirzen. Die Transportgefahr trifft bei der Bedingung 
"frachtfrei" den Kaufer. 
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Linz, § 13, s. Graz, § 12. 
Magdeburg, § 16: Verkaufer tragt die Transportkosten. 
Mittel- und Suddeutsche, § 41: Bei Verkaufen franko, frei, frachtfrei 

oder mit ahnlichen Klauseln ubernimmt der Verkaufer die Fracht, der 
Kaufer die gesetzliche Transportgefahr. Die Fracht ist yom Kaufer zins
frei vorauszulegen. 

Stettin, § 9: Verkaufer trii,gt die Fracht und alle NebengebUhren. 
Wien, 1. P., § 15, s. Graz, § 12. 
Rauhfutterhandler (fur Rauhfutterund Gemuse), § 16: IstLieferung 

frachtfrei oder frei nach einer benannten Station vereinbart, so hat der 
Verkaufer die Fracht bis zur benannten Station zu tragen, unbeschadet 
des Rechtes, die Ware unfrankiert zum Versand zu bringen. Liefert der 
Verkaufer die Ware unfrankiert, so ist der Kaufer berechtigt, den Kauf
preis um die von ihm verauslagte Fracht zu kiirzen. Die Transportgefahr 
trifft in allen Fallen den Kaufer. Wenn der Verlader die Sendung durch 
die Versicherungsstelle des Bundes gegen Transportschaden versichert, 
so hat der Empfanger die Pramie zu erstatten. Auf Wunsch des Verkaufers 
hat der Kaufer den Frachtbrief dem Verkaufer zu uberlassen. 

Rauhfutterhandler fur Gemuse: Ebenso mit Zusatz: Bei Verkauf ab 
Kleinbahnstation hat der Verkaufer darauf hinzuweisen, andernfaUs hat 
er die Kleinbahnfracht bis zur Vollbahnstation zu tragen. Der Verlader 
ist verpflichtet, alle Nebenkosten, die der Kaufer nicht zu tragen hat, 
von der Rechnung abzusetzen. 

Berliner Kartoffelstarke, § 9: Wie Rauhfutter, Satz 1 und 2. 
Hamburger Kartoffelstarke, § 5: Ware, welche frachtfrei Hamburg 

verkauft ist, kann nur auf der Bahn, im Waggon oder im Kahn angedient 
werden. 

Stettiner Wein, § 23: Ist frachtfreie Lieferung vereinbart, so hat der 
Verkaufer lediglich die Fracht, nicht aber das Risiko bis zu der genannten 
Station zu tragen. 

Mainzer Wein, § 24: Ist frachtfreie Lieferung nach einer benannten Station 
vereinbart, so hat der Verkaufer die Fracht bis zu der genannten Station 
zu tragen. 

Wiener Rohzucker, § 5: Wird eine Ware frachtfrei einer bestimmten, 
im Vertrage genannten Station verkauft, so hat der Verkaufer dl'n nied
rigsten (refaktierten) Frachtsatz zu tragen, welcher zur Zeit der Lieferung 
von der Ubergabsstation bis zu der im Vertrage genannten Station hesteht, 
und zwar ohne Rucksicht auf die Verwendung der Ware. Bei frachtfreien 
Verkaufen ungesackter Ware ist dem Kaufer Tarafracht nur bis zur Hochst
grenze von 1 kg per Sack zu verg-uten. 

Raffinade, § 26: Ebenso; mit Anderung: ... den offiziellen Frarhtsatz. 
Die etwaige Differenz zwischen dieser Fracht und der Fracht von der 
Versandstation nach der endgiiltigen Bestimmungsstation geht zugunsten 
bzw. zu Lasten des Kaufers. 

Prager Rohzucker und Raffinadezucker: Ebenso. 
Wiener Melasse und Osmosewasser: Ebenso. 
Hamburger Drogen, § 40: Ist eine Ware frachtfrei eines bestimmten 

Ortes verkauft, so bleibt der Abladeort der Erfiillungsort. 
Hamburger Kolonialwaren, § 41: Ebenso. 
Hamburger Harz, § 40: Ebenso. 
Berliner Drogen, § 5, s. Berliner Seife. 
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Berliner Seife, § 3: SolI die Ware von oder nach einem anderen Orte 
ubersandt werden, so ubernimmt der Verkaufer durch die Vereinbarung 
der frachtfreien Lieferung nicht die Gefahr, von der die Ware unterwegs 
betroffen wird, es sei denn, daB nach dem Vertrage der Bestimmungsort 
als Erfiillungsort anzusehen ist. Der Verkaufer braucht die Fracht nicht 
'Vorzulegen, sondern kann dem Kaufer den entsprechenden Abzug bei 
Bezahlung des Kaufpreises uberlassen. 

Prager Spiritus, s. unter Ab. 
Stettiner Heringe, § 6: 1st die Lieferung frachtfrei oder franko einer 

bestimmten Station vereinbart, so hat der Verkaufer die Fracht bis zu 
der benannten Station zu tragen. Der Verkaufer ist berechtigt, in solchen 
Fallen die Verladung unfrankiert vorzunehmen und die Fracht von der 
Rechnung zu kiirzen. Die Transportgefahr trifft bei Lieferung frachtfrei 
den Kaufer. 

NeuBer Olmuller, § 3: Bei Verkaufen frachtfrei hat der Kaufer die Mehr
fracht zu bezahlen, die dadurch entsteht, daB der Eisenbahntarif nach 
AbschluB des Geschaftes erhoht wird. 

Wiener Papier, § 16: Bei Verkaufen frachtfrei Station des Empfangers 
ist der Verkaufer berechtigt, die Auslegung der Fracht seitens des Emp
fangers zu verlangen, wogegen der Empfanger die ausgelegte Fracht beim 
Begleich der Faktura in Abrechnung bringen darf. 

Wiener Kohle, § 16: Die wahrend der Laufzeit eines Lieferungsvertrages 
eintretenden Veranderungen der Frachtkosten der Kohle einschlieBlich 
der Nebengebiihren (auch bei Abschlu.ssen "frachtfrei und franko" Be
stimmungsstation) gehen zugunsten bzw. zu Lasten des Kaufers. 

Berliner Holz, § 26: Die Transportgefahr tragt derjenige Teil, der die 
Fracht zu tragen hat. 

Hamburger Holz, § 2: Bei frachtfreier Lieferung sind die Frachtkosten 
vom Empfanger zu zahlen und vom Rechnungsbetrag zu kiirzen. Skonto 
fiir Frachtauslagen wird nicht gewahrt. Die Gefahr fiir die nicht recht
zeitige und nicht richtige Ankunft der Ware tragt der Empfanger. 

Innsbrucker Holz, § 5, s. Innsbruck, § 14. 
Prager Holz, § 7: Die Bezeichnung franko und frachtfrei eines Ortes legt 

dem Verkaufer die Verpflichtung auf, die Ware kostenfrei bis zu diesem 
Orte zu bringen. Dieser ort gilt im Zweifel als Erfflliungsort. 

Wiener Holz, § 11, s. Innsbruck, § 14. 
Verein deutscher Maschinenbauanstalten: Frachtfrei beriihrt den 

Gefahrenubergang nicht. 

b) Franko. Frei 
Wahrend die Klausel "frachtfrei" ihrem Wortlaut gemaB den Ver

kaufer lediglich zur Tragung der Fracht verpflichtet, hat der Verkaufer 
dem Wortlaut nach bei Anwendung der Klausel "frei" oder "franko" 
alle mit dem Transport bis zu dem genannten Orte verbundenen Kosten 
zu tragen. Welches diese Kosten sind, ist aus den Usanzen nicht all
gemein ersichtlich. Zweifellos umfaBt die Klausel alie die mit dem 
Transport und einer eventuellen Lagerung bis zum Bestimmungsort 
unmittelbar verbundenen Kosten. Die Kosten der Abnahme treffen 
den Kaufer, wenn wir, wie es bei der Klausel franko ublich ist, den 
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Bestimmungsort als Erfullungsort und die tJbergabe dortselbst als die 
maBgebliche Erfullungshandlung betrachten. Der Verkaufer hatte also 
dann bei Bahnlieferung die Ware bis zum vereinbarten Bahnhof ab
lieferungsbereit, bei Schiffslieferung bis zum vereinbarten Hafen ab
lieferungsbereit und bei Lieferung mittels Geschirres, wie die Stettiner 
Usanzen besagen, bis an den Speicher oder Bahnhof oder den ortsublichen 
Losch- oder Ladeplatz nach Kaufers Wahl zu bringen. DaB der Ver
kaufer den Frachtbriefstempel und die Wiegegebiihren zu tragen hat, 
ist in einigen Usanzen noch besonders gesagt. 

Die Kosten einer eventuellen Versicherung treffen denjenigen, der 
nach der jeweiligen Auffassung die Gefahr tragt, also im Zweifel, wie 
wir sehen werden, den Verkaufer. Beziiglich Zoll und Steuern auBern 
sich lediglich die Berliner Holzusanzen, die bestimmen, daB die Verkehrs
steuern der Fracht folgen. 1m ubrigen wird man einen eventuellen Zoll 
nicht durch die Franko-Klausel als gedeckt betrachten diirfen. Dies 
drucken die Usanzen der osterreichischen Exporteure dadurch aus, 
daB sie, wenn der Zoll ebenfalls vom Verkaufer zu tragen ist, dies der 
Franko-Klausel zusetzen, so daB die Klausel dann heiBt "franko ver
zollt ... ". Die Verteilung der Nebenkosten ist im einzelnen in den durch 
Zusatze erweiterten Franko-Klauseln geregelt. Fiir die Tragung der 
Kosten einer Riicksendung der Emballage gilt dasselbe, was bei der 
Klausel frachtfrei erwahnt wurde. 

Wie aber schon bei der Klausel frachtfrei dargestellt, so wurde auch 
der Klausel "franko" (frei) vielfach eine weitergehende Bedeutung 
beigelegt. Die scheinbare Zusammengehorigkeit von Kosten und Gefahr 
fiihrte einer Auslegung der Klausel franko (frei) dahin, daB der Ver
kaufer neben den Kosten auch die Gefahr der Versendung zu tragen 
hat. Diese letzte Auffassung von der Klausel kann heute wohl als die 
herrschende und im Zweifel vereinbarte bezeichnet werden: Den Ver
kaufer treffen die bis zum vereinbarten Orte auflaufenden Kosten und 
die Gefahr bis dahin. W ohl ist auch vielfach die gegenteilige Ansicht 
vertreten, so in einer Anzahl der unten angefiihrten Usanzen und in einer 
Anzah! von Gutachten. So sagt ein Sorauer Gutachten fiir die Textil
branche, daB die Klausel franko Bestimmungsort sich lediglich auf die 
Transportkosten bezieht, und ein Gutachten der Handelskammer Oppeln 
(20. August 1908), daB die Vereinbarung franko X nicht zur "Obernahme 
der Gefahr verpflichte. Dem stehen aber wieder Gutachten der Handels
kammern Berlin (fiir den Wollhandel nicht unbestritten 37084/1914), 
Danzig und Breslau gegenuber, die den oben als heute herrschend be
zeichneten Standpunkt vertreten. 

1st so der Bestimmungsort der Ware Erfullungsort, dann ist fiir 
die Gewichtsfeststellung auch das an diesem Orte ermittelte Gewicht 
maBgebend. Das bringen die Usanzen der Wiener landwirtschaftlichen 
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ProduktenbOrse und die der Borsen Chemnitz j Leipzig und Dresden 
noch besonders zum Ausdruck. 

Was bei der Klausel frachtfrei bezuglich der Verauslagung der 
Fracht durch den Kaufer oder Verkaufer gesagt wurde, gilt auch fiir 
die Klausel franko (frei): Der Kaufer ist im a.llgemeinen verpflichtet, 
die Fracht fiir die vom Verkaufer unfrankiert aufgelieferteSendung 
zu verauslagen, kann sich dagegen den Betrag von der Rechnung absetzen. 
Ein Gorlitzer Gutachten vom 16. Juli 1914 fiir den Kohlenhandel geht 
Bogar so weit, daB es fiir ein anderes Vorgehen des Verkaufers eine be
sondere Vereinbarung fur notig halt. 

Die Ausdrucke franko und frei sind gleichbedeutend. Lediglich 
die Usanzen des Berliner Handels mit Kartoffelstarke setzen die Klausel 
"franko" der Klausel "frachtfrei" gleich, lassen hier die Gefahr den Kaufer 
tragen, wahrend bei der Klausel "frei" die Gefahr den Verkaufer trifft. 
Diese Unterscheidung konnte sonst nirgends gefunden werden. Es 
eriibrigt sich daher, weiter auf sie einzugehen. 

In den 37 Usanzen, in denen die Klausel "franko" (frei) beriick
sichtigt war, bedeutete sie folgendes: Kosten- und Gefahreniibernahme 
durch den Verkaufer bis zum vereinbarten Orte bei 24, lediglich Kosten
iibernahme bei 6, keine Angabe uber die Gefahreniibernahme war ge
geben bei 6, eine Sonderfestlegung von lokaler Bedeutung war gegeben 
bei 1, die Pflicht des Kaufers· zur Verauslagung der Fracht war hervor
gehoben bei 12. 

1m einzelnen lauten die Usanzen: 
Hamburg, § 19: 1st bedungen, daB eine Ware "frei" (franko) eines be

stimmten Ortes geliefert werden soll, so gilt der Lieferungsort ala Er
fUllungsort fUr die Lieferung. 

Innsbruck, § 14: Die Ausdriicke franko, ab, frei, loko bezeichnen den 
Ort, bis zu welchem der Verkaufer unter Tragung aller Risken die Ware 
zu bringen hat und der als Erfiillungsort &nZusehen ist. 

KOln, § 40: 1st bedungen, daB eine Ware franko oder frachtfrei eines be
!ltimmten Ortes geliefert werden soIl, so gilt der Verladeort alB Erfiillungsort 
fUr die Lieferung. 

Wien, § 14, s. Innsbruck, § 14. 
(hterreichische Exporteure: Franko .. X: Der Lieferant ist ver

pflichtet, die Ware unter Tragung aller Kosten und aller Risken bis zum 
Bestimmungsort zu bringen. - Franko: .. X verzollt: Wie oben mit 
Zusatz, s. frachtfrei. 

Chemnitz •. § 14: Verkaufer tragt Kosten und Gefahr; die Ware ist dem 
Kaufer bis zum Bestimmungsort in vertragsmaBiger Beschaffenheit zu 
liefern. In allen Fallen ist der Kaufer zur Zablung von Fracht und Zoll 
als Vorlage verpflichtet. Der Frachtbriefstempel geht zu Lasten dessen, 
der die Fracht zu tragen hat. 

Cottbus, § 6: Verkiiufer tragt die Versendungskosten und die Gefahr. 
Flensburg, § 11: Verkaufer trii.gt die Kosten und die Gefahr. 
Flensburger Getreide. § 13: Franko und frachtfrei bedeutet, daB der 

Verkaufer die Transportkosten tragt. Bei franko tragt der Verkaufer 
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auch die Gefahr des Transportes, das heiBt der Empfangsort des Kaufera 
ist der Erfiillungsort, bei frachtfrei tragt der Kaufer die Gefahr des Trans
portes, das heiBt Erfiillungsstation fiir die Lieferung ist der Abladeplatz. 

Graz, § 12, s. unter Ab. 
Halle, § 12, s. unter Ab. 
-, § 13: Die Transportgefahr trifft bei franko (frei) den Verkiiufer. 
Ham burger Getreidehandler, Nr. 2: Bei der Vereinbarung .,frei" gilt 

der Bestimmungsort als Erfiillungsort. 
Linz, § 12, s. Graz, § 13, s. unter Ab. 
Magdeburg, § 16: Der Verkaufer tragt Kosten und Gefahr. 
Siiddeutsche und Mitteldeutsche, s. frachtfrei. 
Stettin, § 9: Verkaufer tragt Kosten und Gefahr. 
Wien, 1. P., § 15: Die Bezeichnung franko verpflichtet den Verkaufer, aIle 

Kosten bis zum angegebenen Bestimmungsort der Ware, einschlieBlich 
jener der amtlichen Abwage, zu tragen. 

FriichtegroBhandler, § 4: Transport und Witterungsgefahr geht stets 
zu Lasten des Kaufers auch bei Frankolieferungen. 

Rauhfutterhandler, s. frachtfrei. 
Berliner Kartoffelstarke, s. frachtfrei. 
Berliner Holz, § 26: Die Transportgefahr tragt derjenige Teil, der die 

Fracht zu tragen hat. Bei Verkaufen ab Verladestation unter Fracht
vergiitung bis zur Empfaugsstation tragt der Kaufer die Transportgcfahr. 

Frei Empfangsort heiBt bei mehreren Bahnhofen frei Empfangsbahnhof. 
Bei Teilladungen auf dem Wasserweg hat der Empfanger das Ufergeld 

entsprechend seinem Frachtanteil zu zahlen. 
In jedem Fall, auch bei Franko- und Cif-Verkaufen sind die Frachten 

und Zolle vom Kaufer skonto- und zinsfrei zu verauslagen. 
Der Frachttrager hat Anspruch auf den Frachtbrief. Wiegegelder, 

Frachtbriefstempel und Verkehrssteuern foIgen der Fracht. 
Berliner auslandische Holzer, § 4: 1st bei Versandgeschaften frachtfrei 

oder franko verkauft worden, so ist die Fracht vom Empfanger zu veraus
lagen. Auch in diesem FaIle hat der Kaufer die Transportversicherung 
zu veranlassen. Kassaskonto wird auf die Fracht in keinem FaIle gewahrt. 

Fracht und Verpackungsspesen sowie Transportgefahr tragt der Kaufer. 
Breslauer Holz, § 4, s. Berlin, § 26, Satz 1. 

Innsbrucker Holz, § 5: Die Ausdriicke franko, ab, frei, loko bezeichnen 
den Ort, bis zu welchem der Verkaufer die Ware kostenfrei unter Tragung 
aller Risken zu bringen hat und der als Erfiillungsort zu betrachten ist. 

Konigsberger Holz, § 21: Fiir aIle Lieferungen auch bei Franko- und 
Cif-Verkaufen soIl der Abladeort als Leistungsort gelten. Abs. 2, s. Berlin, 
§ 26, Satz 2. 

Mitteldeutsche Holzer, § 1: Erfiillungsort fiir die Lieferung ist der Ort, 
wo sich die Ware zum Zwecke des Versandes oder einer etwa vereinbarten 
ttbergabe an den Kaufer befindet. Der Erfiillungsort wird dadurch nicht 
geandert, daB der Verkaufer die Versendung der Ware iibernimmt. 

Holzeinfuhrhandler, § 2, s. Mitteldeutsche, § 1. 
-, § 3: Die Transportgefahr geht zu Lasten des Kaufers, sobald der Ver

kaufer die Ware dem Spediteur, Frachtfiihrer oder der Beforderungs
anstalt ausgeliefert hat. 

Prager Holz, s. frachtfrei. 
Wiener Holz, § 11, s. Innsbruck, § 5. 
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Berliner Brennholz, § 10: Bei Franko·Verkaufen ist der Empfanger 
verpflichtet, die Fracht gebiihrenfrei zu verauslagen. 

Bayerisches Brennholz: Beim Verkauf frei Empfangsstation gilt als 
gebrauchlich, daB der Kaufer die Fracht von dem Rechnungsbetrag abzu· 
ziehen hat. Sind Verladegebiihren, Wiegegebiihren, Lagerplatzpacht und 
sonstige Gebiihren nachgenommen, so sind diese von dem Verkaufer 
ebenfalls zu kiirzen. 

Wiener Rohzucker, § 5: Bei Franko-Verkaufen ist der Bestimmungsort 
zugleich der Erfiillungsort. Die Ware ist frachtfrei und spesenfrei an den 
Erfilliungsort zu stenen. Dem Kaufer ist nicht gestattet, die Ware nach 
einem anderen Orte zu disponieren. Die Rezepissegebiihr wird als Bestand
teil der Fracht angesehen. 

Wiener Raffinade, § 26: Bei Franko-Verkaufen ist die Ware fracht
und spesenfrei an die betreffende Bahn- oder Schiffsstation zu stellen. 
Bestehen an einem Bestimmungsort mehrere Bahnhofe, so ist die Ware 
fracht- und spesenfrei an den fUr den Versender gUnstigsten Bahnhof 
zu senden. Eine Disponierung der Ware nach einem anderen Orte steht 
dem Kaufer nicht zu. Die Stationsgebiihr ist als Bestandteil der Fracht 
anzusehen. 

Prager Rohzucker, § 5: Ebenso; statt Rezepissegebiihr: Stationsgebiihr. 
Prager Raffinade: Ebenso, ohne letzten Satz. 
Stettiner Heringe, § 6, s. frachtfrei. 
Hamburger Harz, § 40, s. Hamburg. 
Hamburger Drogen, § 40: Ebenso. 
Hamburger Kolonialwaren, § 41: Ebenso. 
Wiener Baumwollstreichgarne, § 11, s. unter Ab. 

c) Franko Station. Frei Station 
Zur naheren Erklarung der mit den Klauseln "franko" und "frei" 

verbundenen "Obernahme der Nebenkosten dient unter anderem der 
Zusatz "Station". Die Klausel "franko Station" driickt im wesentlichen 
das aus, was wir als Inhalt der Franko-Klausel iiberhaupt bezeichnet 
haben: Der Verkaufer hat aIle Spesen und die Gefahr bis zur verein
barten Station zu tragen, einerlei ob dies nun die Ankunfts- oder Ver
ladestation ist; er hat die Ware, wenn franko Station des Bestimmungs
ortes verkauft wurde, an der Bestimmungsstation zur Ablieferung bereit 
zu halten bzw., wenn franko Station des Absendeortes verkauft wurde, 
die Ware an der Verladestation bereit zu halten oder selbst zur Verladung 
zu bringen, wobei allerdings die Kosten der Einladung in den Waggon 
bereits den Kaufer treffen. 

In folgenden Usanzen ist diese Klausel beriicksichtigt: 
1nnsbruck, § 15: Der Ausdruck "franko Station", "frei Station" bedeutet, 

wenn damit die Aufgabsstation gemeint ist, daB aIle diese (s. unter franko 
Waggon) Spesen den Kaufer treffen und der Verkaufer die Ware auf seine 
Kosten nur bis zur Aufgabsstation zu schaffen hat. 

1st bei "franko (frei) Station" die Bestimmungsstation gemeint, so hat 
der Kaufer die Ablade- und Auflegegebiihr sowie ane sonstigen, mit der 
Auslieferung des Frachtgutes verbundenen Spesen zu tragen. 
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Wien, § 15: Ebenso. 
Bern, § 25: Die Lieferung ist erfiillt: Bei Verkaufen franko Station, wenn 

entweder der Frachtbrief an den Empfanger ausgefolgt worden ist oder 
die Ware angekommen und die Stationsverwaltung zur Ubergabe an den 
Empfanger angewiesen ist. 

Der Verkauf franko Station driickt nur die Paritat aus; es steht dem 
Kaufer £rei, die Ware auf eine andere beliebige Station zu disponieren. 
In diasem FaIle sind die Frachtdisparitaten zu verrechnen. 

Bayerisches Brennholz, § 5: Beim Verkauf £rei Empfangsstation gilt 
als gebrauchlich, daB der Kaufer die Fracht an dem Rechnungsbetrag 
abzusetzen hat. Sind VerIadegebiihren, Wiegegebiihren, LagerpJatzpacht 
und sonstige Gebiihren nachgenommen, so sind diese von dem Verkaufer 
ebenfalls zu kiirzen. 

Verkaufe frei Station sind so zu verstehen, daB der Verkaufer das Brenn
holz verladegerecht an den zustandigen Bahnhof anfahrt und maBgerecht 
bereitstellt. In diesem Fall und bei Kauf ab Wald oder yom von der 
Bahn entfernten Lagerplatz tragt der Kaufer Wiege- und sonstige Bahn
gebiihren. 

d) Frei Bahn. Bahnfrei 
Ungefahr die gleiche Bedeutung haben die Klauseln frei Bahn, 

bahnfrei. 1m allgemeinen wird darunter eine Franko-Lieferung auf den 
Bahnlagerplatz verstanden bzw., wenn sofortige Verladung moglich ist, 
an das Transportmittel. Die Klausel bezieht sich fast nur auf den Absende
platz. Eine abweichende Auffassung nehmen die Usanzen des Bundes 
deutscher Rauhfutterhandler und des Magdeburger Getreidehandels 
ein, die unter der Klausel "bahnfrei" auch die Einladung in den Eisen
bahnwaggon verstehen. Bei diesen beiden Usanzen ist auch die Moglich
keit einer Lieferung "bahnfrei Bestimmungsort" beriicksichtigt und 
bedeutet hier, daB der Kaufer die Ware aus dem Waggon abzunehmen, 
der Verkaufer bis dahin die Kosten und Gefahr zu tragen habe. 

In den Usanzen heiBt es: 
Hamburg, § 19: Frei Bahn heiBt £rei an die Bahn (Abgangsbahnhof). 
Koln, § 40: Ebenso. 
Flensburg, § 1, s. unter Ab. 
Magdeburg, § 15: 1st eine Ware, die nach auswarts zu senden ist, bahnfrei 

oder schiffsfrei verkauft, so hat der Verkaufer die Ware in den Eisenbahn
waggon oder in das Schiff zu liefern. Die Anforderung des Eisenbahn
waggons hat der Verkaufer zu bewirken. 1st eine Ware, die von auswarts 
ankommt, bahnfrei oder schiffsfrei verkauft, so hat der Kaufer die Ware 
aus dem Eisenbahnwagen oder dem Schiff abzunehmen. 

-, § 17: 1st Lieferung frei Hafenbahn, frei Kaiwaggon oder Paritat frei 
Kaiwaggon Magdeburg vereinbart, so wird zur Deckung aner Unkosten 
fiir Sackband, Sacktransport, fiir Rangieren, Uberfiihren usw. eine Pauschal
summe laut Tarif der vereinigten Spediteure zu Lasten des Kaufers nach
genommen. 

1st frei Eisenbahnwagen Magdeburg oder Paritat frei Eisenbahnwagen 
Magdeburg vereinbart, gehen vorerwahnte Spesen zu Lasten des Ver
kaufers. 
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Stettin, § 7: 1st eine Ware, die nach auswarts zu liefern ist, bahnfrei oder 
kahnfrei Stettin zu liefern, so hat der Verkaufer die Ware an den Eisenbahn
waggon oder an das Fahrzeug zu liefern. 

Stettiner Heringe, § 5: Bei Verkaufen frei Bahn oder frei Kahn hat der 
Verkaufer die Ware bis zum Eisenbahnwaggon oder bis zum Fahrzeug 
zu liefern. Einladekosten hat der Kaufer zu tragen. Bei Wasserverladungen 
hat der Kaufer auLlerdem das Bollwerksgeld zu zahlen. 

Hamburger Harz, s. Hamburg. 
Ham burger Drogen, s. Hamburg. 
Hamburger Kolonialwaren, s. Hamburg. 
Rauhfutterhandler, § 13: 1st eine Ware, die nach auswarts zu senden 

ist, bahnfrei oder schiffsfrei zu liefern, so hat der Verkaufer die Ware in 
den Eisenbahnwaggon oder in das Schiff zu liefern. Der Verkaufer hat 
mangels entgegenstehender Vereinbarungen den Schiffsraum zu stellen. 

1st eine Ware, die von auswarts ankommt, bahnfrei oder schiffsfrei 
abzunehmen, so hat der Kaufer die Ware aus dem Eisenbahnwagen oder 
dem Schiff abzunehmen. 

-, Gemiise, § 9: Ebenso mit Zusatz: Der Verkaufer ... hat die Eisenbahn
wagen anzufordern und muLl fiir griindliche Sauberung sorgen und darf 
in keinen unausgewaschenen Salz- oder Kalkwaggon irgendwelcher Art 
verladen. 

Berliner Kartoffelstarke, § 9, s. unter Ab. 

e) Waggonfrei. Frei Waggon. Franko Waggon. Franko (frei) 
in den Waggon. Franko (frei) Waggon Station . .. auf den 

Wagen gelegt, Waggonverladen 
Einen spezielleren Inhalt haben dann die Klauseln frei Waggon usw. 

1m wesentlichen fUr den Verladeplatz geltend bestimmen sie, daB der 
Verkaufer die Ware in das Transportmittel zu bringen habe. Erst die 
Ablieferung in das Transportmittel bildet den maBgeblichen Erfullungs
akt, bis dahin treffen den Verkaufer Kosten und Gefahr1). 

Bezieht sich die Klausel auf den Bestimmungsort der Ware, dann 
will sie besagen, daB den Verkaufer aIle Haupt- und Nebenkosten und, 
soweit dies der Franko-Klausel entspricht, auch die Gefahr bis zum 
Einlangen des Waggons an dem vereinbarten Bestimmungsort treffen. 

Das Ausladen und die weitere Behandlung der Ware ist dann Sache 
des Kaufers2). 

In allen Fallen hat der Verkaufer fur die Beschaffung und Bereit
stellung des Waggons Sorge zu tragen. 

Die Usanzen der Sud- und Mitteldeutschen Produktenborsen be
stimmen dann noch, daB aIle Sonderkosten zu Lasten des Kaufers gehen, 
einerlei wo sie entstanden sind. Leider fehlt eine niihere Erlauterung 
des Begriffes Sonderkosten, es sollen darunter aber scheinbar nicht 
regelmaBige Kosten verstanden sein. 

1) Gutachten der Handelskammer Berlin, Yarz 1922. 
2) Gutachten der Handelskammer Oppeln vom 22. Februar 1908. 
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Im iibrigen wird die Klausel in folgenden Usanzen beriicksichtigt: 
Hamburg, § 19: Frei Waggon heillt frei in den Waggon. 
1nnsbruck, § 15: Die Ausdriicke franko Station, frei Station bedeuten, 

wenn damit die Aufgabsstation gemeint ist, daB alIe diese Spesen den 
Kaufer treffen, und der Verkaufer die Ware auf seine Kosten nur bis 
zur Aufgabsstation zu schaffen hat. 

1st bei franko Station die Bestimmungsstation gemeint, so hat der 
Kaufer die Ablade- und Auflegegebuhr sowie aHe sonstigen mit der Aus
lieferung des Frachtgutes verbundenen Spesen zu tragen. 

KOln, § 30, s. Hamburg. 
Wien, § 15: Ebenso. 
Budapest, § 10: Die Bezeichnung "ins Schiff gelegt, in den Waggon gelegt" 

bedeutet, daB der Verkaufer samtliche Kosten der Aufgabe inklusive 
Einlade- und Abwagegebiihr zu tragen hat. Bei Rinfusaverladungen in 
Schiffen hat der Verkaufer die Pflicht, die zwecks Verladung notige 
Schaufelung auf eigene Kosten zu bewerkstelligen. 

Chemnitz, § 14, s. Ab. 
Cottbus, § 6, s. Ab. 
Flensburg, s. Ab. 
Magdeburg, § 17, s. frei Bahn. 
Mittel- und Suddeutsche, s. frei Station. 
Stettin, § 12: 1st Lieferung frei Waggon Stettin vereinbart, so hat die 

durch die Uberfuhrung der Waggons yom Hauptgiiterbahnhof entstehenden 
Kosten der Kaufer zu tragen, in umgekehrter Richtung der Verkaufer. 

1st Lieferung frei Kaiwaggon Stettin vereinbart, so hat die durch die 
Uberfuhrung der Ware vom Freibezirk usw. nach dem Hauptgiiterbahnhof 
entstehenden Kosten der Kaufer zu tragen, in umgekehrter Richtung der 
Verkaufer_ 

Berliner Holz, § 26: Frei Waggon ohne Benennung der Verladestation 
bedeutet frei Waggon Reichsbahn. Liegt eine benannte Station an mehreren 
Bahnen, so heiBt frei Waggon dieser Station frei Waggon Reichsbahn. 

Karntnerische Holzer, § 5: Bei Verkaufen frachtfrei oder franko Waggon 
des Bestimmungsortes trifft die Fracht und aHe wie immer N amen habenden 
auf der Frachtkarte direkt oder im Weg eines Nachtrages und einer Richtig
stellung verrechneten Nebengebuhren mit Ausnahme allfalliger Lagerzinse 
und WagenstandsgebUhren an der Bestimmungsstation den Verkaufer. 
1nsofern und insoweit dieser sie nicht seIber berichtigt hatte konnen 
dieselben yom Fakturenbetrag ohne weiteres in Abzug gebracht werden. 
Bei Verkaufen franko Waggon der Verladestelle treffen samtliche ob
bezeichneten Spesen den Kaufer. In beiden Fallen tragt der Kaufer die 
Abladekosten, VerzoHungs- und sonstigen Spesen, insofern nichts anderes 
ausdriicklich vereinbarl wurde. 

Innsbrucker Holz, § 5: Ebenso. 
Wiener Holz, § 11, s. Ab. 
Bayerisches Brennholz, § 5: Ein Verkauf frei verladen Waggon schlieBt 

em, daB der Verkaufer die Verlade-, Wiege- und LagerplatzgebUhren 
selbst ubernimmt. 

Stettiner Heringe, § 5: Bei Verkaufen "frei Waggon" hat der Verkaufer 
die Ware in den Eisenbahnwagen zu liefern. Die Kosten ffir Verschnfiren 
und den Frachtbriefstempel tragt der Kaufer. 

Wiener Baumwolle, § 52: Wenn zu verschiffende oder schwimmende 
Ware franko Magazin oder franko Waggon verkauft wird, schlieBt dies 
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sinnverstanden die Spesen bis dahin ein, ohne an den iibrigen Verkaufs
bedingungen etwas zu andern. Hinsichtlich des Gewichtes solcher Waren 
gilt, wenn nichts anderes vereinbart wurde, das Originalgewicht. 

Bremer Baumwollborse, § 91: Die Klausel franko Waggon bezieht sich 
lediglich auf die Preisberechnung und bedeutet, da.B der Verkaufer die 
Transportkosten bis an den Waggon und die Kosten der Verladung in 
den Waggon zu tragen hat. 

- -, § 95: Falls die Ware nach erfolgter Andienung vor der Verladung 
in den Waggon infolge hOherer Gewalt verlorengeht, so ist der Kauf
vertrag hinsichtlich der verlorengegangenen Baumwolle gemii.B §§ 46, 47 
ohne Strafvergiitung zu regulieren. Als Regulierungspreis ist der Markt
wert des 2. Geschiiftstages nach Eintritt des Ereignisses ma.Bgebend. 

Hamburger Harz, § 40, s. Hamburg. 
Ham burger Drogen, § 40, s. Hamburg. 
Hamburger Kolonialwaren, § 41, s. Hamburg. 
Prager Reis, § 323: Unter franko Waggon ist Verladung einschlie.Blich 

der Kosten der Verladung in den Waggon zu verstehen (franko in den 
Waggon). 

Hamburger Reis, § 1: Bei Verkaufen waggonfrei oder ans einem Fahrzeug 
ist das von unparteiischen Wagern oder Kornumstechern ermittelte Gewicht 
ma.Bgebend. Frei Kaiwaggon oder Paritat frei Kaiwaggon verkaufte Ware 
ist transito zu liefern. 

Londoner Rohzink, § 9: Frei Waggon (F.O.R.) Swansea geliefertes 
Zink solI durch die Hiitte bei der Lieferung verwogen werden. 

- -, § 10: Wenn Zink ab Lagerhaus oder frei Waggon Swansea geliefert 
wird, so gilt der Liquidationskurs des Borsentages vor dem Tage der 
Originaldeklaration; eine etwaige Differenz ist zahlbar an dem auf dem 
Deklarationsschein fur die Lieferung bestimmten Tage. 

f) Frei Haus. Franko Haus. 
Auch bei dieser Klausel ist es nicht unbestritten, ob der Verkaufer 

Kosten und Gefahr bis an (das heiBt vor) das Hans oder in das Hans zu 
tragen hat. Die Mehrzahl der Usanzen steht auf dem Standpunkt, 
daB "frei Haus" Lieferung in das Haus bedeutet, und daB bis zur Ab
lieferung in den Empfangsraumen den Verkaufer Kosten und Gefahr 
treffen. Ein Gutachten der Breslauer Handelskammer lautet dahin, 
daB der Verkaufer die Kosten bis zur Ablieferung in den Lagerraumen 
zu tragen habe, sofern diese nicht h6her ala im zweiten Stockwerk 
gelegen sind 1). Kommt der Klausel "frei Haus" die Bedeutung "Lieferung 
bis in die Empfangsraume" zu, dann ist ~ie identisch mit den Klauseln 
"frei Speicher", "frei Keller" ; dann aber ist die von der Handelskammer 
Breslau gemachte Einschrankung, obwohl im Interesse des Verkaufers 
gelegen, nicht haltbar, sofern man nicht auch die Wirkung der soeben 
erwahnten Klauseln in dem gleichen Sinne beschranken will. 

Einen anderen Standpunkt vertritt ein Gutachten der Magde
burger Handelskammer ffir den Handel mit Glas. Der Verkaufer hat 

1) Breslau, 22. Mai 1907. 
B 0 u if i e r, Kautvertragsklauseln 5 
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die Ware auf seine Kosten und Gefahr bis vor das Haus zu liefern, die 
Kosten der Abnahme treffen bereits den Kaufer. Ein Brauch des Ver
kaufers, die Abladung mit eigenen Leuten vorzunehmen, stellt sich 
lediglich als eine Gefalligkeit dar (16. Januar 1924). (Ebenso ein Gut
achten der Altesten der Berliner Kaufmannschaft vom Juni 1901 und 
der Handelskammer Berlin fUr den Handel mit Papier [627/1919].) 

In den Usanzen heiBt es: 
Osterreichische Exporteure: Franko Haus .. X: Der Lieferant ist 

verpflichtet, die Ware unter Tragung aller Kosten und Risken bis in das 
Hans (Magazin) des Bestellers zu tragen. 

- -, Franko Hans .. X, verzollt: Wie oben, jedoch ist uberdies der Eintritts
zoll des Bestimmungslandes vom Lieferanten (bzw. vom Exporteur im 
Verhaltnis zum auslandischen Kaufer) zu bezahlen; ebenso alle mit der 
Verzollung verbundenen Kosten und Auslagen. 

Berliner Wein, § 3: Bei Platzgeschaften hat der Verkaufer die Ware frei 
Haus (Wohnung oder Keller) des Empfangers zu liefern. Die Gefahr 
geht auf den Kaufer uber, sobald die Ware in den Raumen des Empfangers 
abgeliefert ist. 

Bei Versandgeschaften erfolgt die Lieferung frei Bahnhof des Lieferanten. 
Mainzer Wein, § 24: Ist frei Haus des Kaufers vereinbart, so tragt der 

Verkaufer im GroBhandel aIle Kosten der Lieferung bis vor das Haus, 
im Kleinhandel bis in das Haus des Bestellers. 

- -, § 25: Der Versand geschieht auf Gefahr des Kaufers entsprechend 
§ 447 B.G.B. Nur im Kleinhandel bei Platzgeschaften oder wenn frei 
Hans vereinbart ist, trifft die Gefahr den Verkaufer. 

Stettiner Wein, § 23, s. Mainz, § 24. 
- -, § 24, s. Mainz, § 25 mit Zusatz: Die Versicherung bei "frei Hans" 

ist Sache des Verkaufers. (Gilt auch fur Mainz e contrario aus § 26.) 

g) Ins Haus gestellt 
Die Klausel "ins Haus gestellt", wie sie in den Prager Usanzen 

fUr den Mehlhandel mit den in B6hmen ansassigen Backern vorkommt, 
geht einen Schritt weiter und enthiilt die Verpflichtung des Kaufers 
zur Lieferung der Ware in die Empfangsraume. Loot der Kaufer aber 
die Ware seIber ab, so hat er dafiir eine Vergiitung zu beanspruchen. 
So heiBt es in den Prager Mehlusanzen: 

§ 87: Wird die Ware "ins Haus gesteIlt" verkauft, so hat der Ver
kaufer die Verpflichtung, die Ware dem Kaufer zum Haus zuzufuhren, 
als Abladegebuhr 20 h per 100 kg vom Fakturenbetrag in Abrechnung zu 
bringen. Dagegen hat der Kaufer die Verpflichtung, die Ware durch seine 
Leute vom Wagen abtragen zu lassen. 

Eine Besonderheit findet sich noch in den Usanzen des deutschen 
Schrotthandels. Dort hat die Klausel "frei Station Revier" folgende 
Bedeutung: 
Schrotthandel, § 4: Frei Station Revier oder "frei Station rheinisch

westfalisches Revier" bzw. "frei Werk Revier" oder "frei Werk rheinisch
westfalisches Revier" bzw. "frei Lager Revier" oder "frei Lager rheinisch-
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westfalisches Revier" heillt frachtfrei nach allen geographisch zwischen 
den Platzen Dortmund, Hagen, DUsseldorf und Rheinhausen-Trumersheim 
gelegenen Stationen bzw. Verbandswerken bzw. Lagerplatzen, diese 
Stii.dte und Lagerplatze selbst eingeschlossen. 

Wahrend bis jetzt die im Landverkehr iiblichen Erganzungen zur 
Franko-Klausel besprochen wurden, sollen jetzt die im Schiffahrts
verkehr iiblichen Klauseln betrachtet werden. Es sind dies die 
folgenden: 

b) Frei Uler. Franko Kai 
Analog den Klauseln franko (frei) Bahn(hof), franko (frei) Station 

1m Landverkehr werden im Schiffsverkehr die Klauseln frei Ufer und 
franko (frei) Kai verwandt. FUr Absende- und Bestimmungsort geltend 
bedeuten sie, daB der Verkaufer die Ware frei auf den vereinbarten 
Verlade- oder Loschplatz zu stellen habe. Dabei gilt die jeweilige Aus
legung der Klausel frei (franko) fiir Kosten- und Gefahrtragung. 

Nach den beiden Usanzen, in denen diese Klausel beriicksichtigt ist, 
treffen den Verkaufer lediglich alle Kosten der Beforderung bis an das 
Ufer bzw. an den Kai einschlieBlich des Ufergeldes, wahrend er nur 
nach den Usanzen der osterreichischen Exporteure auch die Gefahr 
iibernimmt. 

Was bei der Klausel frei Ufer Bestimmungsort die genaue Verteilung 
der Kosten anlangt, so ist einem Berliner Gutachten fiir den Kohlen
handel (Berlin 1868/1905) zu entnehmen, daB die Klausel "frachtfrei 
Ufer" das Ufergeld einschlieBt. Anderer Ansicht ist Za.nder l ), der das 
Ufergeld zu den Kosten der Abnahme rechnet und es damit den Kaufer 
tragen laBt. Auf Grund des Inhaltes der Usanzen und nach dem Wort
laut der Klauseln kann ich mich dieser Auffassung nicht anschlieBen. 
Lediglich die am Ufer (Kai) durch Verschulden des Kaufers entstehenden 
Kosten gehen zu Lasten des Kaufers. 

Demgegeniiber umfaBt schon ilirem Wortlaut gemaB die Klausel 
"frei an das Ufer" des Bestimmungshafens nicht mehr die Auslade
kosten und das Ufergeld 2). 1st aber das Ufer des Absendeplatzes 
gemeint, so diirfte eine Abweichung von der Klausel "frei Ufer" nicht 
gegeben sein. 
Osterreichische Exporteure: Franko Kai: Der Lieferant hat die Ware 

auf seine Rechnung und Gefahr auf den vereinbarten Verladekai zu 
stellen. 

Mitteldeutsche Holzusanzen, § 6: 1st uei Ufer Empfangsstation zu 
lieferu, so tragt der Verkaufer das Ufergeld und die Kosten der Beforderung 
der Ware auf den angewiesenen Platz, es sei denn, daB dieser weiter als 
50 m von der Liegestelle entfernt ist. 

1) A. a. 0., S. 36. 
2) Danziger Gutachten vom 22. November 1869. 

5* 
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i) Frei in die Schute!) 

Einen Schritt weiter geht die Klausel "frei in die Schute". Diese 
in den Hamburger Usanzen vorkommende Klausel gilt im wesentlichen 
fUr den Absendeplatz und bedeutet, daB der Verkaufer die Ware auf 
seine Kosten und Gefahr in die Schute absetzen laBt. 

Es heiBt in den Usanzen: 

Hamburger Kolonialwaren, § 41: Bei "frei in die Schute" tragt der 
Verkaufer die Kosten und Gefahr des Absetzens. 

Hamburger Harz, § 40: Ebenso. 
Hamburger Drogen, § 40: Ebenso. 
Hamburger Kakao, § 32: Ebenso. 

k) Frei Seeschiffsseite. Liingsseits Seeschiff. Franko zum 
Seeschiff. Free alongside ship (t. a. so) 

Hatte der Verkaufer durch die Klausel "frei in die Schute" Kosten 
und Gefahr bis zur Einladung in die Schute iibernommen, so erweitert 
sich seine Verpflichtung durch die Klausel "frei Schiffsseite" usw. bis 
zur Heranbringung der Schute an das Seeschiff. Von da an treffen 
Kosten und Gefahr den Kaufer. Ob nun die Ware sofort in das See
schiff iibernommen wird oder ob infolge irgendwelcher Umstande die 
-obernahme nicht moglich ist und dadurch ""Oberliegegelder entstehen, 
ist fUr den Verkaufer gleichgiiltig. Die dann entstehenden Kosten, 
wenn sie nur ohne Verschulden des Verkaufers entstehen - und das
selbe gilt auch fUr die Gefahr -, treffen den Kaufer. 

Es heiBt in den Usanzen: 

Hamburg, § 19: Frei Schiffsseite heillt: frei an das Schiff. Bei frei Schiffs
seite sind, falls der Verkaufer rechtzeitig angeliefert hat, etwaige Uber
liegekosten zu Lasten des Kaufers. 

Deutsche Exporteure: Bei frei Schiffsseite hat der Verkaufer die Ware 
auf seine Rechnung und Gefahr langsseits des Schiffes zu liefern. 

Hamburger Harz, § 40, s. Hamburg. 
Hamburger Drogen, § 40, s. Hamburg. 
Hamburger Kolonialwaren, § 41, s. Hamburg. 
Hamburger Kakao, § 32, s. Hamburg. 
Prager Reis, § 323: Bei Verkaufen "franko zum Schiff" mull der Ver

kaufer die Ware bis zum Schiff liefern. 
Hamburger Kartoffelstarke, § 5: Bei Anklinften "frei Schiffsseite" 

hat der Verkaufer die statistische Gebiihr zu tragen. Die Kosten fiir das 
Umstellen der Waggons nach der Amsinckstralle usw. sollen zur Halfte 
dem Kaufer, zur Halfte dem Verkaufer zur Last fallen. 

1) Schuten (Schuiten) sind breitgebaute, flache Leichterfahrzeuge, 
dienen in Seehafen zum Heran- und Fortbringen der Ladung auf Seeschiffe, 
die nicht am Kai liegen, ferner zum Warentransport auf Fliissen und 
KanMen. 
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1) Frei Kahn. Frei Schiff. Frei FIof3. Ins Schiff (geIegt). 
Schiffsfrei. Kahnfrei. Frei Schlepper. SchIeppverIaden 
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Diese Klauseln erweitern die Verpflichtung des Verkaufers der-
gestalt, daB er nunmehr auch die Kosten und die Gefahr der "Obernahme 
der Ware in das Schiff zu tragen hat. Die KIauseln konnen sich sowohl 
fiir den Absende- wie fiir den Bestimmungsort verstehen. 

1m ersteren FaIle decken sie sich vollkommen mit der ihrer Bedeutung 
halber gesondert behandelten Fob-Klausel. Die Einzelheiten sind dort 
besprochen. Eine Ausnahme allerdings findet sich, und zwar in den 
Stettiner Usanzen fiir den Handel mit Heringen. Dort heiBt es, daB 
bei Abschliissen "frei Kahn" der Verkaufer die Waren nur bis zum 
Fahrzeug zu bringen habe. Die Einladekosten sowie das Bollwerksgeld 
habe der Kaufer zu tragen. Ferner bedeutet in den Kolner Usanzen 
frei Schiff: freie Lieferung bis zur Ladestelle der Schiffsagentur. 1m 
iibrigen setzen die Usanzen die Klauseln frei Kahn usw. Absendeort 
der KIausel fob gleich. 

Versteht sich die Klausel fiir den Bestimmungsort, so hat der Kaufer 
die Kosten und Gefahr des Transportes bis zum vereinbarten Bestimmungs
hafen zu tragen. Die Kosten der Ausladung und aIle sonstigen damit 
verbundenen Spesen treffen den Kaufer. Die Bereitstellung des Fahr
zeuges ist in diesem Falle Sache des Verkaufers. 

Die Usanzen frei Kahn usw. Absendeort sind bei den Usanzen der 
Fob-Klausel aufgezeichnet. Hier folgen die Usanzen fiir die Klauseln 
"frei Kahn" usw. Bestimmungsort: 
Wien, § 15, s. unter fob; wenn sich die Ausdriicke auf die Bestimmungs. 

station beziehen, hat der Verkaufer die Ware auf seine Kosten bis zur 
Bestimmungsstation zu schaffen; aIle Kosten der Ausladung aus dem 
Transportmittel tragt jedoch bereits der Kaufer. 

Flensburger Getreide, § 12: 1st eine von auswarts kommende Ware 
bahnfrei abzunehmen, so hat der Kaufer die Ware aus dem Eisenbahn
wagen abzunehmen. 

Halle, § 14: 1st Lieferung kahnfrei Empfangsstation vereinbart, so hat der 
Verkaufer die Transportgefahr zu tragen. Die GestelIung des Fahrzeuges 
hat durch den Verkaufer zu geschehen. 

Magdeburg, § 15: 1st eine Ware, die von auswarts ankommt, bahnfrei 
oder schillsfrei verkauft, so hat der Kaufer die Ware aus dem Eisenbahn
wagen oder dem Schiff abzunehmen. 

Mitteldeutsche Holzusanzen, § 6: 1st "frei Kahn Empfangsstation" 
zu liefern, so tragt der Kaufer die nach Ankunft dort entstehenden Bugsier-, 
Loschungs- und sonstigen Kosten, wie Ufer-, Kran- und Liegegeld, Zoll
abfertigungsgebiihren u. dgl. 

Rauhfutterhandler, § 13: 1st eine Ware, die von auswarts ankommt, 
schiffsfrei abzunehmen, so hat der Kaufer die Ware aus dem Schiff zu 
iibernehmen. 

Berliner Kartoffelstarke, § 9, s. unter Ab. 
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m) Franko Bord. Frei an Bord. Free on board (fob) 
In der Entwicklung des Inhaltes der Fob-Klausel (ich verstehe 

darunter alle drei oben genannten und ahnliche Klauseln) kommt am 
deutlichsten der heutige Inhalt der Franko-Klauseln iiberhaupt zum 
Ausdruck. Wahrend die Auffassung der in Frage kommenden Wirt
schaftskreise schon lange dahin ging, daB die Fob-Klausel den Verkaufer 
zur tJbernahme von Kosten und Gefahr bis zur vereinbarten Lieferung 
in das Schiff verpflichte, entschied erst in letzter Zeit das hanseatische 
Oberlandesgericht, durch die tatsachlich herrschende Auffassung dazu 
gezwungen, im Gegensatz zu seiner friiheren Ansicht, nach der den 
Verkaufer lediglich die Kosten trafen, dahin, daB den Verkaufer Kosten 
und Gefahr bis an Bord des Schiffes treffen 1). 

In diesem Sinne beurteiIen auch samtliche Usanzen die Fob-Klausel 
sowie alle die im vorigen Abschnitt erwahnten Klauseln "franko 
Kahn" usw. Die einzige Ausnahme fiir die letzteren wurde ja bereits 
dort erwahnt. 

1m Verhaltnis zum Schiffsfiihrer bedeutet die Fob-Klausel die Ver
pflichtung des Verkaufers, die zu Wasser herangeschaffte Ware bis an 
das Schiff zu bringen. Die Kosten der Einladung fallen dem Schiffer zu 9). 

Von den yom Kaufer zu tragenden Kosten bis an Bord des Schiffes 
werden in den Usanzen einige ausgenommen. Zunachst Bollen nach den 
Usanzen der siid- und mitteldeutschen Produktenborsen alle Sonder
kosten dem Kaufer zur Last fallen. Davon ist bereits friiher gesprochen 
worden. Die Stettiner Usanzen fiir landwirtschaftliche Produkte be
stimmen, daB die Eisbrecher- und Vertiefungsabgaben dem Kaufer zur 
Last fallen. Zander dehnt diese Bestimmung auf samtliche Usanzen 
aus. Ich glaube, daB man durch derartige analoge Auslegungen ein 
Moment zu groBer WiIlkiir in die Auslegung der Usanzen tragt; denn 
wo gesagt ist, daB der Verkaufer aIle Kosten zu tragen hat, ist diese 
Einschrankung nicht begriindet, zumal den Verkaufer die Gefahr des 
Transportes und damit wohl auch das Risiko unvorhergesehener Kosten 
trifft. 

Ein Gutachten fiir den Kohlenhandel3) auBert sich dahin, daB zur 
Ablieferung bis an Bord auch die Beschaffung der Ausfuhrbewilligung 
gehore und damit auch die Ausfuhrabgaben von dem inlandischen Ver
kaufer zu tragen seien. 1m Zweifel wird man sagen miissen, daB alle 
Kosten bis an Bord des Schiffes zu Lasten des Verkaufers gehen. 1m 
iibrigen sei auf die Usanzen seIber verwiesen. 

Wer fiir die Beistellung des Schiffsraumes zu sorgen habe, ist nicht 
einheitlich geregelt. Soweit die Usanzetl diese Frage klaren, urteiIen sie 

1) Sommerfeld: a. a. O. 
2) Zander: a. a.. 0., S. 36; Staub: Kommentar zu § 346, 17 D.H.G.B. 
8) Handelskammer Hannover 1923. 
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folgenderma,Ben: Bei der Klausel "kahnfrei" sagen 2 Usanzen, daB der 
Verkaufer, 1 daB der Kaufer, bei der Klausel fob 4, daB der Kaufer, 
und 1, daB der Verkaufer den Sohiffsraum zu stellen habe. Es laBt sich 
also ein einheitliohes Urteil dariiber nicht fallen; es wird vielmehr je nach 
Lage des Einzelfalles bald der Kaufer, bald der Verkaufer das Recht 
und die Pflioht zur Stellung des Schiffsraumes haben. 1m Zweifel wird 
man dem Kaufer, der ja auch das Risiko des Transportes mit dem Fahr
zeug tragt, das Recht und damit die Pflicht zur Bereitstellung des Lade
raumes zuerkennen mussen. 

Stellt der Kaufer den Schiffsraum, dann ergeben sich daraus Ver
pflichtungen fiir ibn bezuglich einer Verstandigung des Verkaufers uber 
Ort und Zeit der Verladung. Es sei dieserhalb auf die unten zitierten 
Usanzen des Hamburger Handels mit Harz usw. verwiesen. 

Es lieBe sioh also zusammenfassend sagen: Bei der Fob-Klausel im 
Verhaltnis von Kaufer und Verkaufer hat im Zweifel der Verkaufer 
aIle Kosten sowie die Gefahr bis zur Einladung der Ware an Bord des 
Seeschiffes zu tragen. Die Bereitstellung des Laderaumes obliegt dem 
Kaufer. 1m einzelnen finden sich die Fob-Klausel und die verwandten 
Klauseln in folgenden Usanzen: 
Hamburg, § 19: Frei Bord, frei an Bord heillt: frei auf das Schiff. 
Innsbruck, § 15: Die Ausdriicke "ins Schiff gelegt", in den Waggon, auf 

den Wagen gelegt, franko Waggon, frei W aggon, franko Bord, frei Waggon 
Station ... bedeuten, daB der Verkaufer die Ware nicht nur auf seine 
Kosten bis zur Aufgabsstation zu schaffen, sondern auch fertig zur Abfahrt 
zu stellen habe, mithin samtliche Kosten der Aufgabe, Abwage und Ver
laduug, darunter insbesondere den Frachtbriefstempel, die Ablege- und 
Auflagegebiihr sowie aHe sonstigen in der Aufgabsstation erwaohsenen 
Spesen zu tragen hat. 

Koln, § 40: Fob heillt: frei auf das Schiff; frei Schiff heillt: freie Lieferuug 
bis zur Ladestelle der Schiffsagentur. 

Wien, § 15: Die Ausdriicke ins Schiff, in den Waggon, auf den Wagen 
gelegt, franko Waggon, frei Waggon, franko Bord, frei an Bord, fob, franko 
Waggon Station ... , frei Waggon Station... bedeuten, daB der Verkaufer 
die Ware nicht nur auf seine Kosten bis zur Aufgabsstation zu schaffen, 
sondern auch fertig zur Abfahrt zu stellen habe, mithin samtliche Kosten 
der Aufgabe und Verladung einschlieBHch aner eisenbahntarifarischen 
Nebengebiihren, sofern diese nicht im Frachtbrief verrechnet sind uud 
vom Empfanger eingehoben werden, zu tragen hat. 

Deutsche Exporteure: Bei Geschaften fob oder frei Schiffsseite hat der 
Verkaufer die Ware auf seine Rechnung und Gefahr an Bord bzw. langs
seits des Schiffes zu Hefem. 

Hamburger Exporteure: Ebenso. 
Osterreichische Exporteure: Der Lieferant hat die Ware auf seine 

Rechnung und Gefahr an Bord des ausgehenden Seedampfers zu Hefem. 
Berlin, § 37: Bei Geschaften auf Lieferung kahnfrei hat der Kaufer die 

Ware spatestens am letzten Werktag der vereinbarten Frist bis 5 Uhr 
nachmittags dem Kaufer an dem vereinbarten Erfiillungsort zur Verfiigung 
zu stellen. 
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B er lin, § 39: Mangel hat der Empfanger drahtlich innerhalb 24 Stunden nach 
Ankunft der Ware dem Verkaufer unter Angabe der Grnnde anzuzeigen. 

Breslau, § 3: Bei Abschllissen "frei Kahn Abgangshafen" (fob) hat der 
Kaufer fUr die Bereitstellung des notwendigen Kahnraumes zu sorgen. 

Budapest, § 10: Die Bezeichnung "ins Schiff gelegt" oder in den Waggon 
gelegt bedeutet, daB der Verkaufer samtliche Kosten der Aufgabe inklusive 
Einlade- und AbwagegebUhr zu tragen hat. 

Bei Rinfusalieferung von Schiffsladungen hat der Verkaufer die Pflicht, 
die zwecks Verladung notige Schaufelung auf eigene Kosten zu bewerk
stelligen. 

Chemnitz, § 17: Unter "kahnfrei" ist zu verstehen, daB die Ware frei 
ab Kahn der bestimmten Hafenstation zu Hefern ist und bis dahin die 
Gefahr der Versendung, insbesondere etwaige Qualitatsminderungen der 
Verkaufer zu tragen hat. Die Ware ist vom Ka.ufer im Bestimmungs
hafen gegen Zahlung zu ubernehmen. 

Flensburg, § 1: FUr Geschii.fte, die ab, frei ab, frei Hafenbahn, frei Bahn
wagen, frei an Bord, c und f, und cif geschlossen sind, gilt der Abladeplatz 
als Erfiillungsort. 

-, § 10: 1st eine Ware "bahnfrei" oder "frei an Bord eines Schiffes" zu 
liefem, so hat der Verka.ufer die Ware frei in den Eisenbahnwagen oder 
frei an Bord zu Hefem. Der Verkaufer hat fUr die Gestellung der Eisenbahn
wagen (und gemaB § 4 "der Schiffsraume") zu sorgen. 

Flensburger Getreide, § 1, 12: Ebenso. 
Halle, § 14: Bei Verkaufen fob oder kahnfrei ab Verladestation hat der 

Verkaufer die Ware frei an Bord zu Hefern und bis dahin die Transport
gefahr zu tragen. Die Gestellung des Fahrzeuges hat durch den Kaufer 
zu geschehen. 

1st die Lieferung "kahnfrei" Empfangsstation vereinbart, so hat der 
Verkaufer die Transportgefahr zu tragen. Die Gestellung des Fahrzeuges 
hat durch den Verkii.ufer zu erfolgen. 

Magdeburg, § 15, s. bahnfrei. 
-, § 17: Ebenso. 
Stettin, § 8: Bei Fob-Geschii.ften hat der Kaufer die Eisbrecher- und 

Vertiefungsabgaben zu tragen. Diese Kosten sind vom Ablader zu ver
auslagen. 

Wien, 1. P., § 15: Schiffsfrei (gleichbedeutend mit fob) heiBt so viel wie 
ab Versandstation. 

Rauhfutterhandler, § 13, s. bahnfrei. 
Berliner Kartoffelstiirke, § 10: Fob bedeutet, daB der Verkaufer die 

Ware auf seine Kosten und Gefahr frei an Bord eines Schiffes zu liefern 
hat. Den Schiffsraum hat der Kaufer zu stellen. 

Berliner Holz, § 26, s. frei Waggon. 
Wiener Hob, § 6, s. unter abo 
Bremer Baumwollborse, § 98: Die Klaui!el franko Bord bezieht sich 

lediglich auf die Preisberechnung und bedeutet, daB der Verkii.ufer die 
ortsiiblichen Kosten bis an Bord ausschlieBlich Schiffahrtsabgaben zu 
tragen hat. 

- -, s. auch § 95: franko Waggon. 
Stettiner Heringe, § 5, s. unter frei Bahn. 
Hamburger Harz, § 32: Bei einem fob getatigten Kaufe hat der Kaufer 

dem Verkaufer auf Verlangen die zur AusfUhrung der Fob-Lieferung 
erforderlichen Anweisungen unter ttbersendung des Schiffszettels unver-
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ziigIich zu geben. Kommt der Kaufer dieser Verpflichtung nicht nach, so hat 
der Verkaufer das Recht, die Ware fiir Rechnung und Gefahr des Kaufers 
einzulagern. Die aus dem Verzuge des Kaufers sich ergebenden weiteren 
Rechte des Verkaufers werden durch diese Bestimmung nicht beriihrt. 

Liefert der Kaufer die Schiffspapiere fiir einen Dampfer, der noch nicht 
ladebereit ist, und entstehen dadurch besondere Kosten, so hat der Kaufer 
diese zu tragen. 

Verlangt der Kaufer bei vereinbarter Fob-Lie£erung, daB die Ware 
auf ein Freihafenlager geliefert werde, so hat der Verkaufer diesem Ver
langen zu entsprechen und hat damit den Vertrag erfiillt, indem hinsichtlich 
der Andienung an die Stelle der Fob-Dokumente die Empfangsbestatigung 
des Lagerhalters tritt. Etwa dadurch entstehende Mehrkosten hat der 
Kaufer dem Verkaufer zu vergiiten. 

- -, § 40, s. Hamburg. 
Hamburger Kolonialwaren: Ebenso wie § 32. 
- -, § 4l. 
Hamburger Kakao, § 32: Ebenso. 
Hamburger Drogen, § 32: Ebenso. 
Prager Reis, § 323: Bei Verkaufen franko Schiff mull der Verkaufer die 

Ware bis auf das Schiff liefern. 
Rhein- und Ruhrhafen-Spediteure, § 17: Bei Notierung fob SeeschiH 

und ab Seeschiff ist direkter Umschlag aus dem Rheinschiff in das See
schiff oder umgekehrt und rechtzeitige Lade- bzw. Losch- und Annahme
bereitschaft des letzteren vorausgesetzt. 1st direkter Umschlag unmoglich, 
so gelangen. die dadurch hervorgerufenen Unkosten besonders zur Ver
rechnung. Wechselt das Seeschiff Lade- und Loschplatz, so gehen die 
dadurch etwa entstehenden Kosten und Folgen zu Lasten der Waren. 
Yom Seeschiff erhobene Loschungskosten oder Kosten iiber Kai sind im 
"Obernahmesatz niemals enthalten. Spatestens 3 Tage vor Ankunft des 
Seeschiffes miissen dem Spediteur die Einfuhrpartien angemeldet sein. 

Der Spediteur ist nicht verpflichtet, mehrere Schiffe zugleich langs
seits Seeschiff bereit zu halten. Ebenso hort seine Verpflichtung zur 
Schiffsraumgestellung bzw. Langsseitslieferung auf, wenn es mit Gefahr 
fiir sein Schiff verbunden ist, an die Lade- bzw. Loschstelle bzw. an das 
Seeschiff zu gelangen, oder dem Fahren oder Liegen daselbst behordliche 
Vorschriften entgegenstehen. 

n) c und f, cif, caf, Kost - Versicherung - Fracht. 
cif und i, cific 

1m Verlaufe der Entwicklung des tlberseegeschaftes erwies sich die 
Notwendigkeit des Distanzhandels mit einer fiir den Kaufer gegebenen 
festen Kalkulationsbasis. Dieser Anforderung entsprach das Kost-Fracht
Geschiift (c und f), bei dem der Verkaufer aIle Kosten bis zur Einladung 
der Ware in das Schiff (cost, cout) und die Seefracht (freight, fret) iiber
nahm, also aIle jene Kosten, die einer groBeren Schwankung unterworfen 
sind. Da der AbschluB der Versicherung gegen die Transportgefahr eben
falls am leichtesten durch den Verkaufer zu bewerkstelligen war, wurde 
ibm dieser in dem Oif-Geschiift (cost, insurance, freight bzw. franzosisch 
cout, assurance, fret, deutsch Kost - Versicherung - Fracht) iibertragen. 
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Die Cif-Klausel stelit damit eine Erweiterung der Fob-Klausel dar. 
Die Obernahme der "Kosten" in der Cif-Klausel deckt sich inhaltlich 
mit der "Obernahme der aus der Fob-Klausel entspringenden Verpflich
tungen: Der Verkaufer hat die Waren auf seine Rechnung und Gefahr 
bis an Bord des Schiffes zu bringen. Dann aber hat er weiter die Kosten 
des Seetransportes sowie die Kosten der Versicherung der Ware gegen 
die Transportgefahr zu tragen. Ebenso wie man bei der Fob-Klausel 
die Verlegung des Gefahreniibergangsortes an den Absendehafen erst 
in letzter Zeit anerkannte, so hielt man bei der Cif-Klausel zunachst den 
Wohnort des Verkaufers fiir den Erfiillungsort der Lieferung, erkannte 
aber dem in der Cif-Klausel benannten Orte ala Ablieferungsorte Rechte 
beziiglich der Qualitats- und Quantitatsermittlung zu 1). Erst allmahlich 
hat sich die in den Usanzen heute einheitlich zum Ausdruck kommende 
Auffassung durchgesetzt, daB durch die Cif-Klausel der Erfiillungsort 
an den Abladeplatz verlegt wird: Bis zur Einladung in das Schiff treffen 
alie Gefahren den Verkaufer, erst von dem Augenblick der Einladung 
an geht die Gefahr auf den Kaufer tiber. Dieser Abladeplatz gilt auch 
als Ablieferungsplatz: Qualitats- und Quantitatsermittlung dieses 
Platzes sind, sofern vorschriftsmaBig vorgenommen, fiir den Kaufer 
bindend. Das entspricht auch ganz dem Gedanken Staubs, der bei 
der frtiheren Auffassung schon sagt, daB in allen Fallendas Interesse 
des Verkaufers an baldiger GewiBheit oberster Grundsatz sein mtisse. 
Allerdings konnen Ausnahmebestimmungen getroffen werden, wie 
"gesund ausgeliefert" oder "ausgeliefertes Gewicht garantiert"; aber 
das liegt schon auBerhalb der Cif-Klausel. 

Erfiillt hat der Verkaufer, wenn er die Ware zur Verladung gebracht 
und dem Kaufer die vorschriftsmaBigen Verladedokumente angedient 
hat. Die Gefahr allerdings geht auf den Kaufer schon mit der Verladung 
tiber. DaB die Verladung aliein noch nicht Erftiliungshandlung sein 
kann, geht schon daraus hervor, daB der Verkaufer nach der Verladung 
die Verladedokumente an einen Dritten verauBern und diesem damit 
die Verfiigungsgewalt tiber die Ware tibertragen kann. Erfiillt hat der 
Verkaufer erst, wenn er das zur Leistung seinerseits Erforderliche getan 
hat; das hat er aber erst, wenn er dem Kaufer auch die Verschiffungs
dokumente angedient hat. (Dieser Gedankengang ist der Vorlesung 
Prof. Oberparleiters entnommen, der sich dabei im wesentlichen 
auf das englische Recht sttitzt. Anderer Ansicht ist Hellauer 2). 

Beztiglich der 3 Hauptkosten: Kosten bis an Bord, Versicherung 
und Seefracht, konnen wohl keinerlei Zweifel entstehen. Der Preis 
muB so gestelit sein, daB er diese umfaBt. Streitig sind die mit der Ver-

1) Zander: a. a. 0., S. 37; Breslauer Gutachten vom 16. Juli 1901 
und vom 8. Februar 1908; Staub: Kommentar zu §§ 372, 373, 377. 

2) A. a. 0., S. 415ff. 



c und f, cif, caf, cific 75 

sendung verbundenen Nebenkosten. tibereinstimmung besteht dariiber, 
daB der Kaufer die Kosten der Ausladung aus dem Schiff und alIe weiteren 
Kosten zu tragen hat. Was die sonstigen Kosten angeht, so stehen von 
den Usanzen, in denen ich die Cif-Klausel fand, 2 auf dem Standpunkt, 
daB den Verkaufer Iediglich die 3 in der Klausel enthaltenen Kosten
gruppen trefien, aHe Nebenkosten zu Lasten des Kaufers gehen1). Die 
Mehrzahl der Usanzen vertritt eine andere Auffassung. Nach 3 Usanzen 
treffen den Verkaufer samtliche mit der Versendung der Ware ver
bundenen Kosten. Eisbrecher- und Vertiefungsabgaben hat nach den 
Stettiner Usanzen der Verkaufer zu tragen. 1m einzelnen sei auf die 
Usanzen seIber verwiesen. 1m Zweifel wird man annehmen diirfen, 
daB nach dem Sinne der Klausel, dem Kaufer eine sichere Kalkulations
basis zu schafien, die Nebenkosten bis in den Bestimmungshafen dem 
Verkaufer zur Last fallen. Ein Gutachten der Handelskammer Breslau 
sagt, daB der Verkaufer die samtlichen Unkosten usw. zu tragen habe 
(8. Februar 1908)8). 

Die tatsachliche Bezahlung der Fracht und sonstigen Nebenkosten 
wird im Zweifel durch den Kaufer zu erfolgen baben. Es entspricht dies 
der allgemein vertretenen Aufiassung bei den Franko-Klauseln iiberhaupt, 
zu denen die Oif-Klausel ja auch gebOrt. Dem Kaufer ist dann durch 
Abzug der jeweiligen Kosten von der Rechnung doch die feste Kalku
lationsbasis geboten. 

Den AbschluB der Versicherung hat der Verkii.ufer nach den Grund
satzen eines Qrdentlichen Kaufmannes zu bewerkstelligen. Einige Usanzen 
schreiben vor, daB die Versicherung bei anerkannt guten Versicherem 
zu erfolgen habe. Der Verkaufer haftet natiirlich fiir den AbschluB der 
Versicherung, allerdings ist zumeist eine Haftung fiir den Fall der Zahlungs
unfahigkeit des Versicherers ausgeschlossen. Sehr haufig wird, auf Grund 
besonderer Vereinbarung, auch die Versicherung von dem Kaufer seIber 
abgeschlossen. 

Welchen Betrag der Verkaufer zu versichem habe, ist in den Usanzen 
nicht einheitlich geregelt. Nach 2 Usanzen ist der Fakturenwert, das 
heiBt also der in dem Oif-Preis gegebene Wert der Ware zu versichem, 
andere Usanzen bestimmen, daB auch der Zoll mitversichert werden 
miisse, und schlieBlich verlangt die Mehrzahl der Usanzen auch die 
Versicherung eines zwischen 2 % und 10 % schwankenden, imaginaren 
Gewinnes. Dieser imaginare Gewinn bnn im wesentlichen nur als eine 
Versicherung des dem Ka uf er bei Verlust der Ware entgehenden Gewinnes 
aufgefaBt werden. Denn der Gewinn des Verkaufers ist ja bereits im 
Cif-Preis enthalten, eine Versicherung dariiber hinaus kommt einer 

1) Ebenso Gutachten der Handelskammer Berlin 2718/1913. 
B) Ahnlich ein Gutachten der Altesten der Berliner Kaufmannschaft 

vom Dezember 1897. 
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Vberversicherung gleich, die dann von del' Versicherungsgesellschaft 
im Schadensfalle auch nicht vergiitet wird. Lediglich zugunsten des 
Kaufers erscheint die Mitversicherung eines imaginaren Gewinnes durch 
den Verkaufer berechtigt. Eine Begriindung einer eventuellen ,;Ober
versicherung" konnte man hochstens in den im Verlustfalle sich er
gebenden sonstigen Kosten und Aufwendungen finden. Doch ist es 
fraglich, ob die Versicherungsgesellschaften diesen anerkennen werden. 

Die Usanzen kniipfen dann an die OO-Klausel noch einige weitere 
Wirkungen beziiglich del' Mangelriigen, Lieferfristen und Zahlungen. 

Da diese einmal den sonst iiblichen Bedingungen entsprechen und 
in ihrer Einzelbedeutung von Platz zu Platz und von Ware zu Ware 
wechseln, ist eine einheitliche Betrachtung nicht moglich. Es sei dieser
halb auf die Usanzen selbeI' verwiesen. 

SolI del' Preis auBer den Kosten des Transportes auch noch die 
Zinsen umfassen, wie dies vielfach im Exporthandel nach Indien und 
Ostasien vorkommt1), dann wird del' Preis als ein 00- undi- (interest)Preis 
und wenn er auch noch die besondel's zur Anrechnung kommende Kom
mission umfassen solI, als ein Oific-Preis angestellt. Nul' in den Usanzen 
del' osterreichischen Exporteure sind diese Klauseln beriicksichtigt. 

SolIen die Ausladespesen ebenfalls vom Verkaufer getragen werden, 
so wird die OO-Klausel noch durch das Wort "gelandet" (landed, trans
borde) erganzt. 

Fiir das Verhaltnis von Empfanger und Schiffer ge~n wedel' die 
Usanzen noch die Guta.chten nahere Anhalt8punkte. Man wird wohl, 
ahnlich wie bei del' Fob-Klausel, annehmen diirfen, daB aIle Manipulationen 
auf dem Schiff, also das BereitstelIen del' Ware bis zur tThernahme von 
Bord, dem Schiffer zur Last fallen und in del' Fracht abgegolten sind, 
die Kosten del' Abnahme von Bord abel' bereits zu Lasten des Empfiingers 
gehen. Das deckt sich auch mit del' Forderung nach einer festen Kalku
lationsbasis fiir den Kaufer, do. er ja die infolge del' jeweiligen Beschaffen
heit des Ankunftshafens dort sich ergebenden Kosten kennen muB. 

Es findet sich die OO-Klausel in folgenden Usanzen: 
Hamburg, § 18: Bei Kost-, Fracht- und Cif-Geschaften ist der Abladeort 

der Erfiillungsort fur die Lieferung. 
Bei diesen Geschaften hat der Kaufer die Deklarationsabgabe sowie 

den Konnossementstempel und die die Ware treffende Kailadungs
gebiihr zu zahlen. 

Innsbruck, § 32: Bei einem Geschaft inklusive Kosten, Versicherung 
und Assekuranz (F. K. A., cif) hat der Verkaufer die Kosten der Verladung, 
Fracht und Assekuranz, sonst aber keine weiteren Spesen zu tragen. Er 
haftet nicht fur die Schaden und Gefahren, von welchen die Ware wah rend 
des Transportes betroffen werden konnte. 

1) Oberparleiter: Gesammelte Beitrage, S. 55. 
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KiHn, § 38, s. Hamburg, § 18, ohne: "und die die Ware treffende Kailadungs
gebiihr". 

Wien, § 16, s. Innsbruck. 
Osterreichische Exporteure: c und f: 1m Preise sind die Land- und 

Seefracht und samtliche Kosten bis Bord des in Bestimmungshafen ein
gehenden Dampfers enthalten mit Ausnahme der Seeversicherung. 

- -: cif: 1m Preise der Ware sind die Land- und Seefrachtversicherung 
und samtliche Kosten bis Bord des in Bestimmungshafen eingehenden 
Dampfers enthalten. 

- -: cifc: Dieselbe Bedeutung wie cif, jedoch ist im Preise die Kommission 
inbegriffen. 

- -: cifci: Dieselbe Bedeutung wie cifc, dazu kommen noch die Zinsen. 
- -: cif gelandet (landed): Dieselbe Bedeutung wie cif, jedoch sind im 

Preis auch die Kosten fUr die Ausladung der Ware im Bestimmungshafen 
(Leichtergebiihren) inbegriffen. 

- -: Bei der Klausel c und fund bei allen Cif-Klauseln sind in den Kosten, 
die der Verkaufer zu tragen hat, die Kosten fiir die Beschaffung einer 
Konsulatsfaktura nicht inbegriffen. 

Bei der Deckung der Seeversicherung ist auf Wunsch des Kaufers ohne 
Preisaufschlag ein den Fakturenwert bis zu 20% iibersteigender Betrag, 
welcher den imaginaren (supponierten) Nutzen darstellt, mitversichert. 

Berlin, § 36: Wenn Ware cif verkauft ist, so hat der Verkaufer samtliche 
iiber die verkaufte Ware ausgestellten Ladescheine, mit Ausnahme des 
beim Frachtfiihrer befindlichen, der als Frachtbrief gilt, eine Versicherungs
urkunde und drei ordnungsgemalle, yom Frachtfiihrer versiegelte Proben 
an den Kaufer zu liefern. 

Dem Kaufer ist vor Abfertigung der Ladung Gelegenheit zu geben, 
die Ware im Kahn besichtigen zu lassen, wenn er dieses Verlangen vor 
Beginn der Lieferfrist stellt. 

1st auslandische Ware unverzollt gehandelt, so hat der Verkaufer den 
Zollbetrag mitzuversichern. Die Versicherungsurkunde mull den Rechnungs
betrag ohne Abzug der Fracht um 3% iibersteigen und von einer als erst
klassig bekannten Gesellschaft ausgestellt sein. 

OrdnungsmaJlige Proben miissen den Durchschnitt der gelieferten Ware 
darstellen und einen Inhalt von je ungefahr Yz kg haben. 

-, § 40: Einwendungen gegen die Beschaffenheit der cif gekauften Ware 
sind bei Vorlegung der versiegelten Schifferproben unter Angabe der 
Griinde zu erheben. Hat der Kaufer vor Abfertigung der Ladung die 
Ware im Kahn besichtigt, so mull er die Mangel innerhalb 24 Stunden 
nach vorgenommener Besichtigung drahtlich unter Angabe der Griinde 
dem Verkaufer anzeigen. Zwischenverkaufer haben die Mangelriige unver
ziiglich drahtlich weiterzugeben. Das Recht der Mangelriige ist nach 
Ablauf von 2 Werktagen nach der Besichtigung erloschen. Der Kaufer 
hat unverziiglich zwei beglaubigte und versiegelte Proben von ungefahr 
je Yz kg vorzulegen. 

Die Entscheidung iiber solche Einwendungen wird gemall § 23 herbei. 
gefiihrt. Falls jedoch Berliner Schiedsgericht oder Berliner Arbitrage 
vereinbart ist, erfolgt Entscheidung durch das Schiedsgericht des Vereines 
Berliner Getreide- und Produktenhandler. 

Chemnitz, § 18: Unter Cif-Binnenstation ist zu verstehen, dall der Preis 
den Wert, die Versicherungs- und andere Kosten und die Fracht bis zur 
vereinbarten Wasserstation enthalt. Bei Verladung von losem Getreide 
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sind yom Schiffer und dem Ablader gemeinschaftlich Proben zu ziehen 
und zu versiegeln. Bei Verladung von Sackgut sind Proben in beglaubigter 
Form zu ziehen. 

Sind an den Verladestellen von einer Handelskammer oder dem V orstand 
einer Borse ernannte Sachverstandige oder Probenehmer vorhanden, so 
mussen diese in erster Linie herangezogen werden. 

Die Gefahr der Versendung der Ware tragt der Kaufer. 
Mangels anderer Vereinbarung ist Zahlung gegen Ubergabe des Kon· 

nossements, der Schifferprobe bzw. beglaubigter Proben (bei Sackgut) 
und der Polizze innerhalb 24 Stunden nach Vorzeigung Zug um Zug zu 
leisten. 

Die Hohe der Versicherungssumme muB den Fakturenbetrag ein
schlieBlich Fracht und Zoll um 5% ubersteigen. 

Verkaufer ist berechtigt, Teilladungen anzudienen, jedoch nicht unter 
30 t auf ein Konnossement. Auf rechtzeitiges Verlangen des Kaufers ist 
der Verkaufer verpflichtet, ihm oder seinem Vertreter Gelegenheit zu 
geben, die Ware am Orte der Verladung im Stuck zu priifen und in seinem 
Beisein 5 kg Muster gegen Bezahlung zu ziehen. 

Auch ist der Kaufer berechtigt, die Ware am Orte der Verladung durch 
Sachverstandige, vorzugsweise solche, die von der Handelskammer oder 
dem Vorstand einer Borse ernannt sind, priifen und uber den Befund 
der Ware ein Gutachten erstatten zu lassen. 

Bemangelungen der Qualitat berechtigen nicht zur Zahlungsverweigerung. 
Der Kaufer ist dagegen berechtigt. den Minderwert gemaB den Bestim
mungen der Borsenschiedsgerichtsordnung feststellen zu lassen, undder 
Verkaufer verpflichtet, den festgestellten Minderwert innerhalb 24 Stunden 
bar zu vergiiten. 1st Naturalgewicht vereinbart, so ist das am Orte der 
Verladung ordnungsgemaB ermittelte Gewicht mallgebend. 

Die Ermittlung des Naturalgewichtes hat auf Grund der Schopperschen 
Getreidewaage und der dazu gehorigen Listen zu erfolgen. 1st jedoch 
Abladegewicht von einem uberseeischen Hafen vereinbart, so richtet 
sich die Feststellung des N aturalgewichtes nach dem in dem betreffenden 
Hafen giiltigen Handelsgebrauche. 

Flensburg, § 1, s. Fob. 
Flensburger Getreide, § 1, s. Ab. 
Halle, § 14: Bei Cif-Verkaufen hat der Verkaufer die Fracht, Versicherung 

und etwaige sonstige Kosten der Versicherung zu tragen. Die Transport
gefahr geht zu Lasten des Kaufers. Die Versicherung mull den Rechnungs
betrag zuzuglich Fracht um 5% ubersteigen. 

Suddeu tsche Spezialbestimm ungen fiir Cif -Geschafte: 
Unter Cif-Geschaften versteht man diejenigen Abschlusse, die entweder 

zwischen zwei Kontrahenten ausdriicklich als Cif-Geschafte bezeichnet 
werden oder wobei der Preis auf Grundlage "cif" vereinbart ist. 

§ 1. Verkaufe zu Cif-Bedingungen verstehen sich: 
Ware geliefert frei an Bord im Einladehafen, einschlielllich Fracht 

und Versicherung bei anerkannt guten Versicherern bis zum Bestimmungs
hafen. Die Reisegefahr geht zu Lasten des Kaufers. 

§ 2. Will der Verkaufer dem Kaufer eventuell entstehende Hoch
oder Kleinwasserzulagen oder damit zusammenhangende Liegegelder 
auferlegen, so mull er dies bei dem Geschaftsabschlull bedingen, andern
falls diese Spesen als Frachtanteil ihn selbst angehen. 



c und f, cif, caf, cllic 79 

§ 3. 1m ubrigen gelten die allgemein ublichen Konnossements
bedingungen. Sie gelten auch fur ein entstehendes Fehlgewicht, wenn 
bei den zusammenlegbaren Partien zuvor eine Verteilung der Ware 
zwischen den verschiedenen Empfangern stattgefunden hat. 

§ 4. Zollpflichtige Ware hat der Verkaufer so zu versichern, daB der 
Zollbetrag mit eingeschlossen ist, auch wenn das Geschaft transito zum 
AbschluB kam. In letzterem FaIle hat der Kaufer dem Verkaufer die 
dafiir vorgelegte Versicherungspramie zu vergiiten. 

§ 5. Der Verkaufer hat auf den Bruttofakturenbetrag 2% Mehrwert 
zugunsten des Kaufers mitzuversichern. 1st die Polizze auf einen noch 
hoheren Betrag ausgestellt, so gilt dieser Mehrbetrag zugunsten des Ver
kaufers versichert. 

§ 6. Der Verkaufer ist berechtigt, 5% mehr oder weniger als die ver
einbarte Menge zu liefern. Davon sind 2% zum Verkaufspreise, das ubrige 
zum Tagespreis (Konnossementsdatum) gegenseitig zu verrechnen. 

1m FaIle der Vber- oder Unterschreitung der zulassigen Hochst- oder 
Mindestmenge ist der Kaufer berechtigt, auf Grundlage der Vertrags
menge (ohne Spielraum) abzurechnen. 

§ 7. Beziiglich der Lieferfristen gelten die Bestimmungen des § 20 der 
Allgemeinen Einheitsbedingungen mit der Abweichung, daB die in Ziffer a) 
vorgesehene Lieferzeit auf sechs Werktage, die unter b) vorgesehene auf 
18 Werktage verlangert wird. 

§ 8. Wird die vertraglich vereinbarte Lieferzeit nicht eingehalten, so 
hat der Nichtsaumige. das Recht, ohne Nachfriststellung zuruckzutreten, 
vorbehaltlich aller seiner Rechte aus dem Vertrag. 

§ 9. 1m Falle des Eintretens dauernder oder vorubergehender Er
fiillungshindernisse gelten die Bestimmungen des § 33, Ziller 1 und 2, 
der Allgemeinen Einheitsbedingungen mit der MaBgabe, daB die in Ziffer 2 
vorgesehene Frist von 8 auf 18 Werktage erhoht wird. 

§ 10. (Streikklausel.) Wird die Erfiillung durch Aufruhr, Streik 
und Aussperrung verhindert, so verlangert sich die Verladefrist bis 
zu drei W ochen nach Beendigung des Erfullungshindernisses. Der Ver
kaufer hat indessen nur dann auf die vorstehende Klausel Anspruch, wenn 
der Name des Hafens oder der Hafen, jedoch nicht mehr als drei, von 
wo die Verladung bewirkt werden solI, angegeben ist oder wenn er dem 
Kaufer nicht spatestens zum ersten Tage der vereinbarten Verladefrist 
drahtlich mitgeteilt wird. Weiterverkaufer miissen diese Erklarungen 
unverziiglich drahtlich weitergeben. 

Stettin, § 25: Bei Cif-Verkaufen hat der Verkaufer die Kosten der Abladung, 
Fracht und Assekuranz bis zum Bestimmungshafen zu tragen. 

Bei Cif-Verkaufen hat der Verkaufer samtliche uber die verkaufte Partie 
ausgestellten Ladescheine, Konnossemente mit Ausnahme des beim Fracht
fUhrer oder Schiffer verbleibenden Exemplars, eine Versicherungsurkunde 
sowie bei Kahnverladungen in loser Schuttung ordnungsgemaB versiegelte 
Proben an den Kaufer, soweit ausbedungen, zu Hefern. 

Die Versicherungsurkunde muB den Rechnungsbetrag urn 3 % uber
steigen und von einer anerkannt guten Versicherungsgesellschaft aus
gestellt sein. 

OrdnungsmaBig genommene Abladeproben stellen die Durchschnitts
qualitat der gelieferten Partie dar. 

·Wenn mehrere Empfanger an einer Partie beteiligt sind, darf der einzelne 
nur 1 % weniger herausnehmen als ihm laut Konnossement oder Faktura 
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zusteht. Der letzte Empfanger hat den Rest abzunehmen und mit den Inter
essenten das Mehr oder Weniger nach Verhaltnis ihrer Anteile zum Cif-Preis 
der Ware am letzten Loschungstage in bar auszugleichen. In Zweifelsfiillen 
ist der Cif-Preis durch 2 Mitglieder der Fachkommission fiir den Getreide
handel, die von dem Vorsitzenden der Fachkommission bestimmt werden, 
festzustellen. Bei Beschadigungen hat der Kontrolleur oder, sofem ein 
solcher nicht vorhanden ist, der Hauptempfanger zu bestimmen, welcher 
Prozentsatz von der Ladung einbehalten werden soIl. Die beschadigte 
Ware ist demnachst unter samtlichen Ladungsbeteiligten im Verhaltnis 
ihrer Anteile und unter Vergiitung samtlicher dadurch entstandenen 
Unkosten zu verteilen. Differenzen sind dabei zum Tagespreis am letzten 
Loschungstage von den Ladungsbeteiligten unter sich zu verrechnen. 

Wien, 1. P., § 15: Ex Schlepp (gleichbedeutend mit cif) bedeutet, daB die 
angediente Ware im Schlepp ausladebereit zur Verfiigung gestellt werden 
muB. Der Kaufer hat die Ausladung zu besorgen und samtliche hiemit 
verbundenen Kosten einschlieBlich der Abwage zu tragen. Den Verkaufer 
treffen nur die Mehrkosten einer von ihm besonders verfiigten Abwage. 

SchluBschein des Deutsch-Niederlandischen Kontrakts: Die 
Polizzen.... miissen in Hohe von 3% iiber dem Rechnungsbetrag 
geliefert werden. 

Berliner Holz, § 26: Die Transportgefahr tragt derjenige, der die Fracht 
zu tragen hat. In jedem FaIle sind Frachten und Zolle vom Kaufer skonto
und zinsfrei zu verauslagen. 

Innsbrucker Holz, § 9, s. Innsbruck, § 32, mit Zusatz: 1m Schadensfalle 
gebiihrt die ganze Assekuranzsumme einschlieBlich des mitversicherten 
imaginaren Gewinnes dem Kaufer. 

Konigsberger Holz, § 21: Fiir alle Lieferungen, auch bei Franko- und 
Cif-Verkaufen, solI der Abladeort als Leistungsort gelten. 

Prager Holz, § 9: Ebenso. 
Wiener Holz, § 14: Ebenso. 
Bremer Baumwollborse, § 113: Wenn die Seeversicherung nach dem 

Kaufvertrag durch den Kaufer zu erfolgen hat, so hat dieser 10% imaginaren 
Gewinn auf den Netto-Fakturenbetrag mitzuversichem. Die Land
beschadigung ist in die Versicherung einzuschlieBen. 

Bei On-call-Vertragen hat der Verkaufer, solange der Preis nicht fixiert 
ist, die Baumwolle zum vollen Marktwert zuziiglich 10% imaginaren 
Gewinn versichert zu halten. 

Wiener Baumwolle, § 15: c f heiBt: Kosten und Fracht im Preise in
begriffen bis zu dem beim Verkauf bezeichneten Ankunftshafen. In diesem 
FaIle ist die Assekuranz Sache des Kaufers. Cif heiBt: Kosten, Asseku
ranz, Fracht im Preise inbegriffen bis zu dem beirn Verkaufe bezeich
neten Ankunftshafen. Hier iibernimmt der Verkaufer die iibliche Asse
kuranzbesorgung und die Verantwortung dafiir, daB die Ware zum 
mindesten fiir den Wert des Fakturenbetrages versichert ist. Eine Mehr
versicherung ist besonders zu vereinbaren. 

- -, § 51: Bei C- und f- und Cif-Konditionen tragt der Kaufer die Spesen der 
Ausladung yom Bord und des Transportes zum Magazin oder zur Bahn
stelle und da er auch die Gefahren hievon zu tragen hat, ist es seine Sorge 
ob ihn die Assekuranz bis dahin deckt. 

Hamburger Kolonialwaren, § 39, s. Koln, § 38, mit Zusatz: 
Maklergebiihren sind, auch wenn die Fracht am Bestimmungsort zu 

zahlen ist, vom Bruttobetrag zu zahlen. 
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Bei C- und f- und Cif-Geschaften konnen Partien, welche bereits unter
sucht sind, nicht angedient werden_ 

Der Verkaufer ist bei C- und f- und Cif-Geschaften verpflichtet, die 
Dokumente, sobald sie in seinen Besitz gelangt sind, dem Kaufer unver
zu.glich einzuhandigen (bei verspatetem Eintreffen auch nach der Ent
loschung)_ 

Hamburger Harz, § 37: Bei C- und f- und Cif-Geschaften ist der Ablade
ort der Erfiillungsort fUr die Lieferung. Partien, welche bier bereits unter
sucht sind, konnen nicht angedient werden. 

Liefert der Verkaufer dem Kaufer die Dokumente erst nach der Ent
loschung der Ware, so haftet er diesem fiir die hiedurch verursachten 
Unkosten. Maklergebiihren sind, auch wenn die Fracht erst am 
Bestimmungsort zu zahlen ist, vom Bruttobetrag zu berechnen. 

- -, § 3: Bei C- und f- und Cif-Geschaften hat der Kaufer die Ware nach 
der beendeten Entloschung des Schiffes unverzu.glich, soweit dies nach 
ordnungsmaBigem Geschaftsgange tunlich ist, zu untersuchen, und wenn 
sich ein Mangel zeigt, dem Verkaufer unverzu.glich Anzeige zu machen. 
Zeigt der Verkaufer dem Kaufer schon vor der Beendigung der Ent
loschung des Schiffes an, daB die Ware entloscht sei, so beginnt die Frist 
fiir die Untersuchung und Erklarung mit der Erstattung dieser Auzeige. 
Erfolgt die Einhandigung der Dokumente erst nach der Entloschung des 
Schiffes, so beginnt die vorerwahnte Frist erst mit der Einhandigung der 
Dokumente. UnterlaBt der Kaufer die Mangelanzeige, so gilt die Ware 
als genehmigt, es sei denn, daB es sich um einen versteckten Mangel handelt, 
der bei der ordnungsmaBigen Untersuchung nicht erkennbar war. 

Hat der Kaufer bei C- und f- und Cif-Geschaften die Ware weiterverkauft 
und die Dokumente dementsprechend weitergegeben, so genu.gt es zur 
Wahrung seiner Rechte, wenn er die ihm von seinem Kaufer erklarte 
Mangelanzeige unverzu.glich weitergibt. Er hat aber fUr die rechtzeitige 
Erstattung der Mangelanzeige seitens seines Abnehmers und dessen Nach
manner seinem Verkaufer einzustehen. 

- -, § 4: Die Verwiegung der Ware hat innerhalb 5 Werktagen, gerechnet 
von dem Zeitpunkte des Beginnes der Erklarungsfrist, zu erfolgen. An
spriiche wegen Untergewichtes mUssen mit tunlicher Beschleunigung 
langstens innerhalb je zweier Werktage von jedem Beteiligten gegeniiber 
seinem Vormann weitergegeben werden_ Hat Arbitrage stattgefunden, 
so beginnt die Frist erst mit der Zustellung des Arbitrageattestes an den 
letzten Kaufer. 

- -, § 7: Bei Cif- und C- und f-Geschaften ist das hier ermittelte Unter
gewicht iiber 1 % vom Verkaufer zu vergiiten, soweit es nicht nachweislich 
auf Havarie oder andere vom Absender nicht abwendbare auBere Be
schadigungen zuriickzufiihren ist. Reklamationen wegen Untergewichtes 
auf Teilmengen sind nicht zulassig. Bei Terpentinol findet ein Abzug 
nicht statt. 

- -, § 9: Die Kosten der Gewichtsfeststellung tragt bei Cif- und C- und 
f-Geschaften nach ausgeliefertem Gewicht der Kaufer. 

Hamburger Drogen, §§ 37, 3, 4, 7: Ebenso. 
Hamburger Gummi, § 3: Hamburg ist der Erfiillungsort fiir Verkaufer 

und Kaufer, ausgenommen bei Cif- und C- und f-Geschaften. 
- -, § 5: Bei Cif-Geschaften hat der Verkaufer die Ware gegen Verlust 

und frei von 3 % Beschadigung jedes Kollo eine Taxe einschlieBlich Dieb-
Bouffier, Kaufvertragsklauseln 6 
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stahl, Beraubung, Abhandenkommen, Kriegsminen- und Torpedogefahr 
znm Vertragspreis plus 10% imaginaren Gewinn zu versichern. Die 
Polizze muB die Risken von Haus zu Haus decken bis wenigstens 15 Tage 
nach Entloschung am Bestimmungshafen. 

Stimmt die gelieferte Polizze nicht mit den vorstehenden Bedingungen 
iiberein, so ist sie durch eine Bankgarantie zu ersetzen. 

Hamburger Gummi, § 7, s. Harz, § 7, mit Zusatz: FiirGewichtsfeststellung 
bei C· und f· und Cif·Geschaften gilt die Sonderbestimmung, daB die Ver· 
wiegung der Ware baldigst, spatestens aber innerhalb 6 Werktagen nach 
erfolgter Entloschung zu geschehen habe. 

- -, § 9, s. Harz, § 9. 
Danziger Kaffee, § 15: Bei Geschaften Kost, Fracht und cif Seeplatz 

findet Berechnung statt, sobald die Dokumente (etwaiger Versicherungs
schein oder Teilschein oder Lieferschein) in Danzig zur Verfiigung stehen. 
In Fallen, wo das Konnossement geliefert wird, geniigt eine Ausfertigung, 
jedoch hat der Verkaufer fiir N achlieferung des vollen Satzes Sorge zu 
tragen. Bei verspateter Vorlage der Dokumente, soweit sie durch Ver
schulden des Verkaufers entstanden ist, hat der Verkaufer die Mehr
kosten zu tragen. Lagerscheine geIten nicht als Konnossement oder Teil· 
schein oder Lieferschein. Alle bei bzw. nach der Entloschung auf der 
Ware lastenden Kosten, wie Verkehrssteuern, Umschlagsgebiihr, Aus· 
suchen der Sache am Kai, Musterziehen, Lagermiete, Speditionsgebiihr usw., 
gehen zu Lasten des Kaufers. 

Befindet sich bei Cif·Verkaufen die Ware bereits in Danzig oder Neu
fahrwasser auf Lager, so ist der Verkaufer verpflichtet, vor Geschafts· 
abschluB dieses bekanntzugeben. Geschieht dies nicht, so hat der Ver· 
kaufer die Mehrkosten zu tragen. Seeversicherung bei Cif·Verkaufen 
ist yom Verkaufer bis zur Hohe des Verkaufspreises gedeckt zu 
halten. Die Deckung von Diebstahl, Minen·, Torpedo-, Kriegs- und 
Repressaliengefahr fallt nicht unter die Verpflichtung des Verkaufers. 

Hamburg mit Deutschland und Osterreich, § 9, s. Danzig, § 15 ohne 
den Satz "Lagerscheine geIten ..... " und ohne den Satz "Befindet sich 
bei. . . .. bis..... zu tragen". 

Wiener Kaffee, § 8: Bei Cif-Verkaufen sind die Assekuranz-Gesellschaft, 
die Versicherungsbedingungen und der versicherte Wert dem Kaufer 
anzugeben. Bei C· und f· und Cif·Geschiiften tragt der Kaufer die Gefahr 
und die Spesen der Ausladung yom Bord des Transportes zum Magazin 
oder zur Bahnstation. 

Hamburger Kakao, § 18: Bei Kost und Fracht und Cif·Geschiiften ist 
der durch Arbitrage erkannte Minderwert auf das Abladegewicht zu rechnen 
und kommt nur bei solchen mit ausgeliefertem Gewicht auf das am Be· 
stimmungsort kaiseitig ermittelte Gewicht zur Berechnung. 

- -, § 20: Entnommene Proben sind zu berechnen. 
Hamburger Kork, § 4: Bei Verkaufen von Korkrinde ab Herstellungsland 

oder bei Cif· Verkaufen kommt das im Herstellungsland ermittelte Gewicht 
zur Berechnung. 

Stettiner Heringe, § 7: Bei Cif·Verkaufen hat der Verkaufer die Kosten 
der Verladung, Seeversicherung und Fracht zu tragen; bei Cif·Verkaufen 
ab Stettin ferner Eisbrechergebiihren und die Vertiefungsabgaben 
auf der SchiffahrtsstraBe Stettin-Swinemiinde. Andere Abgaben tragt 
der Kaufer. 
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0) Ex Schiff. Frei von Bord. Ex Magazin 
War bei der Klausel "in das Schiff" oder "frei an Bord" die Ein

ladung der Ware in das Schiff Sache des Verkaufers, so ist bei den Klauseln 
"ex Schiff" oder "frei von Bord" die Ausladung der Ware aus dem Schiff 
und bei der Klausel "ex Magazin" aus dem Magazin Sache des Kaufers. 
Kosten und Gefahr bis zur Ausladung treffen den Verkaufer, Kosten 
und Gefahr der Ausladung und der weiteren Behandlung der Ware treffen 
bereits den Kaufer. 1m einzelnen bestimmen die Usanzen, daB der 
Kaufer auch die Kosten der Abwage zu tragen habe. 

Fiir das Verhaltnis von Schiffer und Empfanger bei der Klausel 
"frei von Bord" auBert sich ein Konigsberger Gutachten fiir den Kohlen
handel (10. Januar 1900), daB der Schiffer auf seine Kosten die Ein
fiillung in Korbe und das Aufschaffen an Deck vorzunehmen habe. 
Das Abtragen der Korbe ist bereits Sache des Kaufers. 

Hat der Kaufer Sacke oder sonstige Emballage beizustelIen, so 
treffen ihn aIle aus einer eventuelIen Verzogerung oder ungenfigender 
BereitstelIung der Emballagen sich ergebenden Kosten. Der Verkaufer 
hingegen hat den Kaufer rechtzeitig fiber das Eintreffen der Ware zu 
unterrichten. 

Es heiBt in den Usanzen: 
Budapest, § 9: Die Bezeichnung "ex Schiff zu iibernehmen" legt dem 

Kaufer die Verpflichtung auf, auBer samtlichen Kosten der Abwage und 
der Vbernahme auch die etwaigen Baggerungsgebiihren, die Pflastermaut 
und andere ortliche Gebiihren zu entrichten. 

-, § 8: Die Bezeichnung "aus dem Magazin zu iibernehmen" legt dem 
Kaufer die Verpflichtung auf, samtliche Kosten der Abwage und der 
Vbernahme aus eigenem zu tragen. 

Flensburg, § 10: 1st eine von auswarts kommende Ware ,;bahnfrei" oder 
"frei von Bord" abzunehmen, so hat der Kaufer die Ware aus dem Eisen
bahnwagen oder vom Bord des Schiffes abzunehmen. 

Mittel- und Siiddeutsche, § 43: Sonderkosten gehen auch dann zu Lasten 
des Kaufers, wenn ex Schiff, bordfrei, ab Schiff oder waggonfrei oder 
franko Kaufers Station verkauft ist, einerlei ob sie schon im Seehafen 
oder unterwegs oder am Verkaufers Domizil entstanden sind. 

Rheinisch-Westfalische, § 14: Lieferung oder Abnahme "aus Schiff" 
bedeutet, daB die Ware wahrend der gesetzlichen Loschfrist des Schiffes 
oder der Partie nach Kaufers Wahl empfangen werden muB. Hat in diesem 
FaIle der Kaufer die Sacke zu stellen, so miissen sie bei Greifbarwerden 
der Partie zur Stelle sein. Vorausgesetzt wird hiebei, daB der Verkaufer 
den Kaufer rechtzeitig vor Eintreffen des Schiffes in Kenntnis gesetzt hat. 

Bei Abschliissen von mehr als 50 t geniigt es, wenn die Sacke so zeitig 
zur Stelle sind, daB die Verladung iiber die Loschzeit des Schiffes oder 
der Partie gleichmaBig verteilt werden kann. Ergibt sich wegen Sack
mangels des Kaufers oder Fehlens von ausfiihrbaren Verladevorschriften 
die Notwendigkeit, die Ware zu Boden zu nehmen, oder kommt wegen 
Mangels an Lagerraum das Schiff in Liegetage, so hat der Kaufer die 
entstehenden Kosten zu tragen. 

6* 
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Londoner Rohzink, § 4: Lieferung ex Schiff oder ex Kai Liverpool: 
1m Zusammenhang mit der Ankiindigung iiber den Ort und die Art und 
Weise der Lieferung mull der Name des Dampfers deklariert werden, und 
zwar spatestens am 2. Werktage des Monats, der dem im Kontrakt fiir die 
Abladung genannten Monat folgt, und nichtspater als am Tage vor der 
erwarteten Ankunft des Dampfers im Entladungshafen; indes ist die 
Deklaration ungiiltig, falls infolge eines Zusammenstolles, Unfalls oder 
Streiks die Ankunft des Dampfers eine Verzogerung erleidet, sofern diese 
Deklaration vor dem Eintreffen einer Nachricht iiber derartige Ver
zogerungen abgegeben worden sind. Die Dokumente miissen dem Kaufer 
rechtzeitig ausgehandigt werden, um ihm die rechtzeitige Abnahme der 
Lieferung bei dem Loschen des Dampfers zu ermoglichen. 

Londoner Blei, § 9: Mangels sonstiger Abmachung ist alles "ex Dampfer" 
gelieferte Blei in den Raumen und auf Kosten des Kaufers zu wiegen, 
wobei es dem Verkaufer freisteht, den Posten nachzuwiegen; jedoch hat 
er diese Kosten zu tragen, wenn das urspriingliche Gewicht ohne nennens
werte Abweichung bestatigt wird. 

Blei ex Kai ist auch zu wiegen bei der Lieferung ab Kai, ausgenommen 
Warrantblei, das ab offentliches Lagerhaus geliefert wird; in diesem FaIle 
mull das Warrantgewicht anerkannt. werden. 

p) Sotto palanca, SOllS palan 
Kosten und Gefahr des Transportes und der Ausladung treffen 

den Verkaufer bei Anwendung der in den Usanzen des Holzhandels 
zu findenden Klauseln "sotto palanca", "sous palan"; wahrend die Ware 
"von der Schiffswinde bzw. dem Kran gehoben schwebt" 1), gehen Kosten 
und Gefahr auf den Kaufer iiber. Erfiillungsort ist also der Bestimmungs
hafen. Allerdings geht die Verpflichtung des Verkaufers nicht so weit wie 
in den Klauseln "frei Ufer Bestimmungshafen", "frei Kai Bestimmungs
hafen", bei denen die Kosten und die Gefahr des Aufsetzens am Ufer 
oder Kai ebenfalls noch den Verkaufer traf. Die Kosten und Gefahr 
des Aufsetzens treffen bei diesen Klauseln bereits den Kaufer. DaB dem 
Verkaufer, der die Gefahr der Reise tragt, auch die Versicherungssumme 
im Verlustfalle gebiihrt, ist selbstverstandlich; und da es sich durch 
diese Festlegung des Erfiillungsortes um ein Lokogeschaft handelt, 
trifft ihn auch die Verpflichtung zu einer eventuellen Nachlieferung. 

Es heiBt in den Usanzen: 
lnnsbrucker Holzusanzen, § 9: Bei Verkaufen sotto palanca, sous 

palan hat der Verkaufer die Kosten der Verladung, Fracht und Assekuranz 
zu tragen und geht die Ware auf seine Gefahr. 1m Schadensfalle gebiihrt 
dem Verkaufer die ganze Assekuranzsumme einschlieillich eines etwa 
mitversicherten imaginaren Gewinnes, jedoch trifft ihn die Verpflichtung 
zur Ersatzlieferung. 

Prager Holz, § 9: Ebenso. 
Wiener Holz, § 14: Ebenso. 

1) Hellauer: a. a. 0., S. 361. 
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q) Frei hinter Kiiufers Speicher. Geeigneter Speicher 
In den Hamburger Usanzen findet sich dann noch die Klausel 

"frei hinter Kaufers Speicher", derzufolge der Verkaufer auch die Kosten 
und die Gefahr bis vor einen zu Wasser erreichbaren Speicher im Hafen
gebiet zu tragen hat. 1st eine Auslieferung aus augenblicklichen Um
standen heraus zu Wasser nicht moglich, so ist der Verkaufer verpflichtet, 
die Ware zu Lande frei vor die Tiire des betreffenden Speichers zu li~fem. 
Der Kaufer ist zur unverziiglichen ununterbrochenen Abnahme ver
pflichtet. 

Es heiSt in den Usanzen: 
Hamburg, § 13: Bei der Kiausel "frei hinter Kii.ufers Speicher" ist der 

Kaufer verpflichtet, einen zu Wasser erreichbaren Speicher im Gebiet 
des Hamburger Hafens anzuweisen. Wenn die Auslieferung zu Wasser 
durch Eis, Wassermangel oder sonstige hohere Gewalt verhindert wird, 
ist der Verkii.ufer berechtigt und auf Verlangen des Kii.ufers verpflichtet, 
die Ware zu Lande frei vor die Tiir des angewiesenen Speichers zu liefern. 

Mit dieser Kiausel verkaufte Waren miissen, wenn sie bis 5 Uhr angedient 
sind, am nachsten Werktag aufgenommen werden. 

Geschieht die Aufnahme der ordnungsmaBig angedienten Ware nicht 
innerhalb genannter Frist bzw. bei in genannter Frist nicht zu bewaIti
genden Mengen nicht in ununterbrochener Folge, so sind die durch die 
Verzogerung entstehenden Kosten yom Kaufer zu tragen. 

Koionialwaren Hamburg, § 33: Ebenso, aber statt 5 Uhr: 4Y2 Uhr. 
Hamburger Harz, § 29: Ebenso, aber statt "wenn sie bis 5 Uhr ... ": 

wenn sie bis 4 Y2 Uhr und an Tagen mit FriihbOrse bis 1 Uhr angedient sind. 
Hamburger Drogen, § 30: Ebenso wie Hamburg. 
Hamburger Kaffee, § 24: Ebenso. 
Hamburger Kakao, § 28: Ebenso. 

r) Frei auf Kiiufers Schale 
Einen Schritt weiter geht dann die Klausel frei auf Kaufers Schale, 

bei der den Verkaufer nicht nur die Verpflichtung zur Auslieferung bis 
an den Speicher trifft, bei der er vielmehr verpflichtet ist, die Ware 
frei auf die Wagschale im Lager des Kaufers zu liefem. 1m iibrigen 
gelten die schon fiir die Franko-Klauseln allgemein festgestellten Be
dingungen. 

Es heiSt in den Usanzen: 
Hamburg, § 14: Wenn bei "frei auf Kaufers SchaIe" zu liefernden Waren 

der Verkaufer yom Kaufer nicht in die Lage versetzt wird, die ordnungs
maBig angediente Ware innerhalb der genannten Frist auf Kaufers Lager 
aufzubringen, so sind die durch die Verzogerung entstehenden Kosten 
yom Kaufer zu tragen. 

Hamburger Koionialwaren, § 34: Ebenso. 
Hamburger Harz, § 30: Ebenso. 
Hamburger Drogen, § 30: Ebenso. 
Hamburger Kakao, § 28: Ebenso. 
Hamburger Kaffee, § 24: Ebenso. 
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FUr die beiden letzten Klauseln gemeinsa.m gilt nach den Hamburger 
Usanzen eine strengere Verpflichtung des Kii.ufers zur Mangelriige, die 
ja auch infolge der groBeren Priifungs- und Hintergehungsmoglichkeit 
durch den Kaufer geboten scheint. Es heiBt in den Usanzen ffir den 
Kaffeehandel (§ 24): 

Eine etwa in Frage kommende Priifung der mit obgenannten Klauscln 
verkauften Waren hat sofort nach Einlagerung derselben zu erfolgen. 
Etwaige Einwendungen gegen die Ware in GemaBheit dieser Usanzen sind 
seitens des Kaufers spatestens am ersten Werktage nach geschehener Ein
lagerung dem Verkaufer bis zur Borse schriftlich mitzuteilen, andernfalls 
die Ware als genehmigt gilt. Bei Domingo-Kaffee ist eine dem einzelnen 
FaIle entsprechend billige Fristverlangerung zu gewahren. 

s) Transito 
Bei der Besprechung der einzelnen Franko-Klauseln ha.tten wir 

gesehen, daB durch diese Klauseln ein Zoll nicht gedeckt war. 'Obernimmt 
aber der Verkaufer den Zoll, so kann er dies durch die Klauseln "verzollt", 
"inklusive Zoll" zum Ausdruck bringen, wahrend eine ausdriickliche 
Ablehnung der Obernahme der Zollkosten durch die Worte "unverzollt", 
"exklusive Zoll" oder schlieBlich "transi to" erklart wird. 

Transito bedeutet urspriinglich "zur Durchfuhr" und aus der Zoll
freiheit der Durchfuhr- (Transit-) Guter wurde dann der Klausel "tran
sito" die Bedeutung unverzollt beigelegt. Nach den Usanzen der Wiener 
Borse versteht sich ein transito gestellter Preis sowohl ausschlieBlich 
Zoll als auch ausschlieBlich Warenumsatzsteuer. 

Die Usanzen der Linzer Borse bestimmen dann noch, daB der Ver
kaufer sich eventuell Ursprungszeugnisse zu beschaffen und diese dem 
Kaufer kostenfrei auszuliefern habe. 

Die Klausel findet sich lediglich in den osterreichischen Usanzen 
und hat dort folgende Bedeutung: 
Innsbruck, § 31: Auslandische Waren, fiir welche ein Einfuhrzoll besteht, 

sind stets verzollt abzuliefern, insofern sie nicht ausdriicklich "transito" 
verkauft sind. 

Linz, § 19: Werden auslandische Waren, iiber welche seitens der Konsular
behorden Ursprungszertifikate ausgefolgt werden, transito verkauft, ist 
der Verkaufer gehalten, diese Zertifikate zu beschaffen und dieselben 
dem Kaufer bei U-bergabe der Ware kostenfrei auszufolgen. 

Wien, § 9: Der Preis fiir transit gehandelte Waren versteht sich im Zweifel 
ausschlieBlich osterreichischen Einfuhrzolls und ausschlieBlich Waren
umsatzsteuer. 

t) FrachtparWit. Frachtbasis. Frachtgrundlage 
Mit dem weiteren Fortschreiten der Kartellierung und Vertrustung 

wird man haufiger in den Kaufvertragen die Klausel "Frachtparitat" 
oder "Frachtbasis" finden. "Oberall da, wo eine Lieferung von verschie-
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denen Erzeugungs- oder an verschiedene Absatzorte moglich ist, wo 
daher die eine Partei bei VertragsabschluB sich das Recht der Lieferung 
von oder nach einer spater zu bestimmenden Station sichern will, die 
Gegenpartei aber eine sichere Kalkulationsgrundlage fiir die Ermittlung 
der Frachtkosten verlangt, so insbesondere im Produktenhandel, spielt 
diese Art der Verrechnung der Transportkosten eine groBere Rolle. 

Die Literatur 1) unterscheidet die Begriffe "Frachtparitat" und 
"Frachtbasis" dem Sprachgebrauch entsprechend derart, daB sie die 
Vereinbarung einer ideellen Verladestation als Frachtbasis, die Verein
barung einer ideellen Empfangsstation als Frachtparitat bezeichnet. 
Die Praxis und mit ihr die Usanzen machen diesen Unterschied zumeist 
nicht und gebrauchen die Begriffe bald fiir die Verlade-, bald fiir die 
Empfangsstation. 

Man will durch diese Vertragsabmachung, ohne den Erfiillungsort 
oder Gefahreniibergang zu beriihren, einer der beiden Vertragsparteien 
die Moglichkeit einer festen Kalkulationsgrundlage geben. Wenn eine 
Ware Basis einer bestimmten Station verkauft wurde, dann ist es fiir 
den Kaufer gleichgiiltig, von welchem Orte aus der Verkaufer die Ware 
liefert; als Kosten der Versendung treffen ihn nur die Kosten von der 
Paritatsstation bis zur Empfangsstation. Wenn die Ware Paritat einer 
Empfangsstation gekauft wurde, dann treffen den Verkaufer lediglich 
die Frachtkosten von der Verladestation bis zur Paritatsstation, einerlei 
wohin der Kaufer die Ware richten laBt. Jede Mehr- oder Minderfracht 
ist von dem die tatsii.chliche Versendungs- bzw. Empfangsstation be
stimmenden Teil zu tragen. 

Nehmen wir an, ein Wiener Syndikat habe Waren nach Miinchen, 
Frachtbasis Wien, verkauft, konne aber auch von PreBburg oder Passau 
liefern. Liefert es nun von Passau, so zahlt der Miinchner Kaufer. an 
die Bahnverwaltung zunachst die Fracht von Passau nach Miinchen 
(denn die Verpflichtung des Kaufers zur Zahlung der Fracht besteht 
hier ebenso wie bei den Franko-Abschliissen), muB aber dem Syndikat 
die Differenz zwischen der Fracht Wien-Miinchen und Passau-Miinchen 
vergiiten. Liefert das Syndikat von PreBburg, dann zahlt der Miinchner 
wbhl zunachst die Fracht PreBburg-Miinchen, belastet aber das Syndikat 
mit der Differenz PreBburg-Miinchen und Wien-Miinchen. Auf aIle 
FaIle trifft den Kaufer nur die Fracht Wien-Miinchen. Insoweit stimmen 
die Usanzen iiberein und erlauben auch nur eine eindeutige Auslegung. 

Zweifel entstehen jedoch, wenn die Richtung des Transportes be
sonders festgelegt ist und eine nachtragliche Anderung der Bestimmungs
station erfolgt. Der groBte Teil der Usanzen gibt keine Auslegungsregeln 
fiir diesen Fall. Auch Sommerfeld laBt in seinem Aufsatz diesen Fall 

1) Hellauer: a. a. 0., S. 360. 
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vollkommen unbeachtet. V ollkommen eindeutige Auslegungsregeln 
geben unter anderen die Grazer und Linzer Fruchtborsen; diese Aus
legungen durften auch analog fUr die ubrigen Usanzen gelten. Es heiBt dort: 

Wird eine Ware Paritat einer als Verladestation zu betrachtenden 
Station verkauft, so ist der Verkaufer berechtigt, dieselbe auch ab einer 
anderen Station als der Paritatsstation zu liefern. Wurde dabei die Trans
portrichtung im Vertrage nicht bestimmt, so ist die gegenseitige Verrechnung 
der Frachtdifferenz auf der Grundlage vorzunehmen, daB der Kaufer 
die Fracht von der Paritatsstation bis zur Emp£angsstation zu zahlen hat 
und der durch Verladung von einer anderen Station entstandene Fracht
unterschied vom Verkaufer zu tragen bzw. diesem zu ersetzen ist. 1st 
dagegen im Vertrage die Transportrichtung bezeichnet, so hat ohne 
Rucksicht auf die tatsachliche Transportroute der Ware die 
gegenseitige Verrechnung in der Weise zu erfol~en, daB der Verkaufer 
jenen Frachtunterschied zu verguten bzw. ersetzt zu bekommen hat, 
welcher sich aus der Verladung von einer anderen als der Paritatsstation 
bis zu der im Vertrage genannten Ankunftsstation ergibt .... 

1st also im Vertrage die Transportrichtung nicht vereinbart, dann 
findet die Frachtverrechnung in der oben geschilderten Weise statt. 
Wurde aber die Transportrichtung vereinbart, dann findet die Ver
rechnung nur in dieser vereinbarten Richtung statt. Andert der Wahl
berechtigte die urspriinglich angegebene Richtung nicht, dann deckt 
sich die Verrechnung vollkommen mit jener, bei der eine Transport
richtung nicht vereinbart war. Ware in obigem Beispiel die Richtung 
Miinchen vereinbart, dann ergabe sich keine andere Verrechnung. Liefert 
der Verkaufer von einem naher gelegenen Orte, wird ihm die Minder
fracht vergiitet, liefert er von einem weiter gelegenen Orte, hat er die 
Mehrfracht zu tragen. Andert der Kaufer aber nachtraglich die urspriing
lich festgelegte Transportrichtung, so hat er zunachst die tatsachlich 
entstehende Fracht zu bezahlen; dann aber hat er mit dem Verkaufer 
die -nifferenz: "tatsachliche V erladestation-ursprungliche Bestimm ungs
station" und "Paritatsstation-ursprungliche Bestimmungsstation" zu 
verrechnen. In unserem Beispiel ergabe dies folgende Verrechnung, 
wenn die Transportrichtung Munchen angegeben war und der Kaufer 
nachtraglich nach Budapest umdisponierte: Bei Versendung von Passau 
zahlt der Kaufer die Fracht Passau-Budapest und hat dem Verkaufer 
auBerdem die Differenz: Wien-Miinchen und Passau-Munchen zu 
vergiiten, da ja diese Differenz dem Verkaufer auf aHe Falle zu verguten 
ist. Der Kaufer hat damit auBer der an sich gegenuber der Paritats
station schon erhohten Fracht noch dem Verkaufer jene Differenz zu 
vergiiten. Man konnte diese Mehrbelastung des Kaufers vielleicht als 
eine Strafe fUr die Anderung der urspriinglich angegebenen Richtung 
ansehen und sie eventuell damit begriinden. Man wird sie aber im wesent
lichen damit begrunden mussen, daB der Verkaufer im Hinblick auf die 
vereinbarte Bestimmungsstation in seiner Unternehmung Dispositionen 
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getroffen hat, die er sonst aus Griinden der optimalen Ausnutzung ein
zeIner Betriebe nicht getroffen hatte, oder daB er bereits auf die am 
Versandorte lagernde Ware Transportkosten aufgewandt hat, in der 
Erwartung eines Weiterversandes in dieser Richtung. 

Weniger begriindet ist die Verrechnung aber dann, wenn der Verkaufer 
von einem Orte liefert, welcher der im Vertrage genannten Bestimmungs
station entfernter und der nachtraglich genannten Bestimmungsstation 
naher gelegen ist. Wenn in unserem Beispiel der Verkaufer von PreBburg 
aus liefert, der Verkaufer nach Budapest umdisponiert, dann hat der 
Kaufer zunachst die niedrigere Fracht zu zahlen und belastet dazu den 
Verkaufer noch mit der Differenz: PreBburg-Miinchen und Wien
Miinchen. 

Bei dem Verkaufer ware diese Belastung zu verstehen, da ihn ja 
auf alle FaIle bei einer Versendung nach der urspriinglichen Bestimmungs
station diese Differenz getroffen hatte. Die so erfolgte Vergiitung an 
den Kaufer ist aber kaum begriindet. Denn daB ihn fUr die nachtragliche 
Anderung eines Vertragsteiles eine Strafe traf, war zu verstehen, daB 
ihm aber dafiir eine Vergiitung zuteil werde, laBt sich nicht rechtfertigen, 
es sei denn, daB dem Kaufer durch die Kenntnis der tatsachlichen Versand
station die Abwicklung anderer als der urspriinglich beabsichtigten 
Geschafte ermoglicht wird. 

Einige Usanzen erortern dann noch die Moglichkeit, daB die Ware 
aus einem bestimmten Erzeugungsgebiet stammen muB. Es ist daher 
nicht richtig, wenn Sommerfeld sagt, daB durch die Aufgabe einer 
"Paritat" keinerlei Vereinbarungen iiber die Provenienz getroffen 
wiirden 1). 

Es wird vielmehr sehr haufig durch die Paritatsstation zugleich 
eine bestimmte Produktionsgegend bezeichnet oder durch die Usanzen 
die Lieferungsmoglichkeit auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt (Budapest, 
Prag). Die Budapester Usanzen verlangen, daB die Ware in solchen 
Fallen in der betreffenden Produktionsgegend zur Verladung kommt. 
Die Mittel- und Siiddeutschen ProduktenbOrsen verlangen hingegen im 
Fall einer solchen Vereinbarung lediglich, daB die Ware aus dem verein
barten Erzeugungsgebiet stammen muB. Die Prager Spiritususanzen 
verlangen allgemein bei Paritatsabmachung Verladung in dem betreffenden 
Kronland. Die iibrigen Usanzen, soweit sie iiberhaupt diesen Fall be
achten, lassen Auslegungen in dem einen oder anderen Sinne zu, da sie 
eine "sinngemaBe" Vereinbarung voraussetzen. 

Es wird sich wohl schwer eine generelle Festlegung treffen lassen, 
sicher ist aber, daB die Bestimmung "Ware eines bestimmten Erzeugungs
gebietes muB auch in diesem Gebiet zur Verladung kommen" den An-

I) Sommerfeld: a. a. O. 



90 Verteilung der Kosten und Bestimmung des ErfiiUungsortes 

8priichen des Verkehrs nicht gerecht werden kann. Umfassender er
scheinen daher die Bestimmungen der siiddeutschen Produktenborsen, 
die lediglich verlangen, daB die Ware dann, wenn die Angabe einer 
Paritatsstation auch alB Festlegung des Erzeugungsgebietes gelten soIl, 
aus dem vereinbarten Gebiet stammen muB. Die Festlegung einer 
Frachtbasis oder Frachtparitat ist Kostenverreohnung, die Frage Moh 
dem Erzeugungsgebiet gebOrt in die Qualitatsbestimmung, weshalb ein 
weiteres Eingehen auf jene Frage sioh in diesem Zusammenhang eriibrigt. 
Ala Besonderheit ware nooh die Bestimmung der Kolner Usanzen zu 
nennen, die eine unvorhergesehene Erhohung der Fraohttarife zu Lasten 
des Empfangers gehen lassen. 

Dann bestimmen die Magdeburger Usanzen, daB der Kaufer die 
Riickfracht fiir die Emballage ebenfalls nur bis zur Paritatsstation 
(Basisstation) zu tragen habe. Diese letztere Bestimmung diirfte dem 
Sinne der Klauseln entsprechen und analog auf die iibrigen Usanzen 
Anwendung finden konnen. 

Wie schon erwahnt, hat die Paritatsklausellediglich fiir die Kosten
verrechnung Bedeutung, eine Anderung des gesetzlichen oder sonst 
festgelegten Erfiillungsortes wird duroh sie nicht bewirkt. 

Die Zahlung der Frachtspesen erfolgt, wie ebenfalls bereits an
gedeutet wurde, in der Mehrzahl der FaIle duroh den Kaufer. Der Ver
kaufer ist nioht verpflichtet, die Frachtkosten auszulegen. 

SchlieBlioh ist noch zu erwahnen, daB einige Usanzen an Stelle 
der Klauseln "Fraohtparitat", "Frachtbasis" in dem gleichen Sinne 
die Klauseln "fraohtfrei", "franko", "ab" verwenden. Es sei auf diese 
Usanzen seIber verwiesen. 

In den Usanzen heiBt es: 
Innsbruck, § 16: Wird eine Ware Paritat einer als Verladestation zu 

betrachtenden Station verkauft, so ist der Verkaufer berechtigt, die Ware 
auch ab einer anderen Station als der Paritatsstation jedoch von der
selben Produktionsgegend zu liefern, sofern eine solche ausdriicklich 
oder sinngemaB vereinbart erscheint. Wurde dabei die Transportrichtung 
im Vertrage nicht bestimmt, so ist die gegenseitige Verrechnung der Fracht
differenz auf der Grundlage vorzunehmen, daB der Kaufer die Fracht 
von der Paritatsstation bis zur Emp£angsstation zu zahlen hat und der 
durch Verladung von einer anderen Station entstandene Frachtunterschied 
vom Verkaufer zu tragen bzw. diesem zu ersetzen ist. 1st dagegen im 
Vertrage die Transportrichtung bezeichnet, so hat ohne Riicksicht auf 
die tatsachliche Transportroute der Ware die gegenseitige Verrechnung 
der Frachtdifferenz in der Weise zu erfolgen, daB der Verkaufer jenen 
Frachtunterschied zu vergiiten bzw. ersetzt zu bekommen hat, der sich 
aus der Verladung von einer anderen als der Paritatsstation bis zu der 
im Vertrage benannten Ankunftsstation (bzw. Route) ergibt. Der Ge
schaftsabschluB Paritat einer als Bestimmungsstation zu betrachtenden 
Station berechtigt den Kaufer, die Versendung der Ware an eine andere 
als die vereinbarte Bestimmungsstation zu fordern. In dies em Falle hat 
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der Verkaufer die Fracht von der Verladestation bis zu der Paritatsstation 
zu tragen. 

Bei der Frachtverrechnung sind auch die bestehenden Kiirzungssatze 
(Refaktien) zu berucksichtigen. 

Kaln, § 41: 1st in Frachtgleichheit (Paritat) einer Versand- oder Empfangs
station verkauft und wird von oder nach einer anderen Station geliefert, 
so geht die Mehr- oder Minderfracht nach der tatsachlichen Empfangs
station oder Versandstation zum Nachteil oder Vorteil des Verkaufers 
bzw. Kaufers, gleich aus welcher Ursache sich die Frachtdifferenz ergibt. 
Mehrkosten aus Transporttarif- oder Transportweg-Veranderungen, die beirn 
KaufabschluB nicht vorauszusehen waren, gehen zu Lasten des Empfangers. 

Wien, s. frachtfrei. 
Breslau, § 15, s. Chemnitz, § 16, ohne: "was insbesondere .... " bis " .... 

ausgedrUckt werden kann". 
Budapest, § 35: Die Bezeichnung einer Paritatsstation dient bloB zur 

Feststellung der Frachtverrechnungsbasis. 
Erfolgt die Lieferung an der Paritatsstation, so findet eine Fracht

verrechnung nicht statt. Lieferbar ist Ware jeder Provenienz. Wurde 
jedoch die Paritatsstation zugleich als Produktionsgegend bezeichnet, 
so kann nur in dieser Gegend geerntete Ware an jedweder Station dieser 
Gegend, die Paritatsstation inbegriffen, geliefert werden. 

Gibt es an dem als Paritatsstation verein barten geographischen Orte 
eine Eisenbahn- und eine Schiffahrtsstation, so ist Bahnlieferung zu ver
stehen. Gibt es an diesem Orte mehrere Eisenbahnstationen, so ist der 
Verkaufer berechtigt, an irgendeiner dieser Stationen zu liefern. 

Haben die Vertragsteile die Transportrichtung oder die Relation ver
einbart, so haben sie ohne Rucksicht auf den Bestimmungsort der Ware 
jenen Frachtunterschied zu verrechnen, der in der vereinbarten Richtung 
oder Relation zwischen Paritats- und Verladestation besteht. 

Haben die Vertragsteile die Transportrichtung nicht vereinbart, so 
haben sie jenen Frachtunterschied zu verrechnen, der in der Richtung 
der tatsachlichen Bestimmungsstation der Ware zwischen der Paritats
und der Verladestation besteht. 

Chemnitz, § 16: Wenn Paritat einer als Versandstation zu betrachtenden 
Station verkauft ist, was insbesondere durch den Zusatz "ab" oder "Waggon 
frei" ausgedruckt werden kann, so gehen die durch Lieferung ab einer 
anderen Station entstehenden Frachtvor- und -nachteile zugunsten oder 
Lasten des Verkaufers. 

1st Paritat einer Empfangsstation verkauft, was insbesondere durch 
den Zusatz "frachtfrei" oder "franko" ausgedruckt werden kann, so 
fallen die Vorteile oder N achteile der Versendung nach einer anderen 
Station dem Kaufer zu. 1m Zweifelsfalle, wenn z. B. beide Kontrahenten 
im Paritatsorte wohnen, gilt die Paritatsstation als Empfangsstation. 

Cottbus, § 7: Paritat Empfangsstation: Vor- und Nachteile einer Ver
sendung nach einer anderen Station treffen den Kaufer. 

- -: Paritiit Versandstation: Vor- und Nachteile der Versendung von 
einer anderen Station treffen den Verkiiufer. 

Danzig, § 24: Paritiit Versandstation, s. Cottbus. 
- -'-: Paritiit Empfangsstation: Ebenso. 
Graz, § 36, s. Innsbruck, § 16. 
Halle, § 12: Paritiit (Frachtgrundlage) Versandstation, s. Cottbus. 
- -: Paritat (frei, frachtfrei, Frachtgrundlage) Empfangsstation, s. Cottbus. 
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Konigsberg, § 10: Paritat Versandstation, s. Cottbus. 
- -: Paritat Empfangsstation, s. Cottbus. 
Linz, § 39, s. Innsbruck, § 16. 
Kiel, § 16: 1st als Frachtgleichheit oder Frachtbasis ein bestimmter Ort 

vereinbart, so hat der Verkaufer das Recht, auch von einem anderen 
Orte aus Ware vertraglicher Art und Herkunft zu liefern, wenn der Fracht
unterschied verrechnet wird. 

Magdeburg, § 18: Bei Geschaften mit der Vertragsbestimmung: Fracht
grundlage oder Frachtparitat einer benannten Station hat der Verkaufer 
das Recht, die Ware von einer ihm beliebigen Station zu liefern. Der 
Kaufer hat, wenn er die Ware nach einer anderen Station als der Paritats
station verfiigt, dem Verkaufer die tarifmaBige Bahnfracht von der Paritats
station nach der Station, wohin eI' die Ware verfugt (Bestimmungsstation) 
zu verguten, einerlei, von welcher Station die Ware verladen ist. Der 
Verkaufer hat die Ware frachtfrei Bestimmungsstation zu liefem. 

Bei Paritatsverkaufen hat der Kaufer die Ruckfracht fiir leere Siieke 
nur bis zur Paritatsstation zu tragen (§ 16). 

Mittel- und Suddeutsche, § 15, s. Innsbruck, § 16, Abs. 1. 
- -, ~ 16: 1st die Ware eines bestimmten Erzeugungsgebietes "Paritiit 

einer als Verladestation zu betrachtenden Station" verkauft, so gelten 
die Bestimmungen des § 15 mit der MaBgabe, daB die Ware aus dem ver
einbarten Erzeugungsgebiet stammen muB. 

- -, § 17: 1st die Ware eines bestimmten Erzeugungsgebietes "Paritat 
einer als Bestimmungsstation zu betrachtenden Station" verkauft, so 
hat die Fracht von der Verladestation bis zur Paritatsstation der Ver
kaufer zu vergftten. 

- -, § 18: In jedem FaIle ist der Kaufer berechtigt, die Ware an eine andere 
als die vereinbarte Paritatsstation zu verfu.gen. 

Rheinisch-Westfalische, § 22: Paritat Versandstation: Vorteile und 
Nachteile der Versendung von einer anderen Station treffen den Ver
kaufer. 1st in Frachtgleichheit einer Empfangsstation verkauft und 
eine Versandstation oder ein Versandbezirk vereinbart und wird nach 
einer anderen Station geliefert, so geht die Mehr- oder Minderfracht zum 
N achteil oder Vorteil des Kaufers. 

1st in Frachtgleichheit einer Bestimmungsstation verkauft und eine 
Versandstation oder -bezirk nicht vereinbart, oder ist franko oder fracht
frei einer Bestimmungsstation verkauft, so sind Frachterhohungen zum 
Nachteil, FrachtermaBigungen zum Vorteil des Verkaufers, soweit nicht 
Gesetzes- oder Tarifbestimmungen im Wege stehen. 

Stettin, § 10: Bei Geschaften mit der Vertragsbestimmung Frachtbasis 
oder Frachtparitat einer Station hat der Verkaufer das Recht, die Ware 
von einer ihm beliebigen Station zu liefem. Die entstehenden Fracht
differenzen sind gegenseitig zu verrechnen. 

Wien, 1. P., § 40, s. Innsbruck, Abs. 1, Abs. 2 mit Zusatz: 1st dagegen die 
Transportrichtung im Vertrage bezeichnet, so hat der Kaufer, ohne Riick
sicht auf die tatsachliche Transportroute der Ware, die Fracht von der 
Paritats- bis zu der Empfangsstation zu tragen. Sonst wie Innsbruck. 

Allensteiner Kartoffeln, § 2: Frachtparitat (F. Basis, ab Paritat) Ver
sandstation: Vorteile und N achteile der Versendung ab einer anderen 
Station treffen den Verkaufer. 

Berliner Kartoffeln, § 2: Paritat Versandstation s. Cottbus. Paritat 
Empfangsstation s. Cottbus. 
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Rauhfutterhandler, § 17: 1st bei Geschiiften mit der Vertragsbestimmung 
Frachtbasis oder Frachtparitat die Paritatsstation als Verladestation ver
einbart, so hat der Verkaufer das Recht, die Ware auch ab einer anderen 
zu Hefern. Der Kaufer hat hiebei in jedem FaIle die tarifmaBigen Fracht
kosten von der Frachtparitatsstation bis zu der Bestimmungsstation 
zu tragen. Sind die tarifmaBigen Frachtkosten von der Versandstation 
nach der Bestimmungsstation groBer als von der Paritatsstation, so hat 
die Mehrkosten der Verkaufer zu tragen; sind sie geringer, so kommt die 
Ersparnis dem Verkaufer zugute. 

1st die Frachtparitatsstation als Empfangsstation vereinbart, so hat 
der Kaufer das Recht, die Ware auch nach einer anderen als der Fracht
paritatsstation zu nehmen. Der Verkaufer hat hiebei in jedem FaIle dem 
Kaufer die tarifmaBigen Frachtkosten bis zur Paritatsstation zu verguten. 

Sind die tarifmaBigen Frachtkosten von der Verladestation nach der 
Bestimmungsstation groBer als nach der Paritatsstation, so hat die Mehr
kosten der Kaufer zu tragen; sind sie geringer, so kommt die Ersparnis 
dem Kaufer zugute. 

Berliner Kartoffelstarke, § 11: Frachtparitat oder Frachtbasis bedeutet, 
daB der Kaufer in jedem FaIle die Fracht von der Paritatsstation bis 
zum Empfangsort zu zahlen hat. 

Innsbrucker Hob, § 6: Bei Verkaufen "Paritat Waggon"· einer Station 
oder Paritat einer Station dad nur der der Paritat entsprechende Betrag 
von der Fakturensumme in Abzug gebracht werden. Ais ErfUllungsort 
bei Kaufen "Paritat Station" gilt die Versandstation. 

Prager Hob, § 8: Ebenso. 
Wiener Hob, s. unter frachtfrei. 
Wiener Rohzucker, § 5: Wird der Preis auf Frachtbasis einer im Vertrag 

genannten Station zu der Bestimmungsstation gestellt, so ist die Fracht
differenz nach den zur Zeit der Lieferung bestehenden niCdrigsten (re
faktierten) Frachtsatzen, und zwar einerseits dem Frachtsatz von der im 
Vertrag angefuhrten ersten Station nach der im Vertrag benannten Be
stimmungsstation, anderseits der Fracht von der Lieferstation nach der 
im Vertrage genannten Bestimmungsstation zu verrechnen. Dem Kaufer 
bleibt die Disponierung der Ware auch nach einer anderen als der im 
Vertrag genannten Bestimmungsstation vorbehalten. Bei Frachtfrei
und Frachtbasis-Verkaufen kann der Verkaufer, wenn der Vertrag keine 
Vbergabsstation nennt, von jeder Station Hefern. 

Raffinade, § 26: Wird eine Ware auf Frachtbasis einer bestimmten im 
Vertrag benannten Station und einer im Vertrag genannten Bestimmungs
station gestellt, so tragt der Kaufer den offiziellen Frachtsatz von der 
im Vertrag genannten ersten Station nach der im Vertrag genannten 
Bestimmungsstation. Die Differenz zwischen dieser Fracht und der Fracht, 
die von der Lieferstation nach der im Vertrag genannten Bestimmungs
station gilt, ist zwischen den Vertragsteilen fiir und wider zu verrechnen. 

Bei Frachtfrei- und Frachtbasis-Verkauf ist der Versandort als Er
fUllungsort zu betrachten; dem Kaufer bleibt die Verffigung uber die 
Ware nach einer anderen als der im Vertrage genannten Station gewahrt. 
Unterbleibt die rechtzeitige Verffigung uber die Ware, so gilt bei Ge
scMften mit der Klausel frachtfrei die Station, bis zu welcher der Ver
kaufer die Fracht tragt bzw. bei Verkaufen mit der Klausel "Fracht
basis" die im Vertrage genannte Bestimmungsstation als endgUltige 
Bestimmungsstation, wohin der Verkaufer die Ware absenden .kann. 
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Melasse und Osmosewasser: Ebenso. 
Prager Rohzucker, § 5, s. Wiener Rohzucker, § 5. 
Prager Raffinade, § 27, s. Wiener Raffinade, § 26. 

u) Ab 
Zander steht, beeinfluBt durch ein Breslauer Gutachten vom 

23. Marz 1903, auf dem Standpunkt, daB die Klausel "ab" lediglich 
die Kostenverteilung regIe. In dem gleichen Sinne urteilt ein Gutachten 
der Plauener Handelskammer fiir Textilwaren (September 1919). 

Samtliche Usanzen, soweit sie die Klausel "ab" erortern, auBern 
sich aber dahin, daB diese Klausel eine besondere Festlegung des Er
fiillungsortes bezwecke. Bis zu dem mit dem Beisatz "ab" bezeichneten 
Orte hat der Verkaufer, von da an der Kaufer die Kosten und die Gefahr 
des Transportes zu tragen. Und da in der Praxis mit dem Beisatz "ab" 
gewohnlich der Absendeort der Ware bezeichnet wird, wirkt sich die 
Klausel "ab" dahin aus, daB den Kaufer die gesamten Transportkosten 
und das gesamte Risiko der Versendung treffen. In diesem Sinne auBert 
sich auch ein Gutachten der Breslauer (!) Handelskammer vom Juli 1890 
fiir den Kohlenhandel. Es heiBt da: ,,1st der Preis ,ab Versendungs
station' vereinbart, so gilt dieser als ErfiiIlungsort, wenn die Sendung 
auch unter Frankofracht verladen worden ist, da in diesem FaIle die 
vom Absender iibernommene Frankatur lediglich als ein fiir den Emp
fanger verausiagter Betrag anzusehen ist." Aus einem Gutachten der 
Handelskammer Oppeln (29. November 1901), nach dem bei der Klausel 
"ab Verladestation" das am vereinbarten Verladeort festgestellte Gewicht 
maBgebend ist, kann man die gleiche Auffassung entnehmen l ). 

MaBgebend ist aber, daB aIle Usanzen heute einheitlich die Auf
fassung des Handelsverkehres dahin zum Ausdruck bringen, daB der 
mit dem Beisatz "ab" benannte Ort ala ErfiiIlungsort anzusehen sei. 

Es fragt sich noch, wenn "ab" Verladestation verkauft wurde, 
welche Kosten und Gefahren an diesem Platze den Kaufer oder den 
Verkaufer treffen. Entsprechend den auf den Bestimmungen des Handels
rechtes basierenden Erwagungen bei den Franko-Klauseln mochte ich 
auch hier sagen, daB den Verkaufer die Kosten und die Gefahr bis zur 
Ablieferung der Ware an die Transportunternehmung bzw. an die von 
dieser angewiesenen Lagerplatze treffen. Die Einladung in die Waggons 
ist schon Sache des Kaufers. Die Usanzen geben leider hieriiber keine 
oder wenigstens keine einheitliche Auskunft. Lediglich die Hamburger 
Usanzen definieren "frei ab Hamburg" als frei ab Kahn, frei Schiffs
seite, frei Kahn. Aus dem bereits erwahnten Oppelner Gutachten kann 
man die gleiche Auffassung entnehmen. Einen anderen Standpunkt 
vertritt ein Gutachten der Berliner Handelskammer (2582/1905), das 

1) Ebenso em Gutachten der Handelskammer Berlin, 45396/1916. 
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sagt: Nach Handelsbraueh hat nieht der Verkaufer, sondern der Kaufer 
das Rollgeld zur Bahn zu tragen, wenn "ab Berlin" verkauft ist. Ieh 
halte, wie bereits gesagt, diese Auffassung nicht dem allgemeinen Handels
gebraueh entsprechend. Man wird in derartigen Zweifelsfallen stets 
gemaB den Vorsehriften des Handelsreehtes urteilen miissen und da 
kann, wenn der benannte Platz der Erfiillungsort sein soll, lediglich 
die "Obergabe an die Transportunternehmung die maBgebliehe Erfiillungs
handlung sein. In dem gleichen Sinne auBert sich ein Gutaehten der 
Frankfurter Handelskammer vom September 1922, daB der Verkaufer 
die Kosten bis zur Verladestelle zu tragen habe. Die Berliner Usanzen 
fiir den Handel mit Kartoffelstii.rke gehen noch weiter und verlangen 
vom Verkaufer auch die Einladung der Ware in das Transportmittel 
auf seine Reehnung und Gefahr. 

• 
Will man die Wirkung der Klausel "ab" einengen oder erweitern, 

dann konnen dazu Zusii.tze, wie "Waggon", "Lager", "Fabrik" usw., 
verwandt werden; "ab" allein bedeutet soviel wie "ab Station" dieses 
Ortes. 

Die Klausel "ab" findet sich in folgenden Usanzen: 
Innsbruck, § 14, s. Franko. 
Hamburg, § 19, s. Hamburger Kolonialwaren, § 4l. 
Wien, § 14, s. Franko. 
Budapest, § 7: Der im Vertrage mit dem Beisatz ab bezeichnete geo

graphische Ort gilt im Zweifel als ErfUllungsort. 
Chemni tz, § 14: 1st "ab" oder "waggonfrei" einer Station zu liefern, so 

trli.gt der Kaufer die Kosten der Versendung von der benannten Station 
ab und es trifft ihn auch die Gefahr der Versendung. Der Verkaufer ist 
berechtigt, zu verlangen, daB der Kaufer die Ware an der benannten 
Station prUft mit der Wirkung. daB der Verkaufer erst dann zur Ver
ladung verpfliehtet ist. wenn der Kaufer die Qualitii.t genehmigt hat. 
Der Kaufer ist verpflichtet, die Ware am Lieferungsort bei nbemahme 
zu bezahlen. In diesem Falle und bei frachtfreier Liefenmg ist der Ver
kaufer bei rechtzeitigem Verlangen verpflichtet, dem Kaufer die Besichti
gung der Ware vor der Absendung zu gastatten. 

Cottbus, § 6: 1st waggonfrei oder ab einer Station zu liefem, so tr8.gt der 
Kaufer die Kosten der Versendung von der benannten Station ab und 
as trifft ihn auch die Gefahr der Versendung. 

Flensburg, § 1, s. unter Fob. 
Flensburger Getreide, § 1: Fiir Geschafte, die ab, frei ab, frei Hafen

bahn, frei Bahnwagen, frei an Bord oder c und f oder cif geschlossen sind, 
gilt der Abladeplatz als ErfUllungsort fiir die Lieferung der Ware. 

Graz, § 12, s. Franko. 
Linz, § 12, s. Franko. 
Prag, § 12, s. Franko. 
W ien, 1. P., § 15: Der Beisatz "ab . . ." bezeichnet den Erfiillungsort. 
Berliner Kartoffelstarke, § 9: 1st ab, frei ab oder bahnfrei (frei Waggon) 

oder kahnfrei (schiffsfrei, frei Schiff) Fabrik oder Verladeort zu liefern, 
so hat der Verkaufer die Ware auf seine Kosten und Gefahr in den Eisen
bahnwagen oder in dss Schiffsfahrzeug zu liefern. 
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Hamburger Kolonialwaren, § 41: Frei ab Hamburg heillt frei ab Kahn 
oder frei 8chiffsseite oder frei Bahn nach Kaufers Wahl. 

Berliner Holz, s. Franko. 
Breslauer Holz, s. Franko. 
Innsbrucker Holz, s. Franko. 
Wiener Holz, s. Franko. 
Hamburger Eier, s. Franko. 
Hamburger Harz, § 40, s. Hamburger Kolonialwaren, § 41. 
Prager Spiritus, § 3: Ab Prag verkaufte Lokowaren hat der Verkaufer 

nach seiner Wahl ab einem in Prag befindlichen Untemehmen oder 
Magazin zu Hefem. 1st bedungen, dall die ab Prag verkaufte Ware von 
auswarts einzulangen hat, so erfolgt die Auflieferung auf einem der nacho 
stehend angefiihrten Bahnhofe nach Wahl des Verkaufers. Prag 8t.E.G., 
Prag F.J.B., Prag Oe.N.W.B. uSW. 

Letztere Bestimmung gilt auch fiir Verkaufe frachtfrei Prag. 
Hamburger Kork, § 5: Die Lieferung ab Wohnort des Verkaufers erfolgt 

entweder ab Kai oder ab Lager. Der Versand geschieht fur Rechnung 
und Gefahr des Kaufers. 

v) Ab Lager. Ab Magazin. Ab Speicher. Ab Boden. Ab Fabrlk. 
Ab Haus. Ab Kai. Ab Waggon 

Durch diese K.la.useln wird die Verteilung der jeweils entstehenden 
Nebenkosten genauer geregeit. Da die Mehrzahl dieser Klauseln sowohl 
fUr die Empfangsstation ala fiir die Versandstation geiten kann, ergeben 
sich fiir die Kostenverteilung verschiedene Bedeutungen. In den Usanzen 
werden die beiden Bedeutungen vielfach nicht getrennt behandeIt; 
daher entstehen des ijfteren Unklarheiten iiber die Einbeziehung von 
gewissen Kostengruppen, die wohl bei der einen Bedeutung, nicht aber 
bei der anderen zu verstehen sind. 

1m allgemeinen kann man sagen, daB einerlei, ob die Klauseln 
sich auf den Absendeort oder den Bestimmungsort beziehen, der Ver
kaufer die Ware verladebereit dem Kaufer an der vereinbarten Stelle 
zur Verfiigung zu halten hat, daB aber die Kosten der Abnahme an 
dieser Stelle, und nur diese, bereits vom Kaufer zu tragen sind. In diesem 
Sinne auBert sich ein Gutachten der Handelskammer Oppeln (29. Marz 
1920), ferner Gutachten der Handelskammern Dresden (November 1919), 
Berlin (August 1920), Berlin (September 1920), Frankfurt (November 
1920), Handelskammer fiir das Wuppertal (August 1919) und ein Gut
achten der Handelskammer Hannover (Oktober 1908). Das letztere 
sowie ein Gutachten der Altesten der Berliner Kaufmannschaft (Juni 1903) 
legt die Klausel "ab Waggon Versandstation" dahin aus, daB den Ver
kaufer aIle Kosten und Gefahren bis zur Einladung in den Waggon 
treHen. 

Soweit diese und die folgenden Klauseln auf die Erfiillungszeit 
EinfluB haben, sei auf den diesbeziiglichen Abschnitt verwiesen. 
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tiber die Einzelheiten mogen die Usanzen Auskunft geben: 

Hamburg, § 12: Wird ab Kai verkaufte Ware nicht am Kai geloscht, so 
hat der Verkaufer sie frei an eine yom Kaufer zu bezeichnende, zu Wasser 
erreichbare Landungsstelle im Gebiet des Hamburger Hafens zu bringen. 

-, § 19: Bei ,,£rei ab Lager", "frei ab Kai" verkauften Waren tragt der 
Kaufer die Kosten des Absetzens. Frei ab Hamburg heiBt £rei ab Kai 
oder £rei Schiffsseite oder £rei Bahn nach Kaufers Wahl. 

Koln, § 24: 1st Lieferung ab Lager ohne nahere Angaben oder ab Lager 
KOln verkauft, so kann nur von einem Lager im Gebiet der Stadt Koln 
geliefert werden. 

-, § 40: Bei ab Kai oder ab Waggon tragt der Kaufer die Gefahr und die 
Kosten des Absetzens. Bei ab Lager, frei ab Lager, frei Fuhre, frei Waggon 
oder £rei Bahn tragt der Verkaufer die Gefahr und die Kosten des Ab· 
setzens. 

Wien, § 15: Bei Verkaufen ab Lager, ab Magazin, ab Speditionslager, ab 
Lagerhaus tragt der Verkaufer alle Kosten der Auslieferung einschlieBlich 
der Kosten fiir Zession, Abwage u. dgl. 

l>sterreichische Exporteure: Es bedeutet ab Fabrik: Beim Kauf ab 
Fabrik ist der Lieferant verpflichtet, die Waren auftrags. und termin· 
gemaB franko aller Kosten in der Fabrik versandbllreit zu halten. 

Berliner Handel, loko, § 19: Die Kosten der Ablieferung tragt bei ab 
Bahn gekauften Waren der Kaufer, wenn keine Verwiegung stattfindet. 
Findet nun Verwiegung statt, so sind die Kosten von beiden Teilen zur 
Halfte zu tragen. Beim Kauf ab Kahn oder ab Speicher tragt der Kaufer, 
beim Kauf £rei Wagen oder frei Eisenbahnwagen der Verkaufer die Kosten. 
Die durch Umschiitten entstehenden Kosten tragt der Kaufer. 

Fiir Getreide, Futtermittel, landwirtschaftliche Samereien: Ebenso. 
Bern, § 25: Die Lieferung ist erfiillt bei Verkaufen ab Lager, wenn die Ware 

angekommen und die betreffende Lagerhausverwaltung angewiesen ist, 
die Ware unter Bemuster~g zur Verfiigung des Kaufers zu halten. 

Budapest, § 7: Die Bezeichnung: zu iibernehmen ab Bahn, Schiff, Magazin 
usw .... legt dem Kaufer die Verpflichtung auf, die Ware an dem im Ver· 
trage genannten Orte gemaJl den Bestimmungen des § 30 zu iibernehmen. 

-, § 30: Die mit der Ubergabe verbundenen Arbeitsspesen, nicht die Waage 
und Abladegebiihr, tragt bei Getreide, Hiilsenfriichten, l>lsaaten zu 1/. 
der Kaufer, zu Ya der Verkaufer. Andere Waren hat der Verkaufer bloB 
zu ebener Erde auf die Waage zu legen. 

Flensburg, § 12: 1st Lieferung ab Boden vereinbart, so hat der Verkaufer 
die Ware frei auf das Fuhrwerk des Kaufers zu liefern. 

Flensburger Getreide, § 8: Ab Speicher gekaufte Ware ist innerhalb 
3 Werktage abzunehmen. 

- -, § 14: 1st die Lieferung ab Lager vereinbart, so versteht sich der Preis 
a) im Verkehr zwischen GroBhandel und Wiederverkaufern ausschlieB· 

lich Kosten bis frei auf das Fahrzeug des Kaufers; 
b) im Verkehr zwischen GroBhandel und Verbraucher einschlieBlich 

Kosten bis frei auf das Fahrzeug des Kaufers. 
Rauhfutterhandler, § 14: 1st Lieferung ab Boden vereinbart, so ist die 

Ware bis an die Tiir oder Luke des Speichers zu liefern. 
Hamburger Holz, § 2: Samtliche Verkaufe gelten ab Lager, ab eigenem 

Lagerplatz, frei Fuhre oder frei Fahrzeug, andernfalls gehen samtliche 
Absatz. und Aufladekosten zu Lasten des Kaufers. 

BOll ffier. Kaufvertragsk1ausein 
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. 
Innsbrucker Holz, § 6: Bei Verkaufen ab Waggon oder ab Schiff Be

stimmungsort hat der Kaufer die Fracht und die damit verbundenen 
Nebengebiihren fiir Rechnung des Verkaufers zu bezahlen, jedoch wird 
der verauslagte Betrag von der Fakturensumme ohne Skonto in Abzug 
gebracht. 

Prager Holz, § 8: Bei Verkaufen ab Waggon Verladestation hat der Ver
kaufer samtliche aufgelaufenen Kosten einschlieBlich der Verladespesen 
aus eigenem zu tragen. 

Bei Verkaufen ab Waggon oder ab Schiff Bestimmungsort hat der 
Kaufer die Fracht und die damit verbundenen Nebengebiihren fiir Rechnung 
des Verkaufers zu bezahlen, jedoch wird der verauslagte Betrag von der 
Fakturensumme ohne Skonto in Abzug gebracht. 

- -, § 19: Bei Verkaufen ab Waggon Verladestation haftet der Verkaufer 
bloB fiir die Qualitat bis an die Bestimmungsstation. 

Wiener Holz, § 12: Bei Verkaufen ab Lager tragt der Verkaufer alle Kosten 
der Auslieferung einschlieBlich der Kosten fiir Zession, Abwage usw. 

- -, § 13: Bei Verkaufen ab Waggon Bestimmungsstation hat der Kaufer 
die Fracht und die damit verbundenen Nebengebiihren fUr Rechnung 
des Verkaufers zu bezahlen, jedoch wird der verauslagte Betrag von der 
Fakturensumme oh!1e Skonto in Abzug gebracht. 

Wiener- Zuckerraffinade, § 25: Bei Verkaufen ab Fabrik versteht sich 
der Preis ab der fiir die Verladung der Fabrik maJlgebenden Bahn- oder 
Schiffsstation, doch steht es dem Kaufer frei, die Ware direkt aus dem 
Fabriksmagazin zu beziehen. 

Fiir die Verrechnung gilt das in der Lieferfabrik festgestellte Gewicht. 
Der Kaufer ist jedoch berechtigt, eine amtliche Abwage in der Liefer
station durchfiihren zu lassen. In diesem Falle gilt das amtlich erhobene 
Gewicht. Die Kosten dieser Abwage hat der Kaufer zu tragen. 

Prager Zucker, § 26: Ebenso. 
Danziger Kaffee, s. unter ab Lager fiir Erfiillungszeit. 
Hamburger Harz, § 22: 1st Lieferung abLager ohne nahere Angaben 

oder ab Lager Hamburg verkauft, so kann nur von einem Lager im Gebiete 
der Stadt Hamburg geliefert werden, Harz und TerpentinOl auch von 
einem Lager in Altona, Wilhelmsburg, Harburg und neuem Petroleum
Hafen. 

- -, § 23: Bei Verkaufen ab Lager hat der Kaufer sich den Besicht-, 
Nachstech- und Lieferschein yom Verkaufer zu beschaffen. 

- -, § 28: Wird ab Kai verkaufte Ware nicht am Kai geloscht, so hat der 
Verkaufer sie frei an eine vom Kaufer zu bezeichnende, zu Wasser er
reichbare Landungsstelle im Gebiete des Hamburger Hafens zu bringen. 

- -, § 40: Bei ab Lager (Kai) tragt der Kaufer die Gefahr und die Kosten 
des Absetzens. 

Hamburger Kolonialwaren, §§ 22, 23, 40: Ebenso. 
Hamburger Drogen, §§ 22, 23, 40: Ebenso. 
Hamburger Gummi, §§ 22, 23, 40: Ebenso. 
Hamburger Kakao, § 25: Ab Lager gehandelte Waren sind je nach dem 

Wortlaut der SchluJlnota zu empfangen. Bei der Ablieferung der Ware 
hat derVerkaufer die Ware bis auf die Schale zu liefern; die von da ab 
entstehenden Kosten sind zu Lasten des Kaufers. 

- -, § 26, s. Harz, § 28. 
Prager Reis, § 323: Bei Verkaufen ab Lager geht aIle Gefahr und samt

liche Auslagerungskosten auf Rechnung des Kaufers. 
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Hamburger Reis, § 1, s. Hamburger Harz, § 28. 
Tuchgrollhandler, § 8: Es findet Lieferung ab Haus statt, jedoch sollen 

Kosten fUr die Beforderung zur Post und fUr Beforderung am Orte nicht 
berechnet werden. Versicherungs. und Verpackungsspesen gehen zu 
Lasten des Abnehmers. 

Bekanntmachung der Hamburger Handelskammer: 
N ach Ansicht der Mehrheit der Kaufmannschaft richtig empfiehlt 

die Handelskammer, bei der Verwendung der Klauseln ab Kai, frei ab 
Kai die Umschlagsgebiihr von Kaufer und Verkaufer je zur Halfte tragen 
zu lassen. 

w) Ab Station 
Auch bei dieser Klausel istzu beachten, daB sie sich sowohl fiir die 

Absende- als auch fiir die Empfangsstation verstehen kann. Die ein
zelnen Usanzen nehmen auch hierauf Bezug; allerdings besteht keine 
Einheitlichkeit tiber die Frage der Verteilung der Ein- und Auslade
kosten. 

1m Zweifel wird man so folgern mussen: 1st "ab Verladestation" 
vereinbart, treffen den Kaufer bereits die Kosten und die Gefahr der 
Einladung. Den Verkaufer treffen Kosten und Gefahr bis zur Ablieferung 
an die Transportunternehmung der betreffenden Station. 

1st "ab Empfangsstation" vereinbart, dann treffen die Kosten und 
die Gefahr der Ausladung den Verkaufer, denn er hat ja nicht ab Waggon, 
sondern ab Station, das ist ab dem von der Transportunternehmung 
zugewiesenen Lagerplatz des Empfangsortes zu liefern. 

Die Usanzen nehmen teils den gleichen, teils einen abweichenden 
Standpunkt ein. 

Qualitats- und Quantitatsermittlung hat im allgemeinen an der 
genannten Station zu erfolgen, da diese ja auch aIs Erfiillungsort an
zusehen istl). 
Osterreichische Exporteure: Franko ab Station ... : Der Lieferant hat 

die Ware auf seine Rechnung und Gefahr bis zur Aufgabsstation zu trans· 
portieren, wahrend die Verladekosten den Kaufer treffen. 

Berlin, § 33: Getreidehandel auf Abladung oder Lieferung. 
Bei einem Kauf ab Station (Verladestelle) oder frei Station (Empfangs. 

stelle) haftet der Verkaufer fUr die vertragsmaJlige Lieferung bis zum 
Bestimmungsorte. Bei einem Kaufe ab Station Verladestelle triigt in
dessen der Kaufer die Gefahr des Transportes. Die Kosten der Ver· 
ladung tragt der Verkaufer, die Kosten der Entladung der Kaufer. Bei 
einem Kauf ab Station hat der Verkaufer die Verladung von einer tari
fierten Vollbahnstation zu bewirken, in anderen Fallen triigt er die Mehr
fracht. 

-, § 34: Bei einem Kauf "ab Station" Verladestelle hat der Verkaufer 
das Gewicht bahnamtlich oder durch verf:lidete Wiiger oder durch andere 
glaubwfirdige, unparteiische Personen bei der Einladung feststellen zu 

1) Ebenso Gutachten der Handelskammer Oppeln vom 23. Dezem· 
ber 1903. 

7* 
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lassen. Unterlallt er dies, so mull er das Gewicht anerkennen, das der 
Kaufer bahnamtlich oder durch vereidete Wager oder durch andere glaub
wiirdige unparteiische Personen feststellen lallt. 

Flensburger Getreide, § 8: Ab Bahn gekaufte Ware ist, a) wenn vor 
11 Uhr vormittags verkauft und (oder) angedient, im Laufe desselben 
Werktages, b) wenn nach 11 Uhr vormittags verkauft und (oder) an
gedient, bis Mittag 12 Uhr des nachsten Werktages abzunehmen. 

Wien, 1. P., § 15: Bei Verkaufen ab Versandstation ist die Ware in den Waggon 
oder in das Schiff zu legen, bei Verkaufen ab Empfangsstation ist die 
Ware im Waggon oder Schiff zuzuweisen. 

Bei Schliissen ab Wien Lagerhaus oder ab irgendeinem Lagerhaus 
gelten dieselben Bestimmungen wie fiir Verkaufe ab Station. 

Bei Verkaufen ab Wien Lagerhaus tragt die Kosten der Waggonbei
stellung der Kaufer. 

Bei Verkaufen ab Versandstation in Rinfusaverladungen hat der Ver
kaufer die Vorsatzbretter beizustellen und der Kaufer zu bezahlen. 

Rauhfutterhandler, § 16: Bei Verkaufen ab Station ist, wenn nicht ein 
anderes vereinbart wurde, aIs Verladestation die Tarifstation zu verstehen 
(Transportgefahr geht zu Lasten des Kaufers). 

Berliner Kartoffelstarke, § 12, s. Berlin, § 34 mit Zusatz: Ankunfts
bahnhof "oder ersten Umschlagsplatz sofort nach Eingang .... unbe
schadet der yom Kaufer zu tragenden Transportgefahr". Hiebei ist das 
Umladen von SchmaIspurwagen in Vollspurwagen nicht als Umschlag 
anzusehen. 

Angestellte des Kaufers oder Verkaufers sind stets als "beteiligt" an
zusehen, es sei denn, dall sie fiir die Gewichtsfeststellung bahnamtlich 
verpflichtet sind. 

Wiener Holz, § 12: Bei Verkaufen ab Station Bestimmungsort treffen die 
Abladekosten den Verkaufer, die nach dem Abladen entstehenden Spesen 
und Gebiihren jedoch den Kaufer. 

Wiener Zucker, § 25: Bei Verkaufen ab Station ist die Ware franko in 
die betreffende Bahn- oder Schiffsstation zu stellen. 

Berliner Teichwirte, § 3: Der Versand ab Station geschieht auf Rechnung 
und Gefahr des Empfangers. 

x) Loko 
Die der Klausel "ab" zukommende Bedeutung entspricht auch der 

Klausel "loko". Der so bezeichnete Ort ist der Erfiillungsort fiir die 
Lieferung der Ware. Den Verkaufer treffen alie Kosten und Gefahren 
bis dahin, den Kaufer VOn diesem Platze an. 

Was im einzelnen von der Klausel "ab" gesagt wurde, ist analog 
auf die Klausel "loko" anzuwenden. Das geht auch ohnedies aus den 
Usanzen selbst hervor, die beide Ausdriicke gemeinsam erklii.ren und 
ihnen denselben Inhalt zuweisen. Ein Gutachten der Handelskammer 
Berlin (Berlin, April 1920) iiber die Bedeutung der Kla.usel "loko Lagerort" 
in der Kunstwolibranche auBert sich noch dahin, daB der Kaufer im 
Zweifel das Gewicht der Ware durch den Lagerhalter bei "Obernahme 
festzustelien habe. Es ist dies aus der Bedeutung des Lagerortes als 
Erfiillungsort selbstverstandlich. Einen anderen Standpunkt nimmt 
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ein Berliner Gutaohten fiir Sohweizer Voile ein, das duroh die Bezeiohnung 
"loko Sohweizer Grenze" lediglioh die Verpfliohtung des Kaufers zur 
tThernahme der Kosten von der Grenze an vereinbart glaubt. In den 
Usanzen findet sioh die Klausel "loko": 
Wien, s. Ab. 
Flensburger Getreide, § 8: 1st die Ware loko gehandelt, so mull sie 

zur sofortigen Lieferung bereit liegen; der Verkaufer hat die Uberweisung 
der verkauften Ware an den Kaufer auf Verlangen unverziiglich zu be
wirken. 

Graz, § 13, s. Ab. 
Linz, § 12, s. Ab. 
Wien, 1. P., § 15: Der Beisatz loko (Lager oder Betriebsstatte) bezeichnet 

den Ort, wo die Ware zu liefern oder zu iibernehmen ist. 
Innsbrucker Holz, § 5, s. Franko. 
Prager Holz, § 19: Bei Verkaufen "loko Station" tragt der Verkaufer 

die Haftung fiir die Qualitat bis zu dem genannten Ort. 
Wiener Holz, § 11, s. Ab. 
Bremer Baumwollborse, § 56: Bei Verkaufen von loko Ware hat der 

Verkaufer das Recht, die Baumwolle am Kai oder am Lager anzudienen 
und zu liefern. 

VI. Klauseln fUr die Lieferungs- und Erfiillungszeit 
A. Fiir Promptgesohafte 

Erfiillungszeit und Zeit des Vertragsabschlusses konnen zusammen-, 
konnen aber auch erheblich auseinanderfallen. Die Organisation des 
Wirtschaftsverkehrs, der augenblickliche Badarf und die Vorsorge fiir 
zukiinftige, bereits feststehende oder noch zu erwartende Bediirfnisse 
machen bald den einen, bald den anderen VertragsabschluB notig. Aus 
dieser Verschiedenheit der Bediirfnisintensitat einerseits und der Eigenheit 
der einzelnen Waren seIber ergeben sich die mannigfachsten Abweichungen 
der Vertragsabschliisse, aber auch innerhalb der formell gleichartigen 
Abschliisse verschiedene Inhalte. Das kommt denn vor allem in den 
Usanzen zum Ausdruok. 

Es seien zunachst die Promptgeschafte betrachtet, das heiBt jene 
Geschafte, bei denen fiir den Verkaufer die Verpflichtung zur Lieferung, 
fUr den Kaufer die Verpflichtung zur Abnahme sogleich bei Vertrags
abschluB oder innerhalb weniger Tage nach VertragsabschluB entsteht 
oder sogar riickwirkend bereits vor VertragsabschluB entstanden ist. 

a) Sofort 
Will der Kaufer eine moglichst schnelle Lieferung erwirken oder 

der Verkaufer den Kaufer zu einer moglichst schnellen Empfangnahme 
veranlassen, dabei aber immer dem Gegenkontrahenten die erforderliohe 
Zeit zur sachgemaBen Lieferung oder Empfangnahme der Waren lassen, 



102 Klauseln fiir die Lieferungs- und Erfiillungszeit 

dann wendet man die Klausel "sofort" an. Aber aueh das deutsche 
und das osterreichische Handelsrecht (§ 271 D.B.G.B., Art. 326 u. 246 
Osterreichisches H.G.B.) bestimmen schon, daB im Zweifel ein ohne die 
Angabe der Erfiillungszeit abgeschlossener Vertrag sofort zu erfiillen sei. 

Die Klausel und das Gesetz wollen lediglich besagen, daB eine 
mogliehst schnelle Abwicklung des Geschaftes verlangt werde, sie ver
leihen aber dem Geschaft nicht den Charakter eines Fixgeschaftes, 
denn es fehlt das Erfordernis des Gesetzes fiir das Fixgesehaft, die genau 
fest bestimmte Zeit. Das "sofort" ist lediglich dahin zu verstehen, daB 
"so viel Zeit vergehen muB, urn die zur Erfiillung notwendigen Vor
bereitungen zu treffen"l). DaB auch die Usanzen das als "sofort" lieferbar 
abgeschlossene Geschaft nicht als ein Fixgeschiift ansehen wollen, geht 
daraus hervor, daB fast aIle genaue Regelungen iiber die - beim Fix
geschaft vollkommen iiberflUssigen - dem Gegenkontrahenten im FaIle 
der Nichterfiillung zu setzenden Nachfristen enthalten. So auBert sich 
auch ein Gutachten der Handelskammer Berlin (Miirz 1919) fiir die 
Textilbranche dahin, daB die Klausel sofort dem Geschaft nicht den 
Charakter eines Fixgeschaftes verleilie. 

Wenn keine gegenteiligen Abmachungen im Vertrage getroffen sind, 
wird man annehmen diirfen, daB die Klausel "sofort" ebenso wie die 
spater erorterte Klausel "prompt" das Geschaft zu einem zweiseitigen 
Promptgeschaft macht, das heiBt, daB sowohl der Kaufer als der Ver
kaufer sofortige bzw. prompte Lieferung und Empfangnahme verlangen 
konnen. Es ergibt sich dies ja auch aus den zitierten Gesetzesvorschriften. 

Es wird in dem erwahnten Berliner Gutachten auch die Frage er
ortert, ob die Ware beim AbschluB auf Lieferung "sofort" schon im 
Besitz des Verkaufers sein miisse, und dahingehend beantwortet, daB die 
mit der Klausel "sofort" verbundene Frist unter anderm gerade mit 
Hinblick auf die Beschaffung der Ware dureh den Verkaufer bestimmt 
werden mUsse. Auf einem anderen Standpunkt stehen die Usanzen 
der Rheinisch-Westfalischen Produktenborsen, die verlangen, daB die 
Ware beim AbschluB am Orte der Verladung vorratig sei. Die iibrigen 
Usanzen auBern sich zwar nicht zu der Frage, man wird aber die Auf
fassung der Berliner Handelskammer, daB der Verkaufer sich wohl die 
Ware noch beschaffen kann, als die ubliche bezeichnen mussen; es be
deutet eine zu groBe Einengung der Freiheit des Geschaftsabschlusses, 
wollte man einen AbschluB auf sofortige Lieferung nur auf bereits vor
ratige Waren beschranken, ganz abgesehen davon, daB viele Waren 
zuvor erst hergestellt. werden mussen. 

Die Liefer- und Abnahmefristen schwanken je nach dem Transport
wege und je nach der Entfernung der Versandstation zwischen 24 Stunden 

1) Staub: Kommentar, Anm. 18, zu § 361 D.H.G.B. 
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und 10 Tagen. Eine einheitliche Regelung besteht nicht. Dasselbe gilt 
fUr die als angemessen bezeichneten Nachfristen, die dem saumigen 
Kontrahenten vom Nichtsaumigen zu stellen sind; auch sie schwanken 
zwischen 2 und 8 Tagen. 

1m einzelnen sei auf die Usanzen selbst verwiesen: 
Koln, § 34: 1st bei Platzgeschaften sofortige Lieferung oder Empfang

nahme bedungen, so hat dieselbe innerhalb eines Werktages zu erfolgen. 
Der Tag des Kaufes wird hiebei nicht mitgerechnet. 

Bern, § 22: 1st die Ware als "disponibel" oder "sofort lieferbar" verkauft, 
so wird vorausgesetzt, daB die Ware ohne Verzug an den Kaufer disponiert 
werde. 

Breslau, § 4: Der Kaufer ist verpflichtet, bei Abschliissen zu sofortiger 
Abladung oder Lieferung Disposition (Verladeauftrag) binnen 24 Stunden 
nach Eingang der Aufforderung zu erteilen. 

-, § 5: Der Verkaufer ist verpflichtet, zu verladen bzw. zu liefern inner
halb 5 Werktagen nach dem Tage der Dispositionserteilung ab inlandischer 
oder Grenzstation, innerhalb 6 Werktagen nach dem Tage der Dis
positionserteilung ab auslandischer Station. 

-, § 16: Die Nachfristen betragen bei Lieferung von inlandischer Station 
3 Werktage, von Grenzstation 3 Werktage, yom Ausland 5 Werktage, 
zu Schiff 5 Werktage. 

Chemnitz, § 21: 1st sofortige Lieferung vereinbart, so ist der Vertrag: 
a) wenn die Ware auf einer deutschen Station liegt, innerhalb 5 Werk

tagen; 
b) wenn die Ware auf einer auBerdeutschen Station liegt, innerhalb 

7 Werktagen; 
0) bei Wasserverladungen mit FluB schiff innerhalb 10 Werktagen zu 

erfiilIen. 
Ais angemessene N achfristen geIten bei Bahnverladungen 2 Werk

tage, bei Wasserverladungen mit FluBschiff 3 Werktage. 
Cot t bus, § 11: 1st sofortige Lieferung verein bart, so ist der Vertrag bei 

Bahnverladung innerhalb Deutschlands in 6 Werktagen, bei Verladungen 
von auBerdeutschen Stationen innerhalb 12 Werktagen, bei sofortiger 
Wasserverladung mit FluBschiff innerhalb 10 Werktagen zu erfiillen. 
Der Tag des Verkaufes zahlt nicht mit. 

Als N achfristen sind mindestens zu gewahren: 
1. bei Bahnverladung innerhalb Deutschlands 3 Werktage, 
2. bei Bahnverladung von auBerdeutschen Stationen 5 Werktage, 
3. bei Wasserverladungen 5 Werktage. 

Danzig, § 26: Es ist zu liefern bei der Vereinbarung "greifbar", "vorratig", 
unverziiglich nach Eingang einer ausfiihrbaren Verladeverfiigung "sofort" 
innerhalb 5 Werktagen ab Danziger, deutscher, polnischer Station, inner
halb 7 Werktagen ab anderen auslandischen Stationen sowie bei FluB-, 
Kanal- und Haffverladung nach Eingang einer ausfiihrbaren Verlade
verfiigung. 

-, § 29 (s. Prompt): Der Kaufer ist verpflichtet, bei Abschliissen mit der 
Bezeichnung "sofort", zur Verladeverfiigung innerhalb 24 Stunden nach 
Eingang der Aufforderung. Nachfrist bei "greifbar", "vorratig": 1 Werktag, 
bei "sofort": 3 Werktage. 

Flensburg, § 3: "Lieferung sofort" bedeutet Lieferung innerhalb 2 Werk
tagen. 
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Flensburger Getreide, § 3: 1st sofortige Lieferung vereinbart, so hat 
der Verkaufer die Ware bei Bahnverladung, Verladung mit taglich regel
ma13ig verkehrenden Dampfern oder Lieferung mit Fuhrwerk binnen 
3 Werktagen, bei Schiffsverladungen binnen 8 Werktagen, yom Tage 
des Geschaftsabschlusses an gerechnet, abzusenden. Wenn bei Bahn
verladungen Eisenbahnwagen ohne Verschulden des Verkaufers nicht 
rechtzeitig gesteIIt werden, verlangert sich die Lieferzeit um die Zeit 
der dadurch entstandenen Verzogerung. 

Nachfrist bei Lieferungsverzug und .Abnahmeverzug 3 Werktage. 
Ham burger Getreidehandler, Schlullschein 2 bis 17: Sofort bedeutet 

innerhaIb 5 Werktagen. Zusatz in Nr. 16: _ .. nach Eingang einer aus
ftihrbaren Verfugung zu verladen. 

Halle, § 15, s. Magdeburg. 
Kiel, § 9: 1st fUr Lieferung "sofort" oder "loko" vereinbart, so ist die Ware 

ohne schuldhaften Verzug aus loschbereiten oder ladebereiten Partien. 
spatestens aber binnen 5 Werktagen zu verladen. 

Konigsberg, § 3: Geschafte uber Ware, die sich im Inland befindet (Danzig 
und Memel geIten als Inland): Die Zeitbestimmung sofort bedeutet 
3 Werktage. Der Tag des Vertragsabschlusses wird nicht mitgezahlt. 
Eine Nachfrist von nicht mehr als einem Werktag dar! bei sofortiger 
Lieferung oder Verladung gefordert werden. Geschafte uber Ware von 
Litauen, Polen, Rumanien und Rufiland: Sofortige Verladung bedeutet 
Verladung innerhalb von 6 Kalendertagen. Sofortige Lieferung: Lieferung 
innerhalb von 10 Kalendertagen. Der Tag des Geschaftsabschlusses 
wird nicht mitgezahlt. Eine langere N achfrist als 3 KaIendertage bei 
"sofortiger Verladung oder Lieferung" darf nicht beansprucht werden. 

Magdeburg, § 7: Sofort bedeutet bei Bahnverladungen Verladung binnen 
3 Werktagen, bei Wasserverladungen Verladung binnen 8 Kalendertagen_ 
Der Tag des GeschMtsabschlusses wird nicht mitgerechnet. 

Mittel- und Suddeutsche, § 20: Es ist zu liefern bei der Bezeichnung 
sofort, loko, disponibel, greifbar innerhaIb 4 Werktagen . 

.Als angemessene N achfristen geIten bei Lieferungs- und .Abnahme
verzug 2 Werktage, wenn sofort, loko, disponibel oder greifbar verkauft ist. 

Stettin, § 5: Sofort: Die .Abladung hat innerhalb drei Werktagen zu er
folgen. Nachfrist: Bahnwarts ein Werktag, wasserwarts zwei Werktage_ 

Frftchtegrollhandler, § 3: 1st sofortige .Abladung oder Lieferung ver
einbart, so hat der Verkaufer binnen 24 Stunden zu liefern_ Nachfrist 
3 Werktage. 

Rauhfutterhandler, § 5: 1st sofortige .Abladung oder sofortige Lieferung 
vereinbart, so hat der Verkaufer die Ware bei Lieferung mit Eisenbahn 
binnen 6 Werktagen, mit Fuhrwerk binnen 3 Werktagen, bei Schiffs
verladung binnen 8 Werktagen, yom Tage des GeschMtsabschlusses an 
gerechnet, abzusenden. 

Die Nachfrist hat bei sofortiger Lieferung oder .Abnahme 3 Werktage 
zu betragen. 

FUr Kartoffel: 1st sofortige .Abladung oder Lieferung vereinbart, so hat 
der Verkaufer die Ware bei Lieferung mittels Eisenbahn oder Fuhrwerk 
binnen 3 Werktagen, yom Tage des Eingangs der Verladeverfiigung an 
gerechnet, abzusenden. Die Verladeverfugung ist binnen 12 Werktags
stunden nach GeschMtsabschlull zu erteilen. 

Rheinisch-WestfaIische, § 12: 1st auf sofort zu Hefern oder greifbar, 
loko, disponibel, so ist darunter die Lieferung und .Abnahme innerhaIb 
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3 Werktagen zu verstehen. Die Ware muB am Orte der Verladung vor
ratig sein. 

Allensteiner Kartoffeln, § 3: Sofortige Verladung bedeutet Abladung 
innerhalb 5 Werktagen. 

Berliner Kartoffeln, § 3: 1st sofortige Abladung oder sofortige Lieferung 
vereinbart, so hat der Verkaufer binnen 5 Werktagen zu liefem. Nach
frist: 3 Werktage. 

Budapester Mehl, § 15: Unter sofortiger (prompter) Lieferung ist Lieferung 
innerhalb 8 Tagen, gerechnet vom Tage des GeschMtsabschlusses an, 
zu verstehen. 

Hamburger Reis, § 2: Unter Lieferung oder Abnahme sofort sind 3 Werk
tage, unter Lieferung oder Abnahme prompt sind 14 Werktage zu ver
stehen. Bei Verkii.ufen "prompt" vom Ursprungsland gelten die fUr den 
Handel dort festgelegten Bedingungen. 

Bei Verzug des Verkii.ufers hat der Kaufer, falls er aus der Nicht
erfiillung des Kontraktes Rechte herleiten will, dem Verkaufer schriftlich 
oder telegraphisch eine Nachfrist zu setzen, und zwar bei Abschliissen 
per sofort 1 Werktag, bei Abschliissen auf eine langere Frist als sofort 
einschlieBlich prompt 3 Werktage. 

Breslauer Samen, § 61: Die Lieferung bzw. Abnahme der WaremuB 
erfolgen bei Gesch8.ften zur sofortigen Lieferung durch -die Eisenbahn 
a) ab schlesischer Station innerhalb 3 Werktagen, b) ab deutBcher Station 
innerhalb 5 Werktagen, c) ab auslii.ndischer Station innerhalb 6 Werktagen; 
bei Wasserverladungen innerhalb 10 Werktagen. 

Ham burger Samen, § 10, s. Stettiner Samen, § 9. 
Konigsberger Samen, § 11: Lieferung sofort bedeutet Lieferung inner

halb 5 Werktagen. 1m FaIle der Saumigkeit ist eine Nachfrist von 3 Werk
tagen zu stel1en. 

Stettiner Samen, § 9: Sofortige Verladung: Die Abladung muB erfolgen 
mit der Eisenbahn innerhalb 5 Werktagen, zu Wasser innerhalb 10 Werk
tagen, von auBereuropii.ischen Platzen innerhalb 10 Tagen. 

Oppelner Holz, s. prompt. 
Berliner Fleisch, § 9: 1m Handel mit gerauchertem Speck ist bei Be

stellungen auf sofortige Lieferung der Verkii.ufer zur Lieferung innerhalb 
10 Tagen verpflichtet, mit gesalzenem Speck zur Lieferung innerhalb 
5 Tagen. 

Stettiner Wein, § 16: Hat der Verkaufer bei der Bestellung der Ware 
"sofortige oder umgehende Lieferung" vorgeschrieben, so hat die Lieferung 
so rasch zu erfolgen, wie es die Fertigstellung des Anftrages und die Versand
gelegenheit gestattet. 

Mainz, § 15: FUr umgehende Lieferung: Ebenso. 
Wiener Zucker: Rohzucker, § 12: Wird bei einem AbschluB sofortige 

Lieferung bedungen, so hat die Aufforderung zur tibernahme spatestens 
am nachsten Werktag nach Ankunft der Sacke und die tibemahme selbst 
spatestens am zweitnachsten Werktag nach Erhalt der Aufforderung zur 
tibernahme zu erfolgen. 

Bei Abschliissen in gesackter Ware oder inklusive Sacken hat bei sofortiger 
Lieferung die Aufforderung zur tibemahme spatestens am nachsten Tage 
und die tibema.hme selbst spatestens am zweitnliehsten Tage nach Ge
sehii.ftsabschluB zu erfolgen. 
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Wiener Zucker: Raffinade, § 27: Mit der Bedingung "sofortige 
Lieferung" verkaufte Zucker miissen innerhalb dreier Werktage nach 
erfolgtem GeschaftsabschluB von der Fabrik oder dem sonstigen Lagerort 
expediert werden. 

- -, § 7 (Rohzucker): Ohne besondere Aufforderung sind die Sacke bei 
sofortiger Lieferung spatestens am zweitnachsten Werktag abzusenden, 
den Tag des Abschlusses nicht mitgerechnet. 

Prager Rohzucker, § 12, s. Wiener Rohzucker, § 12. 
- -, § 7, s. Wiener Rohzucker, § 7. 
Prager Raffinade, § 28, s. Wiener Raffinade, § 27. 
Berliner Schuhe, § 4: Lieferungen per sofort sind bei anzufertigenden 

Waren innerhalb 6 Wochen, bei Lagerware innerhalb 10 Tagen nach 
Annahme des Auftrages auszufiihren. Bei Lieferungen per sofort hat der 
Lieferant keinen Anspruch auf Nachlieferungsfrist. 

b) Prompt 
Dieselben Erwagungen geIten auch fur die mit der Klausel "prompt" 

geschlossenen Vertrage. "Sofort" ist die scharfere Bedingung; bei der 
Klausel prompt geIten entsprechend langere Fristen fiir die Vorbereitung 
zur Lieferung und Empfangnahme. Daher kann auch bei dieser Klausel 
kein Zweifel dariiber bestehen, daB der Verkaufer die Ware "prompt" 
verkaufen kann, ohne sie tatsachlich zu besitzen. Das bestatigen z. B. 
die Spiritususanzen von Wien und Linz, die verlangen, daB beirn Ab
schluB "prompt" der Verkaufer lediglich dem Kaufer binnen 48 Stunden 
mitzuteilen habe, ob er Lokoware oder Ware aus der Provinz liefern 
werde. 

Fiir die "angemessenen" Nachfristen gelten ebenfalls entsprechend 
langere Fristen. 

Eingehender ist in manchen Usanzen noch der Fall geregelt, daB 
der Kaufer die Emballage beizustellen habe. Die allgemeine Regelung 
geht in diesem Falle dahin, daB der Kaufer innerhalb einer kurz be. 
messenen Frist die Emballage beistellen muB und von dem Einlangen 
der Emballage beim Verkaufer an die Promptfrist bzw. eine etwas ver
kiirzte Frist lauft. 

Dasselbe gilt auch von eventuellen Dispositionen, die der Kaufer 
dem Verkaufer zu erteilen hat. 

Fast bei allen Usanzen gilt im Zweifel prompte Lieferung als ver
einbart. Es ist dies ausdrUcklich bei folgenden Usanzen hervorgehoben: 
Wien, Berlin, Breslau, Flensburg, Hamburger Getreidehandler, Halle, 
Linz, Magdeburg, Mittel- und Suddeutsche, Stettin, Wien, 1. P., Rauh
futterhandler, Allensteiner und Berliner Kartoffel. 

Berliner Holz, Breslauer Holz, Konigsberger Holz, Wiener Holz. 
Konigsberger und Stettiner Heringe. 
Wiener Handelsdunger, Wiener Baumwollgarne, Prager Zucker

rubensamen. 
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1m iibrigen kann auf die Usanzen selbst verwiesen werden: 

Hamburg, § 15: 1st bei Platzgeschaften "prompte Lieferung" oder Empfang
nahme bedungen, so hat dieselbe innerhalb 3 Werktagen nach dem Ge
schaftsabschluB zu erfolgen. 

Innsbruck, § 26: Prompt lieferbar verkaufte Ware ist in Innsbruck dem 
Kaufer auf dessen Verlangen bis langstens 3 Uhr nachmittags des ersten 
dem Abschlusse des Geschaftes folgenden Werktages an dem vereinbarten 
Orte zur Ubernahme zuzuweisen und vorzuzeigen. Die Ubergabe und 
Ubernahme beginnt am zweiten dem GeschaftsabschluB folgenden Werktag 
morgens. 

N ach auswarts prompt lieferbar verkaufte Ware ist unter vorheriger 
Anzeige an den Kaufer langstens binnen 3 Tagen nach AbschluB des 
Geschaftes zu versenden, insofern jedoch die Verladung ab einer anderen 
Station als Innsbruck erfolgt, hat die Auflieferung in der Verladestation 
binnen 6 Werktagen nach AbschluB des Geschaftes zu geschehen. 

Hat der Kaufer die Emballage fiir die gekaufte Ware beizustellen, 
so ist die Lieferung binnen 3 Tagen nach Empfang der Emballage zu 
vollziehen. Bei nicht rechtzeitiger Zuweisung der Emballage durch den 
Kaufer ist der Verkaufer berechtigt, dieselbe auf Gefahr und Kosten des 
Kaufers selbst beizustellen und hat die Versendung sodann binnen 2 Tagen 
(nach vorheriger Anzeige an den Kaufer) zu geschehen. 

Koln, § 34, Abs. 2, s. Hamburg mit Zusatz: Der Tag des Geschaftsabschlusses 
wird hiebei nicht mitgerechnet. 

-, Abs. 3: 1st "prompt nach Ankunft" oder "prompt nach Ankunft und 
Andienung zu empfangen" verkauft, so ist die Ware innerhalb der kosten
freien Entladungsfrist ab Waggon oder Kai abzunehmen. Durch ver
zogerte Abnahme entstehende Kosten sind zu Lasten des Kaufers. 

1st "prompte Abladung" zur See bedungen, so ist die Bedeutung dieses 
Begriffes in der SchluBnote naher zu bestimmen. 1st dies nicht geschehen, 
so hat die Abladung bei Beziigen von europaischen Hafen· der Ostsoo, 
Nordsee und des Atlantischen Ozeans mit Ausnahme derjenigen Spaniens 
und Portugais innerhalb von 15 Tagen, von Hafen SPaniens und Portugais, 
des Mittellandischen Meeres und des Schwarzen Moores sowie der Ost
kliste Nordamerikas innerhalb von 21 Tagen, von anderen Hafen innerhalb 
30 Tagen zu erfolgen. Fiir die rechtzeitige Verschiffung ist das Datum 
der Verladescheine maBgebend. 

1st prompte Verladung yom deutschen Inland bedungen, so ist die 
Ware innerhalb von 6 Werktagen zu verladen. Fiir die rechtzeitige Ver
ladung ist das Datum des Frachtbriefes bzw. Verladescheines maBgebend. 

Wien, § 27, s. Innsbruck mit Anderung: .... "bis 5 Uhr des zweiten und 
beginnt am 3. dem .... " 

In Absatz 2: statt 6 Werktagen: ,,8 Werktagen". 
Abs. 3: Wenn bei Abschlussen in prompt lieferbarer Ware der Kaufer 

noch Dispositionen zu erteilen hat, verstehen sich die Fristen yom Empfang 
der binnen 2 Werktagen yom Kaufer nach AbschluB des Geschaftes zu 
erteilenden Disposition. 

Der Kaufer hat die Emballage, wenn vereinbart, prompt in diesem 
Sinne beizustellen. Andernfalls .... s. Innsbruck, Aba. 3, S. 2, ohne letzten 
Halbsatz. 

Berlin, § 29: Ware, welche auf prompte Abladung verkauft ist, ist innerhalb 
10 Werktagen zu verladen, wenn der Verkaufer die Sacke zu atellen hat. 
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Hat der Kaufer die Sacke zu stellen, so muB er diese innerhalb 5 dem 
GeschaftsabschluB folgenden Werktagen an die yom Verkaufer bestimmte 
Stelle absenden. Nach Eintreffen der Sacke hat die Verladung innerhalb 
10 Werktagen zu erfolgen. UnterlaBt der Kaufer die rechtzeitige Absendung 
der Sacke, so ist der Verkaufer berechtigt, andere Sacke fiir Rechnung 
des Kaufers zu benutzen. 

Berlin, § 30: Wenn prompte Lieferung bedungen ist, so hat diese innerhalb 
der auf den GeschaftsabschluB folgenden 10 Werktage stattzufinden. 

-, § 36 fiir Wasserverladungen: Wenn prompte Abladung oder Lieferung 
bedungen ist, so hat diese innerhalb der auf den GeschaftsabschluBtag 
folgenden 14 Tage zu geschehen. 

Fiir Samereien: Prompte Abladung: 6 Tage, prompte Lieferung 5 Werk. 
tage. 

Breslau, § 4: Prompte Abladung oder Lieferung: Der Kaufer ist zur 
Dispositionserteilung (Verladeauftragserteilung) verpflichtet binnen 2 x 24 
Stunden nach Eingang der Aufforderung. 

-, § 5: Der Verkaufer ist verpflichtet, innerhalb 8 Werktagen nach dem 
Tag der Dispositionserteilung ab inlandischer oder Grenzstation, innerhalb 
14 Werktagen nach dem Tag der Dispositionserteilung ab auslandischer 
Station abzuladen bzw. zu liefern. 

-, § 16: Nachfristen: ab inlandischer Station 5 Werktage, ab Grenzstation 
8 Werktage, yom Ausland 8 Werktage, yom Schiff 8 Werktage. 

-, § 4. Der Kaufer hat seiner Pflicht zur Dispositionserteilung geniigt, 
wenn er innerhalb dieser Frist den Auf trag telegraphisch an den Verkaufer 

. aufgegeben hat (gilt auch fiir "sofort"). 
Budapest, § 19: Prompt lieferbare Ware ist in Budapest am ;/lweiten dem 

GeschaftsabschluB folgenden Werktag zu iibergeben und zu iibernehmen. 
Bei Geschaften, die auBerhalb Budapests prompt ;/lU erfUllen sind, muB 
die Ware, ausgenommen den Fall des § 22, binnen STagen nach Absch~uB 
des Geschaftes geliefert werden. 

-, § 22: Bei der Verpflichtung des Kaufers zur Beistellung der Emballage 
(Frist 3 Tage), ist die Ware STage nach Eingangder Emballage zu liefern. 

Chemnitz, § 21, s. Cottbus, § 11, mit Anderung in b) .... 14 Werktagen. 
Nachfristen: Bei Bahnverladung, wenn die Ware auf einer deutschen 

Station liegt, 3 Werktage, bei Wasserverladungen mit FluBschiff 4 Werktage. 
Cottbus, § 11: 1st prompte Lieferung vereinbart, so ist der Vertrag: a) wenn 

die Ware auf deutscher Station liegt, innerhalb 10 Werktagen, b) wenn 
die Ware auf auBerdeutschen Stationen liegt, innerhalb 21 Werktagen, 
c) ber Wasserverladungen mit FluBschiff innerhalb 21 Werktagen zu er· 
fUllen. 

Als N achfristen sind mindestens zu gewahren: ab deutscher Station 
5 Werktage, ab auBerdeutscher Station S Werktage, bei Wasserverladung 
mit FluBschiff 8 Werktage. 

Danzig, § 26: Es ist zu liefern bei Vereinbarung prompt innerhalb 10 Werk. 
tagen ab Danziger, deutscher oder polnischer Station, innerhalb 14 Tagen 
ab anderen auslandischen Stationen, sowie bei Kanal·, FluB· und Raff· 
verladungen, innerhalb 21 Tagen nach AbschluB bei Seeverladung. 

-, § 29: r. Der Kaufer ist verpflichtet, Verladeverfiigung bei Abschliissen 
"prompt" oder "innerhalb einer Woche" innerhalb 48 Stunden nach Ein· 
gang der Anfforderung zu treffen. 

II. Trifft innerhalb der in I. bestimmten Fristen die Verladeverfiigung 
nicht ein, so kann der Verkaufer zu deren Eintreffen eine N achfrist von 
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2 Werktagen setzen. N ach deren fruchtlosem Ablauf ist der Verkaufer be
rechtigt, hinsichtlich der nicht verfiigten Menge die Rechte des § 38 geltend 
zu machen. In allen Fallen kann der Verkaufer die Ware auf Gefahr und 
Kosten des Kaufers in einem offentlichen Lagerhause oder sonst in sicherer 
Weise hinterlegen, sofern er dies bei der Nachfristsetzung unter Bezeich
nung der Menge, welche er zunachst liefern will, angezeigt hat. 

Nachfrist: 5 Werktage. 
Flensburg, § 3: 1st prompte Lieferung vereinbart, so hat der Verkaufer 

die Ware: a) bei Platzgeschaften innerhalb 3Werktagen, b) beiAblieferungen 
nach auswarts durch Fuhrwerke oder durch die Eisenbahn innerhalb 
8 Werktagen, c) bei Abladungen seewarts innerhalb 3 Wochen abzusenden. 

Flensburger Getreide, § 3: 1st prompte Lieferung vereinbart, so hat 
der Verkaufer die Ware, wenn es sich urn Lieferung durch Fuhrwerk oder 
um Bahnverladung handelt, binnen 8 Werktagen, wenn es sich urn Wasser
verladung handelt, binnen 14 Werktagen bei Dampfern und 21 Werktagen 
bei Seglern abzusenden, vom Tage des Geschaftsabschlusses an gerechnet. 

N achfrist bei Lieferungsverzug 1 W oche. bei Abnahmeverzug 3 Werktage. 
Graz, § 17, s. Linz § 18. 
HaIle, § 15, s. Magdeburg. 

Als Nachfristen sind folgende zu gewahren: Bei Bahnverladung und 
Fuhrwerk 3 Werktage, bei Wasserverladung mit FluBschiff 7 Werktage. 

Hamburger Getreidehandler: 2 bis 17 ohne 7 und 7a: Prompt bedeutet 
Verladung bzw. Lieferung innerhalb 2 Wochen (14 Tagen); Nr. 7 und 7a: 
Innerhalb 3 Wochen vom Tage des Abschlusses an. 

Konigsberg, § 3: Uber Ware, die sich im Inland befindet (Danzig und 
Memel gelten als Inland): Prompte Verladung oder Lieferung mit 
Bahn oder Binnenwasserfahrzeug bedeutet Verladung oder Lieferung 
innerhalb von 10 Werktagen. 

Prompte Verladung seewarts nach der Ostsee bedeutet Verladung 
innerhalb 14 Kalendertagen ohne Nachfrist, nach der Nordsee 21 Kalender
tage ohne N achfrist. 

Der Tag des Vertragsabschlusses wird nicht mitgezahlt. Bei prompter 
Verladung oder Lieferung darf eine langere N achfrist als 4 Werktage nicht 
beansprucht werden. 

-, § 4: Bei Geschaften mit Litauen, Polen, Rumanien und RuBland. Prompte 
Verladung bedeutet sowohl fiir Bahn- aIs auch fiir Binnenwasserverladungen 
Verladung innerhalb von 16 Kalendertagen. 

Bei Geschaften nach Konigsberg oder Landesgrenze. 
Prompte Lieferung: Lieferung innerhalb von 28 Kalendertagen. 
Eine langere N achfrist als 8 Kalendertage bei prompter Verladung 

oder Lieferung darf nicht beansprucht werden. 
Kiel, § 9: SolI die Lieferung prompt geschehen, so hat der Verkaufer binnen 

12 Werktagen, vom Tage des Geschaftsabschlusses gerechnet, zu liefern. 
Linz, § 18, Abs. 1, s. Innsbruck, Abs. 1 mit Anderung: "ab Linz oder Urfahr". 

Abs.2, s. Wien, 1. P., Abs. 2 mit Anderung: .... "binnen6 Werktagen" 
und ,,6 Werktage nach Empfang der Emballage, welche der Kaufer am 
3. Werktage .... ". 

Magdeburg, § 8: Prompt: Bei Bahnverladung binnen 8 Kalendertagen, 
bei Wasserverladung binnen 14 Kalendertagen. Der Tag des Abschlusses 
wird nicht mitgerechnet. 

Mittel- und Suddeutsche, § 20: b) Prompt: Innerhalb 8 Werktagen 
(bei Verkauf prompt nach Waggonstellung hat der Verkaufer spatestens 
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am 6. Werktage nach. VertragsabschluB den Waggon anzufordern und 
unverziiglich nach dessen Gestellung einzuladen); s. dazu "sofort". 

Als angemessene Nachfristen geIten bei Lieferungs- und Abnahme
verzug 4 Werktage, wenn prompt verkauft ist. 

Prag, § 17: Wird prompt lieferbare.Ware als am Erfiillungsort lagernd ver
kauft und haben beide Kontrahenten daselbst den W ohnsitz, so ist solche 
an dem dem AbschluB folgenden Werktage bis 3 Uhr nachmittags dem 
Kaufer iiber dessen Verlangen vorzuweisen; die 1Jbernahme b.eginnt am 
zweitnachsten Werktage morgens. 

In allen anderen Fallen muB inlandische Ware, welche auf prompte 
Lieferung verkauft wurde, falls in diesen Usanzen bei den einzelnen Waren
gattungen keine andere Frist bestimmt wurde, innerhalb 6 Tagen nach 
GeschaftsabschluB, auslandische Ware, und zwar Kontinentalware, innerhalb 
10 Tagen, iiberseeische Ware innerhalb 14 Tagen nach GeschMtsabschluB 
geliefert werden. In FaIlen aber, in welchen der Kaufer gemall Ver
einbarung die Emballage beizustellen hat, beginnen diese Fristen am 
nachsten Tage vor Empfang der Emballage. Der Kaufer prompt liefer
barer Ware hat die von ibm beizustellende Emballage binnen 4 Tagen 
nach Geschaftsabschlull an den Verkaufer abzusenden. 

Rheinisch-Westfalische, § 13: Prompt: Frist von 8 Tagen. Hat in diesem 
Falle der Kaufer die Sacke zu stellen, so miissen sie am 4. Tage an der 
Verladestation eintreffen. 

Stettin, § 5: Prompt: Die Abladung hat innerhalb 10 Werktagen zu erfolgen. 
Dagegen ist bei Abladung seewarts die Abladung innerhalb 3 Wochen vor
zunehmen. 

Nachfrist: BahnwartB 3 Werktage, wasserwarts 6 Werktage. 
Wien, 1. P., § 21, Abs. 1, s. Wien mit Zusatz: Mull der Verkaufer die in Wien 

lagernde Ware versenden, so hat dies binnen 6 Werktagen zu geschehen. 
1st die prompt lieferbare Ware aullerhalb Wiens zu verladen, so hat 

die Verladung binnen 8 Werktagen nach Empfang der binnen 2 Werk
tagen zu erteilenden Disposition zu geschehen, und nur in FaIlen, in welchen 
der Kaufer die Emballage beizustellen hat, 10. Werktage nach Empfang 
der Emballage, die der Kaufer spatestens am 3. W.erktag nach erfolgtem 
GeschaftsabschluB, den Tag des Abschlusses nicht mitgerechnet, der 
Transportanstalt, und zwar in der Regel als Frachtgut, zu iibergehen hat. 

1st die prompt lieferbare Ware ab Seehafen zu verladen, so hat die 
ttbergabe der Ware an die Transportanstalt binnen 15 Tagen zu erfolgen. 

Bei prompter Lieferung ab Flullhafen ist mit der Verladung binnen 
3 Werktagen nach Schleppanstellung mit der Entladung an dem der 
Schleppanstellung folgenden Werktag zu beginnen. Die Frist fiir die 
Schleppanstellung bei der Verladung betriigt 8 Tage. 

Rauhfutterhandler, § 7: 1st prompte Lieferung vereinbart, so hat der 
Verkaufer die Ware, wenn es sich um Bahnverladung handelt, binnen 
10 Werktagen, wenn es sich um Schiffsverladungen handeIt, binnen 14 Werk
tagen, yom 'rage des Geschaftsabschlusses an gerechnet, abzusenden. 

Allensteiner Kartoffeln, § 3: Prompte Verladung hei.llt: Abladung 
innerhalb 10 Werktagen, gerechnet von dem auf den Geschaftsabschlull 
folgenden Tag an. 

Berliner Kartoffeln, § 3: 1st prompte Lieferung vereinbart, so hat der 
Verkaufer binnen 10 Werktagen zu liefern. 
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Berliner Kartoffelstarke, § 8: 1st prompte Lieferung oder Abnahme 
vereinbart, so ist die Ware innerhalb 8 Kalendertagen, vom Tage des 
Geschaftsabschlusses an gerechnet, zu liefern oder abzunehmen. 

Breslauer Samen, § 71, s. sofort; ab schlesischer Station innerhalb 5 Werk
tagen, ab deutscher Station innerhalb 10 Werktagen, ab auslandischer 
Station innerhalb 12 Werktagen, bei Wasserverladungen innerhalb 21 Werk
tagen. 

Konigsberger Samen, § 11: Lieferung prompt bedeutet: a) bei Ablieferung 
stromwarts innerhalb 10 Tagen, b) bei Ablieferung bahnwarts und mittels 
Fuhrwerk innerhalb 10 Werktagen, c) bei Ablieferung seewartB von Konigs
berg nach der Ostsee innerhalb 21 Tagen. Der Tag des Abschlusses wird 
nicht mitgerechnet. 1m FaIle der Saumigkeit ist eine Nachfrist von 6 Werk
tagen zu stellen. 

Stettiner Samen, § 9: Prompte Verladung: Die Abladung muB erfolgen 
mit der Eisenbahn innerhalb 10 Tagen, zu Wasser innerhalb 21 Tagen, 
von auBereuropaischen Platzen innerhalb 21 Tagen vom Tage des Ab
schlusses an. 

Ham burger Samen, § 11: Ebenso, mit Anderung bei auBereuropaischen 
Platzen: 3 W ochen. 

Grazer Mehl, § 89: Prompt: innerhalb 8 Tagen vom Tage des Geschafts-
abschlusses an. 

Linzer Mehl, § 95: Ebenso. 
Wiener Mehl, § 98: Ebenso. 
Prager Mehl, § 83: Unter prompter Lieferung ist bei inlandischen Waren 

Lieferung innerhalb 8 Tagen, bei auslandischen kontinentalen Waren 
Lieferung innerhalb 10 Tagen, bei iiberseeischen innerhalb 14 Tagen zu 
verstehen. 

Grazer Heu und Stroh, s. Grazer Mehl. 
Linzer Heu und Stroh: Prompt: bei Heu und Stroh, welches im Freien 

lagert: 3 W ochen, bei Heu und Stroh, welches in gedecktem Raum lagert, 
8 Tage. 1m Zweifel gilt gedeckter Raum als vereinbart. 

Wiener Heu und Stroh: Prompt: Frist von langstens 10 Tagen. 
Prager Spiritus, § 6: Wird Lokospiritus auf prompte Lieferung verkauft. 

hat die Lieferung langstens innerhalb 6 Tagen vom Geschii.ftsabschluB 
zu erfolgen und der Kaufer hat das notige Fiillmaterial binnen 3 Tagen 
nach dem GeschaftsabschluB auf die ihm von dem Verkaufer bezeichnete 
ErfiillungsortHchkeit beizustellen. 

Wird Spiritus, welcher in einer auswartigen Station zur Verladung 
gelangen solI, auf prompte Lieferung verkauft, so hat der Kaufer das 
Fiillmaterial langstens binnen 3 Tagen nach dem GeschaftsabschluB 
nach der ihm vom Kaufer bezeichneten Aufgabsstation abzusenden. Der 
Verkaufer ist verhalten, langstens binnen 8 Tagen nach Ankunft des 
Fiillmaterials in der Aufgabsstation die gekaufte Ware der Bahn zur 
Absendung zu iibergeben. 

- -, § 4: Der Lieferer hat bei Promptgeschaften das Recht, 5% mehr 
oder weniger zu Hefern. 

Linzer Spiritus, § 236/7, s. Wiener Spiritus mit Anderung: Provinzware 
... 6 Tage. Die Angaben iiber die Fiillung fallen weg. 

Wiener Spiritus, § 545: Bei Verkaufen auf "prompte Lieferung" ist Ver
kaufer verpflichtet, langstens 48 Stunden nach dem GeschaftsabschluB 
dem Kaufer bekanntzugeben, ob er Lokoware, das iet Ware aua einer 
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Wiener Brennerei oder einem Wiener Freilager, oder ob er Provinzware 
liefem werde. 

Wird Lokoware geliefert, so ist der Verkaufer verpflichtet, innerhalb 
dieser 48 Stunden die Brennerei oder das Freilager anzugeben. Die Lieferung 
und tJbemahme hat binnen 6 Tagen, vom Tage des Geschaftsabschlusses 
gerechnet, stattzufinden. 

Erklart der Verkaufer, daB er Provinzware liefert, so hat die Lieferung 
und tJbemahme binnen 10 Tagen zu erfolgen. In beiden Fallen hat der 
Kaufer das notige Filllmaterial rechtzeitig franko Lieferstelle beizustellen. 

Die Filllung von Fassern hat binnen 5 Tagen, jene von Kesselwagen 
binnen 3 Tagen zu erfolgen. Ein eventuelles Standgeld trifft den Kaufer. 
MaBgebend fiir die Berechnung des Quantums ist der finanzamtliche 
Befund der Brennerei oder des Freilagers, wo die Ware abgefertigt wird. 

Die Gefahren wahrend des Transportes, ebenso etwaige Steuemach
zahlungen fur Kalo treffen den Kaufer. 

Wiener Handelsdunger, § 6: Wenn hinsichtlich der Lieferzeit beim 
GeschafstabschluB nichts Besonderes vereinbart war, so hat die Lieferung 
prompt, das heiBt spatestens binnen 10 Tagen, zu erfolgen. 

Berliner Holz, § 27: Bei prompter Verladung ist im Bahnverkehr mit 
der Verladung im Inland innerhalb 8 bis 14 Tagen, im Ausland innerhalb 
2 bis 3 W ochen zu beginnen und die Verladung hintereinander zu beenden. 

Breslauer Holz, § 37: Unter prompter Verladung ist im Inland Verladung 
innerhalb 8 bis 14 Tagen, im Ausland innerhalb 2 bis 3 Wochen zu ver
stehen. 

Innsbrucker Holz, § 9: Prompt lieferbare Ware ist mit moglichster Be
schleunigung zu ubergeben bzw. zu ubernehmen und ist die tJbergabe 
bzw. tJbemahme ununterbrochen durchzufiihren. 

Konigsberger Holz, § 22, s. Berlin, § 27. 
Oppelner Holz, § 1: Unter "prompter und sofortiger Verladung" ist bei 

Lieferungen, soweit sie aus dem Inland herrlihren, die Versendung inner
halb 8 Tagen, bei Lieferung aus dem Ausland innerhalb 14 Tagen zu 
verstehen. 

Prager Holz, § 10, s. Innsbrucker Holz, § 9. 
Wiener Holz, § 18, s. Innsbrucker Holz, § 9: 
Konigsberger Heringe, § 7: 1st prompte Lieferung vereinbart, so hat der 

Verkaufer die Ware: a) bei Verladung bahnwarts innerhalb 6 Werktagen, 
b) bei Verladungen fluBwarts innerhalb 10 Werktagen, c) bei Verladungen 
seewarts innerhalb 14 Werktagen anzuliefem. Der Tag des Geschafts
abschlusses wird nicht mitgerechnet. 

Stettiner Heringe, § 17, s. Konigsberger Heringe, § 7. 
Hamburger Harz, § 33: 1st bei Platzgeschaften prompte Lieferung oder 

Empfangnahme bedungen, so hat dieselbe innerhalb 3 Werktagen zu 
erfolgen. Der Tag des Kaufes wird hiebei nicht mitgerechnet. 

1st prompt nach Ankunft zu empfangen verkauft oder prompt nach 
Ankunft und Andienung zu empfangen verkauft, so ist die Ware spatestens 
am 3. Werktag nach der Andienung zu empfangen. 

In Ermanglung einer besonderen Vereinbarung ist unter "prompter 
Abladung" zur See folgendes zu verstehen. 

Bei Bezligen von auBereuropaischen Hafen der Ostsee, N ordsee und 
des Atlantischen Ozeans mit Ausnahme derjenigen Spaniens und PortugaIs 
hat die Abladung innerhalb 21 Tagen, von Hafen Spaniens, Portugals, 
des Mittellandischen Meeres und Schwarzen Meeres sowie der Ostkliste 
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Nordamerikas innerhalb 30 Tagen zu erfolgen. FUr die rechtzeitige Ver
schiffung ist das Datum des Verladescheines mallgebend. 

1st prompte Verladung vom deutschen Inland bedungen, so ist die Ware 
innerhalb 14 Tagen zu verladen. FUr die rechtzeitige Verladung ist das 
Datum des Frachtbriefes bzw. Ladescheines mallgebend. 

Hamburger Gummi, § 4: Mit "promptem Empfang" gehandelte Waren 
sind innerhalb der nachsten 3 auf den Tag des Geschaftsabschlusses 
folgenden Werktagen zu empfangen. 

Hamburger Drogen, § 33, s. Harz, § 33. 
Ham burger Kolonialwaren, § 35, s. Harz, § 33, § 37, s. Koln, § 34. 
Ham burger Kakao, § 29: 1st beiPlatzgeschiiften ab Speicher prompteEmp-

fangnahme bedungen, so hat dieselbe innerhalb 3 Werktagen zu erfolgen. 
Prager Reis, § 321: Unter prompter Lieferung oder Verladung ist, falls 

die Ware in .ainer inlandisehen Station verladen werden solI, die Lieferung 
oder Verladung binnen 8 Tagen nach dem Tage des GeschMtsabschlusses 
zu verstehen; soIl jedoch die Ware aus dem Ausland prompt verschifft 
oder verladen werden, so mull dies binnen 21 Tagen nach GeschMts
abschlull erfolgen. 

Prager Obst; Kernobst, § 274: Prompte Lieferung von geerntetem Obst: 
a) per Achse: Kaufer hat binnen 4 Tagen auf raschestem Wege Disposition 
zu erteilen. Der Verkaufer hat die Fuhre beizustellen und einen Tag 
nach Erhalt der Dispositionen die Ware an den Erfiillungsort zuzufiihren; 
b) per Bahn: Verkaufer hat binnen 4 Tagen nach Abschlull zu verladen; 
c) per Schiff: wie a) mit Xnderung: in den Kahn zuzufiihren. Den Kahn 
hat der Kaufer beizustellen. In Fallen, in denen der Kaufer die Emballage 
beizustellen hat, beginnen die Fristen vom folgenden Tage nach Ankunft 
der Emballage. 

Der Kaufer von Ware auf prompte Lieferung hat die dem Verkaufer 
zu liefernde Emballage binnen 4 Tagen nach AbschluB zu senden. 

- -; Steinobst, § 281: a) Per Achse: Kaufer hat Disposition binnen 
2 Stunden zu erteilen. Verkaufer hat binnen 6 Stunden nach Dispositions
erteilung zu liefern. Die Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr friih wird nicht 
mitgerechnet; b) per Bahn: Verkaufer hat binnen 24 Stunden nach Ab
schluB zu liefern. 1st Emballage beizustellen, so laufen die Fristen vom 
nachstfolgenden Tag. Die Emballage ist binnen 4 Tagen per Eilgut zu 
iibersenden. 

- -; Knollobst, § 287: Ebenso, mit Xnderung: Die Emballage ist binnen 
24 Stunden als Eilgut zu schicken. 

Prager Rohzucker, §§ 12, 7, s. Wiener Zucker, §§ 12, 7. 
Prager Raffinade, § 28, s. Wiener Raffinade, § 27. 
Wiener Zucker, Rohzucker, § 12: Wird bei einem AbschluB prompte 

Lieferung bedungen, so hat die Aufforderung zur Ubernahme innerhalb 
3 Tagen nach Ankunft der Sacke und die Ubernahme selbst spatestens 
am zweitnachsten Tage nach Erhalt der Aufforderung zu erfolgeu. Bei 
Abschliissen iu gesackter Ware oder inklusive Sack hat bei prompter 
Lieferung die Aufforderung zur Ubernahme innerhalb 5 Werktagen, 
vom Tage des GeschMtsabschlusses an gerechnet, und die Ubernahme 
spatestens am zweitnachsten Tage nach Erhalt der Aufforderung zur Uber
nahme zu erfolgen. 

- -, Raffinade, § 27: Mit der Bedingung "prompte Lieferung" verkaufte 
Zucker miissen innerhalb 8 Werktagen nach erfolgtem AbschluB von 
der Fabrik oder dem Lager expediert werden. 
Bouffier, KaufvertragsklauBeln 8 
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Wiener Zucker, Raffinade, § 7: Ohne besondere Aufforderung sind bei 
prompter Lieferung spatestens am dritten Werktag, den Tag des Abschlusses 
nicht mitgerechnet, die Sacke abzusenden. 

Prager Zuckerriibensamen, § 7: Prompt lieferbare Ware ist binnen 
8 Tagen nach AbschluB des Geschaftes zu verladen. Der Verkaufer ist 
verpflichtet, dem Kaufer auf dessen Verlangen den Nachweis iiber die 
rechtzeitig erfoIgte Verladung der Ware zu liefern. 

Wiener Petroleum, § 9: Prompt verkauftes Petroleum ist, wenn der 
Kauf ab Lager der Lieferungsstation erfolgt, spatestens am fiinften Werk
tag nach AbschluB des Geschaftes zu liefern und yom Kaufer nach Ankunft 
bzw. innerhalb 24 Stunden nach Ubergabe der Zession zu iibernehmen. 
Wurde bei prompten Abschliissen ab Wien "ins Haus gestellt" bedungen, 
so hat die Ablieferung langstens am 2. Werktag nach AbschluB des Ge
schaftes zu geschehen. Erfolgte der Verkauf nicht ab Lager der Lieferungs
station, so gilt die Lieferung prompt oder effektiv verkaufter Waren 
als erfiillt, wenn deren Ubergabe an die betreffende Transportanstalt 
langstens 3 Tage nach AbschluB des Geschaftes erfolgt ist. 

Wiener Starke, § 4: Ab Wien lieferbare Ware (Lokoware) ist dem Kaufer 
langstens am 2. Werktag nach GeschaftsabschluB am vereinbarten Orte 
anzudienen. Jede andere prompt lieferbare Ware ist dem Kaufer langstens 
am 5. Werktag nach GeschaftsabschluB von der Verladestation aus zu
zusenden. 

Hamburger Silber: d) Bei Abschliissen in prompter Lieferung hat die 
Lieferung der Barren nebst Probeschein bzw. Dokumenten innerhalb 
3 Werktagen, ausschlieBlich den AbschluBtag, zu erfolgen. 

Schrott (Adler): Unter prompter Lieferung ist eine Ablieferungsfrist von 
14 Tagen zu verstehen. 

Ziiricher gezwirnte Seide, § 73: Der Kaufer ist gehalten, fiir prompt 
gekaufte oder zur Lieferung fallige Ware innerhalb 3 Tagen (Sonntage, 
ganze, halbe gesetzliche Feiertage sowie Samstagnachmittage nicht mit
gerechnet), nachdem er die Eingangsanzeige der Seidentrocknungsanstalt 
erhalten hat, diese Verfiigung zu treffen, andernfalls gilt die Ware ala 
anerkannt. 

Wenn der Kaufer unberechtigt diese Frist iiberschreitet, so fallen die 
Lagerspesen zu seinen Lasten. 

Wiener Gerbstoffe, § 7: Prompt gekaufte Knoppern sind, wenn nichts 
anderes bedungen wurde, langstens binnen 8 Tagen nach geschehenem 
AbschluB zu liefern und zu iibernehmen. An Regentagen dan nicht ge
liefert werden und unterbrechen wahrend der Ubergabe einfallende Regen 
die Lieferzeit. 

Bremer Baumwollborse, § 69: Prompte Lieferung bedeutet Lieferung 
innerhalb 3 Geschaftstagen. 

c) Rollend 
Zu den Promptgesehaften sind dann noeh die mit den Klauseln 

"rollend" _ .. "sehwimmend"... "segelnd"... "verladen" usw. 
abgeschlossenen Gesehiifte zu reehnen, wenn bei ihnen der Absendeort 
als Erliillungsort zu betraehten istl). In der Regel wird allerdings der 
Ankunftsort als Erfiillungsort anzusehen sein. Denn es ist immerhin kiinst-

1) Hellauer: a. a. 0., S. 304. 
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lieh, wenn aueh haufig vorkommend, eine vor AbsehluB des Vertrages 
vorgenommene Hancllung als Erfullungshandlung betrachten zu wollen. 
leh werde diese Klauseln daher unter den Lieferungsgeschaften be
spreehen. 

d) Ab Lager. Ab Kai. Ab Speicher. Ab Boden. Ab Bahn 
Ebenso wie die Klausel "loko" haben auch diese Klauseln sowohl 

Bedeutung fiir die Verrechnung der Kosten und die Festlegung des 
Erfiillungsortes als auch fiir die Bestimmung der Erfiillungszeit. Wahrend 
bei der Klausel "loko" kein Zweifel bestehen konnte, daB die Ware am 
benannten Orte sich zur Zeit des Absehlusses befinden muBte, ist dies 
bei den Klauseln "ab Lager" usw. nicht ohne weiteres einleuchtend. 
Eine gegenteiIige Auffassung geht schon aus den im allgemeinen weit 
langeren Lieferungsfristen hervor, die teilweise bis zu 14 Tagen betragen. 
Ein Gutachten der Handelskammer Berlin vom September 1920 fiir 
Textilwaren auBert sieh ebenfalls folgendermaBen: "DaB die Ware sich 
bereits auf Lager befindet, ist, wenn den Worten kein weiterer Zusatz 
beigefugt ist, nicht zum Ausdruck gebracht." lmmerhin sind die Liefer
fristen bei einigen Usanzen derart kurz bemessen, daB sie in dieser .Art 
nur unter der Voraussetzung festgesetzt werden konnten, daB die Ware 
bereits vorratig sei. Man wird also aus der Lange der in den einzelnen 
Branchen ublichen Lieferfristen schlieBen diirfen, ob beim AbschluB 
"ab Lager" "ab Kai" usw. die Ware vorratig sein muB oder nieht. Wo 
aber auch dieser Anhaltspunkt fehIt oder keine entscheidende Auskunft 
zu geben vermag, wird man, wenn die Klausel uberhaupt einen EinfluB 
auf die Erfullungszeit haben soll und nicht nur der Verteilung von Kosten 
und Gefahr dienen soll, annehmen mussen, daB dem Wortlaut der Klausel 
nach eine ab Lager oder ab Kai usw. verkaufte Ware aueh auf diesem 
Lager, Kai, Speicher usw. zur Zeit des Vertragsabschlusses vorhanden 
sein muB. 

Den Charakter eines Fixgeschaftes haben natiirlich die mit dieser 
Klausel abgeschlossenen Vertrage ebensowenig wie die fruher besprochenen. 
Daher ist es eigenartig, daB die Kolner Usanzen fiir diese Geschafte 
die Stellung einer Nachfrist ausschlieBen. FUr die Fristen- und Termin
bestimmungen sowie fiir die Reehte der Parteien bei Verzug oder Nicht
erfullung der Gegenseite gelten die ailgemeinen V orschriften. 

In den Usanzen finden sieh folgende nahere Angaben: 
Hamburg, § 10: Ab Lager gehandelte Waren sind innerhalb 14 Tagen, 

vom Tage des Geschaftsabschlusses gerechnet, zu empfangen. Fallt der 
letzte Empfangstag auf einen Sonn- oder Feiertag, so tritt der nachste 
Werktag an seine Stelle. Nach Ablauf des dritten Tages nach der Empfangs
zeit hat der Verkaufer das Recht, nach vorheriger Androhung vom Ver
trage zuriickzutreten oder die in §§ 373, 374 H.G.B. angegebenen Rechte 
geltend zu machen. 

8* 
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Hamburg, § 12: Ab Kai: Die Abnahme ab KaigekaufterWare hat spatestens 
am 2. Tage na.ch erfolgter Entloschung, bei friiher geloschter Ware am 
3. Tage nach erfolgter Andienung zu geschehen. Durch verzogerte Ab
nahme entstehende Kai- oder sonstige Kosten sind zu Lasten des Kaufers. 
Erlolgt die Verwiegung auf Veranlassung des Kaufers wahrend der Lagerung 
der Ware oder nicht schalenweise, so ha.t der Kaufer die dadurch ent
stehenden Mehrkosten zu tragen. Nach Ablauf des 3. Tages nach 
der Empfangszeit stehen dem Verkaufer die Rechte wie bei ab Lager zu. 

Koln, §§ 32, 33, s. Hamburg, §§ 10, 12 mit Anderung bei ab Lager: ... inner
halb 4 Werktagen ..... , und Zusatz: ..... § 373, oder dem Ma.rktpreis 
durch Sachverstandige gegen ihn feststellen zu lassen (eine Nachfrist 
kommt fUr diese Geschafte nicht in Frage). 

Berlin, Ha.ndelloko, § 16: Ab Bahn, s. Stettin, § 8 mit Anderung: ... bis 
12 Uhr.... Ab Kahn, ab Speicher, frei Wagen, frei Eisenbahnwagen 
gekaufte Wa.re mull bis zum Ablauf des a.uf den Abschlulltag folgenden 
Werktages a.bgenommen werden. 

- - -, § 21: Bei Ba.hnware: Wenn der Kaufer die Abnahme nicht in der orts
iiblichen oder vereinba.rten Frist bewirkt hat, so ist der Verkaufer berechtigt, 
nach Ablauf einer gestellten Frist von 1 Tag gemall § 20 zu verfahren. 

- - -, (§ 20: Abnahme ohne vorherige Gewichtsfeststellung berechtigt den 
Verkaufer 1. Bezahlung der aus dem Frachtbrief oder sonst glaubwiirdig 
sich ergebenden Menge zu verla.ngen, 2. das Gewicht a.uf Kosten des 
Kaufers feststellen zu lassen.) 

Bei Speicherware: ebenso mit Anderung ... nach Ablauf einer 2tagigen 
N achfrist die Wa.re auf Kosten des Kaufers umwiegen zu lassen. 

Ha.ndel auf Abla.dung § 39: Bei Ba.hnverladung hat der Empfanger 
innerhalb 24 Stunden nach der bahnamtlichen tiberweisung am Ankunfts
ort Mangel drahtlich a.nzuzeigen. 

Mehlloko, § 8: Ab Kahn: wie Getreide mit Anderung: ... bis zum Ablauf 
des 2. Tages. 

Ab Miihle, ab Speicher, ab Bollwerk, ab Bahnspeicher: Ware mull 
yom Kaufer bis zum Ablauf des a.uf den Abschlu/ltag folgenden 4. Werk
tages abgenommen sein. 

Flensburg, § 6: Ab Speicher gekaufte Ware ist innerhalb 3 Werktagen 
abzunehmen. 

Ab Bahn gekaufte Ware: ist a) wenn vor 11 Uhr verka.uft und (oder) a.n
gedient, im Laufe desselben Werktages, b) wenn nach 11 Uhr verkauft und 
(oder) angedient, bis mittags 12 Uhr des nii.chsten Werktages abzunehmen. 

Konigsberg, § 3: Bei Verkaufen "ab Boden" ist die Ware innerhalb von 
4 Werktagen abzunehmen. 

Mittel- und Suddeutsche, § 41: III. 1st ab Lager, frei ab Lager oder 
lagerfrei bis zu einem bestimmten Termin gekauft, dieser Tennin aber 
seitens des Kaufers iiberschritten worden, so kann der Verkaufer, falls er 
nicht Abnahme fordert, yom Kaufer verla.ngen, da.1l die Wa.re a.uf Kosten 
des Kaufers verwogen wird. Macht der Verkaufer von diesem Recht 
keinen Gebra.uch, so ist bei -U-berschreitung des Abnahmetermins ein a.n 
der Wa.re entstandenes Fehlgewicht pro rata temporis zu verrechnen. 

Stettin, § 5: Ab Speicher geka.ufte Wa.re ist iunerha.lb 3 Werktagen ab
zunehmen: 

Ab Ba.hn gekaufte Ware, wenn bis 1 Uhr mittags verkauft und (oder) 
a.ngedient wird, im Lame desselben T-ages, wenn nach 1 Uhr verkauft 
und (oder) angedient ist, im Laufe des nachsten Werktages. 
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Ab Kahn oder ab Segler gekaufte Ware ist abzunehmen: bis 30 t 
innerhalb 1 Werktag, bis 50 t innerhalb 2 Werktagen, bis 100 t innerhalb 
3 Werktagen, bis 200 t innerhalb 4 Werktagen. Fiir jede weitere 50 t ist 
die Abnahmefrist um 1 Tag zu verlangern. 

Hamburger Kolonialwaren, §§ 31, 32, s. Koln, §§ 10, 12 mit Zusatz: 
Ab Lager gekaufte Waren sind innerhalb 3 Tagen zu bezahlen und inner-
halb 14 Tagen ..... . 

Hamburger Butter, § 4: Ab Kai gekaufte Butter ist innerhalb 3 Tagen 
zu empfangen, der Kauftag ist eingeschlossen. 

Prager Holz, § 13: Bei Verkiiufen ab Waggon (Schiff) Verladestation 
oder ab bzw. Paritat einer Station, von der aus ein Bahn- oder Schiffs
transport stattzufinden hat, ist fiir die Beurteilung der Rechtzeitigkeit 
der Lieferung der Zeitpunkt der tibergabe an eine zur Ausstellung offent
licher Frachtdokumente berechtigte Transportanstalt entscheidend. 

Stettiner Heringe, § 20: Bei Verkaufen an Stettiner Handler oder solche 
auswiirtige Handler, die durch einen Stettiner Makler gekauft haben, 
und solche auswartige, die selbst fiir die Verladung sorgen, hat die Ab
nahme einer ab Lager gekauften Ware innerhalb 3 Werktagen, ab Boll
werk, ab Kai gekaufte Ware innerhalb 24 Stunden nach beendigter Ent
loschung des Schiffes zu erfolgen. Matjesheringe mussen ab Kiihlhaus 
innerhalb 5 Tagen, ab Bollwerk oder Kai innerhalb 24 Stunden fiber· 
nommen werden. 

Hamburger Heringe: Bei allen Verkaufen (ab Lager oder ab Kai) mull 
der Kaufer spatestens am Tage nach dem Kaufe empfangen. Nach diesem 
Zeitpunkt lagert die Ware fiir Rechnung und Gefahr des Kaufers. Matjes
heringe, die ab Kai oder aus Eis- bzw. Kiihlhaus gekauft werden, sind 
spatestens am Tage nach dem Kaufe zu empfangen und lagern vom Empfang 
an fiir Rechnung und Gefahr des Kaufers. 

Hamburger Drogen, §§ 28, 31, 34 s. Harz in gleichen Paragraphen. 
Hamburger Gummi, § 4: Ab Lager gehandelte Waren sind innerhalb 

von 14 Tagen, vom Tage des Geschaftsabschlusses an gerechnet, zu 
empfangen. Fallt der letzte Empfangstag auf einen Sonn- oder Feiertag, 
so tritt der nachste Werktag an dessen Stelle. 

Ab Kai gehandelte Waren sind, falls die Ware bereits entloscht ist, 
innerhalb der dem Geschiiftsabschlull folgenden 3 Werktage, bei noch 
nicht erfolgter Entloschung innerhalb der der Andienung folgenden 3 Werk
tage zu empfangen_ 

Durch verzogerte Abnahme entstandene Kai- und sonstige Kosten 
gehen zu Lasten des Kaufers. 

Hamburger Harz, § 28: Ab Kai, s. Hamburg, § 12. 
- -, § 31: Ab Lager gehandelte Waren sind innerhalb 14 Tagen zu emp

fangen. Fallt der letzte Empfangstag auf einen Sonn- oder Feiertag, 
so ist die Ware innerhalb 3 Werktagen zu empfangen. Der Tag des Kaufes 
wird nicht mitgerechnet. 

- -, § 34: Bei ab Lager gehandelten Waren hat nach Ablauf der Empfangs
zeit der Verkaufer das Recht, nach vorangegangener Androhung unter 
Setzung einer angemessenen Frist vom Vertrage zurUckzutreten oder die 
Ware fiir Rechnung des Kaufers offentlich versteigern zu lassen oder sie 
durch einen an der Hamburger Borse eingefiihrten Makler, welcher Mit
glied des Vereines ..... ist, verkaufen zu lassen. 

Danziger Kaffee, § 20: Bei allen Geschiiften ab Kai Danzig oder Neu
fahrwasser ist sofortige Abnahme der Ware seitens des Kaufers zu Wasser 
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Bedingung. Entstehen durch Abnahme zu Land hohere Kosten, so hat 
diese der Kaufer zu tragen. Bei Ab-Kai-Geschaften werden die offent
lichen Umschlagsgebiibren in voller Hohe vom Kaufer getragen. Etwaige 
Speditionsgebiihren gehen zu Lasten des Kaufers. Entsteht infolge nicht 
sofortiger Abnahme eine Berechnung von Kailagermiete, so geht solche 
zu Lasten des Kaufers. 

Bei allen Geschaften ab Kai Danzig oder Neufahrwasser ist, wenn 
nichts anderes ausbedungen, nur gesunde Ware lieferbar_ Der Kaufer 
hat in diesem FaIle bei Seebeschadigung einen Ersatzanspruch fiir die 
durch Beschadigung eingetretene Minderung der Menge_ 

Hamburger Kaffee, § 26: Bei Verkaufen schwimmender Ware ab Kai 
kann die betreffende Partie dem Kaufer seitens des Verkaufers nicht 
eher angedient werden, als bis dieselbe am Kai handelsiiblich zur Ver
fugung liegt. Der Empfang seitens des Kaufers hat spatestens am 
2. Werktag nach ordnungsmaBigem Andienen zu erfolgen. Durch spatere 
Abnahme vom Kai entstehende Kosten hat der Kaufer zu tragen. Der 
Verkaufer hat bei Verkaufen ab Kai die Wagekosten und die Deklarations
abgabe zu zahlen. 

Hamburger Kaffee: 1m Verkehr mit Deutschland und Osterreich: § 10, 
s. Danzig, § 20 mit Xnderung: Die staatliche Umschlagsgebiihr wird zur 
Halfte vom Kaufer und Verkaufer getragen. Etwaige Speditionsgebiibren 
gehen zu Lasten des Kaufers. 

Hamburger Kaffee, Platzverkaufe, § 12: Ab Lager gehandelte Kaffees 
sind bei Verkaufen bis zu 20 Sack einschlieBlich innerhalb 14 Tagen, 
von mehr als 20 Sack innerhalb 4 W ochen vom Tage des Abschlusses an 
zu empfangen. Sind in einer SchluBnote mehrere Partien aufgenommen, 
so steht, falls eine oder mehrere Partien aus mehr als 20 Sack bestehen, 
dem Kaufer fiir das gesamte gehandelte Quantum eine Empfangszeit 
von 4 Wochen zu. 

Ziiricher Seide, § 13: Bei Verkauf ab Lager sind Reklamationen spatestens 
3 Tage (Feiertage nicht inbegriffen) nach Empfang der Ware vorzubringen. 

Bremer Baumwollborse, § 60: Der Kaufer ist verpflichtet, die Baumwolle 
a) bei Lieferung ab Kai ohne Verzug nach Andienung, b) bei Lieferung 
ab Lager innerhalb 10 Tagen nach dem Tage des Kaufes zu empfangen 
und abzunehmen. 

Die Empfangnahme ist die Behandlung der Baumwolle an der Waage. 
Als empfangen gilt die Baumwolle, sobald und soweit sie iiber die Waage 
gegangen ist. 

Ais abgenommen gilt die Baumwolle: 
a) Bei Lieferung ab Kai, wenn sowohl die Empfangnahme als auch 

die Ubergabe des Auslieferungsscheines oder des Teilscheines an den 
Kaufer erfolgt ist; 

b) bei Lieferung ab Lager, sobald und soweit ihre Umschreibung beim 
Lagerhalter auf den Namen des Kaufers oder die Ubergabe des Lager
scheines an den Kaufer erfolgt ist oder ihre Wegnahme von dem bisherigen 
Lager stattgefunden hat. 

e) Loko 
Die Bedeutung der Klausel loko fiir die Festlegung des Erfiillungs

ortes und fiir die Verrechnung der Kosten ist bereits erortert worden. 
Die Klausel loko hat aber auch zumeist noch Bedeutung fiir die Er-
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fiillungszeit. Die Klausel besagt an sich zwar lediglich, daB die Ware 
an dem benannten Orte vorratig ist, aber damit ist zumeist auch die 
Vorstellung einer umgehenden Lieferungs- und Abnahmeverpflichtung 
verbunden, nicht zwangslaufig aus dem Begriffe selbst, denn ein Loko
geschaft ist nicht ohne weiteres ein Promptgeschaft und kann ebensogut 
ein Lieferungsgeschaft sein, aber tatsachlich doch von einem groBen 
Teil der Usanzen dahin ausgelegt, daB die mit der Bezeichnung loko 
gehandelte Ware unverziiglich zu liefern und zu empfangen sei; es wird 
also das Lokogeschaft dort zu einem Promptgeschaft gestempelt. 

Soweit keine besonderen Angaben iiber die Lieferfristen gegeben 
sind, hat nach den Usanzen die Lieferung und Abnahme innerhalb der 
fiir die Klausel "sofort" bestimmten Frist zu erfolgen. 

In den Usanzen heiBt es: 
Berlin: Ware, welche unter der Bezeichnung "loko" gehandelt wird, muB 

zu sofortiger Abnahme bereit liegen. Die tJberweisung hat an den Kaufer 
unverziiglich zu erfolgen. 

Berliner Mehl, § 10: Loko verkauftes Mehl ist sofort zu liefern. 
Chemnitz, § 21: Zum Kauf angebotene Ware gilt im Zweifel als am Orte 

der Verladung befindlich. 1st Lokoware gehandelt, so ist der Vertrag 
innerhalb 2 Werktagen zu erfiillen, das heiBt in dieser Frist ist vom Ver
kaufer zu liefern und vom Kaufer abzunehmen. 

Breslau, § 8: Ware, die als loko verkauft wird, muB zur Zeit des Verkaufes 
vorratig und verfiigbar sein. 

Cottbus, § 11: Unter "loko" ist zu verstehen, daB sich die Ware am Orte 
der Verladung benndet. In diesem Fall ist der Vertrag innerhalb 5 Werk
tagen bei rechtzeitiger Waggonstellung zu erfiillen, das heiBt es ist vom 
Verkaufer zu liefern und vom Kaufer abzunehmen. 

Flensburg, § 6, s. Berlin. 
Kiel, s. sofort. 
Mittel- und Siiddeutsche, s. sofort. 
Rheinisch-Westfalische, s. sofort. 
Stettin, § 5, s. Berlin, Satz 1, mit Zusatz: tJbersteigt der Minderwert 

der gelieferten Ware 5 %, so kann der Kaufer zuriicktreten oder nach 
Abzug vom Kaufpreis abnehmen. (Bei Geschaften aUf Lieferung kann 
er noch dazu Schadenersatz wegen Nichterfiillung verlangen.) 

Rauhfutterhandler, § 2, s. Stettin. 
Wiener Baumwollstreichgarn, § 11, s. Ab. 
Bremer Baumwollborse, § 56: Der Verkaufer ist verpflichtet, die Baum

wolle innerhalb 10 Tagen nach dem AbschluB des Kaufvertrages anzu
dienen und zur Ablieferung bereit zu halten. Auf Verlangen des Kaufers 
haben jedoch die Andienung und Lieferung ohne Verzug nach erfolgter 
Aufforderung des Kaufers zu erfolgen. 

Erfolgt die Andienung oder Lieferung nicht rechtzeitig, so ist der Kaufer 
zur Regulierung gemaB §§ 46 und 47 berechtigt. 

B. Bei Lieferungsgesohaften 

Fallen VertragsabschluB und Lieferung derart auseinander, daB 
die Lieferung spater zu erfolgen hat, so liegt ein Lieferungsgeschaft 
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vor. (Ich will bier von der in diesem Zusammenhang unwesentlichen 
Differenzierung der Art. 272 und 338 osterreichisches H.G.B. absehen.) 
Die Erfiillungszeit kann dann entweder direkt oder indirekt angegeben 
sein l ). Die direkte Anga.be der Erfiillungszeit kann in Form eines Zeit
punktes oder in Form einer Zeitfrist erfolgen, die indirekte erfolgt zu
meist derart, daB "zwar eine bestimmte Angabe fiir die Lieferungszeit 
gemacht wird, diese sich a.ber nicht auf den Erfiillungsort bezieht und 
deshalb nicht selbst Erfiillungszeit ist" 2), Die Bedeutung der einzelnen 
Termin- und Fristbestimmungen wechselt innerhalb der einzelnen 
Usanzen von Ware zu Ware und von Platz zu Platz. 

f) Terminbestimmung in den Usanzen 
1. Bis zur Borse 

Erklarungen, die bis zur Borse abzugeben sind, miissen bis zum 
Schlusse der Borse abgegeben sein 3). Es solI demjenigen, an den die 
Erklarung zu richten ist, die Moglicbkeit geboten sein, die aus der ab
gegebenen Erklarung sich ergebenden notigen MaBnahmen noch an der 
Borse zu treffen. Daher miissen nach den Usanzen Erklarungen, die am 
Kontor abgegeben werden, derart rechtzeitig abgegeben werden, daB 
von dort aus eine rechtzeitige Verstandigung des Borsenvertreters er
folgen kann. 

Will der Erklarende die Erklii.rung an der Borse abgeben, ist aber 
der zur Entgegennahme Berechtigte nicht in den Borsenraumen, so mull 
letzterer auch die sich daraus ergebenden Konsequenzen tragen. Der 
Erklarende kann die Erklarung auch nach Ablauf der Borsenzeit am 
Kontor abgeben 4). 

In den Usanzen weichen die genauen Terminbestimmungen je nach 
der Borsenzeit des betreffenden Platzes voneinander ab, doch kommt 
der erwahnte Grundgedanke einheitlich zum Ausdruck. 

Es heiBt in den Usanzen: 
Hamburg, § 1: Erklarungen, die bis zur Borse abzugeben sind, miissen 

bis 12Yz Uhr am Kontor abgegeben werden. 
Koln, § 2: Ebenso, mit Xnderung: bis 2%, Uhr am Kontor odeI' bis 3 Yz Uhr 

an der Borse. 
Hamburger Kolonialwaren, § 1: Ebenso, mit Zusatz: bzw. an Tagen. 

an denen Friihborse stattfindet, bis 2 Yz Uhr am Kontor odeI' an del' Borse 
abgegeben sein. 

Hamburger Harz, § 1: Erklarungen, die bis zur Borse abzugeben sind, 
miiSsen bis 1 % Stunden VOl' Eintritt der Borsensperre am Kontor odeI' 
bis % Stunde nach Eintritt der Borsensperre an der Borse abgegeben 
werden. 

1) Hellauer, S. 305. 
3) Zander, S. 5. 

2) Hellauer, S. 311. 
') Zander: a. a. 0., S. 5. 
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Hamburger Gummi, § 7: Wie Hamburg, mit Zusatz: an Tagen, an 
denen FrUhbOrse stattfindet bis 11 Uhr am Kontor bzw. bis 1 Uhr an der 
Borse abgegeben sein. 

Hamburger Drogen, § 1, s. Hamburger Kolonialwaren. 
Hamburger Kaffee, § 1, s. Hamburg. 
Hamburger Kakao, § 1, s. Hamburg, mit .Anderung: bis 1 Uhr am 

Kontor, bis 2 Uhr an der Borse. 
Danziger Kaffee, § 1: Erklarungen, die bis zur Borse abzugeben sind. 

miissen bis zum amtlich festgesetzten Beginn der Warenborse am Kontor 
oder eine halbe Stunde nach Beginn der Borse an der Borse abgegeben sein. 

2. Anfang, Mitte, Ende; 1. Halfte, 2. Halfte des Monats; 
Friihjahr, Herbst, Sommer, Winter 

Nirgends kommt die Uneinheitlichkeit der Usanzen so kraB zum 
Ausdruck, wie gerade in der Bestimmung der Termine. Und doch 
ware es nirgends einfacher, eine einheitliche Regelung zu schaffen 
denn hier. 

Es bedeuten bei der Mehrzahl der Usanzen: 
Anfang des Monats 1. bis 10.: im D.B.G.B. der Erste. 
Mitte des Monats 11. bis 20.: im osterreichischen H.G.B. und D.B.G.B. 

der 15. 
Ende des Monats 21. bis letzter: im D.B.G.B. der Letzte. 
Frfihjahr: April und Mai. 
Herbst: September und Oktober. 
Einheitlich bedeuten die 1. Halfte des Monats: 1. bis 15. 

H 2. 16. bis Ende des Monats. 
In einzelnen: 

Platz IAnfang Mitte Ende FrUhjahr Herbst Versch. 

Innsbruck ..... 1.-5. 13.-15. letzten 5 Tage 15. III. IX.u.X. -
-15.V. 

Wien .......... 1.-8. 13.-20. letzten 8 Tage 15. III. IX.u.X. -
-15. V. 

Bern .......... 1.-10. 11.-20. 21. -letzten - - -
Budapest ...... 1.-10. 15. letzter - - -
Chemnitz ...... 1.-10. 11.-20. 21. -letzten IV.u.V. IX.u.X. -
Cottbus ........ 1.-10. 11.-20. 21. -letzten IV.u.V. IX.u.X. -
Danzig ........ 1.-10. 11.-20. 21. -letzten III., IV., VIII., IX., 

V X. -
Flensburg ...... 1.-10. 11.-20. 21. -letzten 1. 111.- I. IX.-

1. V. 30.X. -
Graz .......... 1.-9. 10.-20. letzten 10 Tage - I - -
Hamburger 

Getreide ..... 1.-10. 11.-20. 21. -letzten IV.~. v.1 IX.~.X. -

Halle .......... 1.-10. 11.-20. 21. -letzten -
Kiel ........... 1.-10. 11.-20. 21. -letzten -

I 
- -

Linz ........... 1.-5. 13.-17. letzten5 Tage - - -
Magdeburg .... 1.-10. 11.-20. 21. - letzten - - -
Mittel· und I 

Suddeutsche . 1.-10. 11.-20. 21. - letzten III., IV., lVIII., IX., -
I v. I X. 
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Platz Anfangi Mitte Ende Friihjahr Herbst Versoh. 

Prag .......... 1.-5. 13.-17. letzten 5 Tage fiir 01 IX.-XII. -
I.-IV. 

Stettin ........ 1.-10. 11.-20. 21. -letzten IV. u. v. IX.u.X. -
friihestens 

8 Tage 
nachSchiff-

fahrts-
eriiffnung 

Wien, 1. P •..... I.-S. 13.-20. letzten STage - - -
ZUrioh ......... 1.-10_ 11.-20. 21. -letzten - - -
Allensteiner 

Kartoffeln ... 1.-10. 11.-20. 21. -letzten - - -
Berliner 

Kartoffeln ... 1.-10. 11.-20. 21. -letzten - - -
Wiener Butter. 1.-5 14.-1S. 
Friiohtegroll-

letzten 5 Tage - - -

handler ...... 1.-10. 11.-20. 21. - letzten - - -
Danziger Holz . 1.-10. 11.-20. 21. -letzten - - -
Wiener Holz ... I.-S. 13.-20. letzten STage - - -
Konigsberger 

Heringe ...... 1.-10. 11.-20. 21. -letzten - - -
Stettiner 

Heringe ...... 1.-10. 11.-20. 21. -Ietzten 1. III.- 1. IX.- -
30. IV. 31.X. 

Stettiner Wein. 1.-10. 11.-20. 21. - letzten MitteIII. Mitte IX. 
-MitteV. -MitteXI. -

Mainzer Wein .. - 11.-20. - MitteII!. Mitte IX. 
-MitteV. -MitteXI. -

Prager Zuoker . 1.-5. 13.-17. 24. -letzten - - -
Wiener Zuoker. 1.-5. 13.-17. 24. -letzten - - -
Wiener Handels-

diinger ...... 1.-10. 11.-20. 21. -letzten 1. II.- !.IX.-
15. V. 31.X. 
Abruf Abruf 
spate- spatestens 
stens Ende X. -

EndeIV. 
Stettiner Sarnen - - - 15.II.- - -

1. IV. 
ZUrioher Seide. 1.-10. 11.-20. 21. -letzten - - -
Berliner Sohuhe - - - spate- spatestens -

stens STage vor 
STage Weih-

vorPfing- naohten 
sten 

Lautet die Terminbestimmung auf Ende eines bis Anfang des 
folgenden Monats, so bedeutet dies nach den Usanzen der sud- und mittel
deutschen ProduktenbOrsen und den Danziger Usanzen, daB die Lieferung 
innerhalb der letzten 5 Tage des laufenden Monates oder innerhalb der 
5 ersten Tage des folgenden Monates zu erfolgen habe. Sommerlieferung 
bedeutet nach den Wiener Usanzen fUr Handelsdiinger Lieferung vom 
16. Mai bis 15. August, Winterlieferung vom 16. November bis 31. Januar_ 
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1st Lieferung "inner hal b einer W oche" vereinbart, so bedeutet 
dies Lieferung innerhalb 6 Werk- oder innerhalb 7 Kalendertagen. 
Dabei wird der Tag des Abschlusses nicht mitgerechnet. 

Es heiBt in den Usanzen: 
Chemnitz, § 22: ... es gilt eine Frist von 6 Werktagen vom Tage des Ab

schlusses an vereinbart. 
Cottbus, § 12: ... es gilt eine Frist von 7 Kalendertagen vom Tage des 

Abschlusses an vereinbart. 
Danzig, § 26: Innerhalb 7 laufender Tage. 
Mittel- und 8iiddeutsche: " .innerhalb 7 laufender Tage nach Vertrags

abschluB. 
Lieferung auf einen hal ben Monat hat bis zum 15. bzw. bis zum 

Letzten des betreffenden Monates zu erfolgen. Lieferung innerhalb 
eines Monates hat innerhalb eines Kalendermonates, nach Chemnitzer 
Usanzen innerhalb 30 Kalendertagen zu erfolgen (ebenso § 191 D.B.G.B.). 
Chemnitz, § 22: "Innerhalb eines Monates"=innerhalb 30 Kalendertagen. 
Cottbus, § 12: Ebenso. 
Danzig, § 26: Lieferung innerhalb eines Monates, wenn der Monat unbenannt 

ist: innerhalb eines Monates nach VertragsabschluB. Lieferung innerhalb 
eines Monates, wenn der Monat benannt ist: innerhalb dieses Monates. 
Lieferung auf die 1. oder 2. Hallie: bis zum 15. bzw. letzten Tage des 
betreffenden Monates einschlieBlich. 

Mittel- und 8iiddeutsche, § 20: "Auf einen halben Monat" = bis zum 
15. bzw. zum letzten Tage des betreffenden Monates; "innerhalb eines 
Monates" = innerhalb eines Kalendermonates. 

In den Usanzen der Bremer Baumwollborse, § 69, bedeutet 1. Halite 
des Monates: In Monaten mit 30 Tagen: Lieferung spatestens am 15.; 
in Monaten mit 31 Tagen:Lieferung spatestens am 16.; in Monaten mit 
28 Tagen: Lieferung spatestens am, 14.; in Monaten mit 29 Tagen : Lieferung 
spatestens am 15. 

Bei der Vertragsbestimmung 2. Halite des Monates hat die Lieferung 
in den restlichen Tagendes Monates zu erfolgen. 

Bei diesen Fristbestimmungen sind folgende durch das Handels
recht gegebenen Auslegungsregeln zu beachten: Nach deutschem und 
osterreichischem Recht wird der Tag, in den das maBgebende Ereignis 
faUt, nicht mitgerechnet. 1st der Beginn dieses Tages der fiir den Anfang 
der Frist maBgebende Zeitpunkt, so wird dieser Tag mitgerechnet. 

FaUt der letzte Tag der Frist oder der Tag, an dem eine Willens
erklarung abzugeben oder eine Leistung zu bewirken ist, auf einen Sonn
tag oder gesetzlichen Feiertag, so tritt nach deutschem Recht 
(§ 193 B.G.B.), einerlei ob es sich urn eine Frist- oder Terminbestimmung 
handelt, an Stelle des Sonn- oder Feiertages der nachstfolgende Werktag. 
Nach osteireichischem Recht tritt, falls fiir die Willenserklarung oder 
die Leistung ein bestimmter Termin vereinbart war, ebenfalls der nachst· 
folgende Werktag an Stelle des Sonn- oder Feiertages (Art. 329 H.G.B.). 
SolI aber die Erfiillung innerhalb einer bestimmten Frist geschehen, 
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so muB sie nach osterreichischem Recht vor Ablauf derselben erfolgen 
und an Stelle des Sonn- oder Feiertages tritt der nachstvorhergehende 
Werktag (Art. 330 H.G.B.). 

g) Bei (nach) Schiffahrtseroffnung 
Bei dieser nicht auf einen festen Termin abgestellten Klausel ist 

die offiziell bekanntgemachte Eroffnung der Schiffahrt fiir die Frist
bestimmung maBgebend. Welche Stelle fiir die Verkiindung der offiziellen 
Schiffahrtseroffnung maBgebend ist, entscheidet der Ortsgebrauch. Die 
von diesem Termin an dem Lieferanten durch die Usanzen zugestandenen 
Lieferfristen schwanken zwischen 8 Tagen und 6 Wochen, eine einheit
liche Regelung ist nicht vorhanden. Die zugestandenen Lieferfristen 
sind im allgemeinen dahin zu verstehen, daB der Verkaufer innerhalb 
dieser Frist die maBgebliche Erfiillungshandlung je nach dem zugrunde 
liegenden Vertrage vorgenommen haben muB. 

Za.nder erwahnt noch die Klauseln "sofort nach SchiffahrtB
eroffnung", bei denen dem Verkaufer eine kiirzere Lieferfrist zugestanden 
ist. Er stiitzt sich dabei auf ein Gutachten der Handelskammer Danzig 
(7. Juli 1896). Von der gleichen Handelskammer wurde auch ein Gut
achten iiber die Klausel "abzuladen nach Schiffahrtseroffnung" fiir den 
Kohlenhandel erstattet, das dahin lautete, daB der Verkaufer binnen 
4 Wochen nach Eroffnung der Schiffahrtmit der Abladung begonnen 
haben muB. 

In den Usanzen findet sich folgende Auslegung: 
Innsbruck, § 18: Schliisse nach SchiffahrtserOffnung sind innerhalb 

6 Wochen nach dem kundgemachten Zeitpunkt der inlanWschen Schiff
fahrtseroffnung zu erflillen. 

Wien, § 18: Ebenso, mit Xnderung: innerhalb 3 Wochen. 
Budapest, § 12: Ebenso, mit Anderung: innerhalb 30 Tagen. 
Chemnitz, § 24: ..... innerhalb 21 Tagen nach der offiziellen Eroffnung 

der Schiffahrt ist die Ware dem Transportmittel zu iibergeben. 
Danzig, § 26: "Bei Eroffnung der Schiffahrt" oder "nach Eroffnung der 

Schiffahrt": Spatestens innerhalb 2 Wochen nach der amtlich erklarten 
Eroffnung der Schiffahrt. 

Flensburg, § 8, s. Stettin fUr Verladungen seewarts. Zusatz: fiber den 
Zeitpunkt der Eroffnung der Schiffahrt entscheidet in Zweifelsfallen die 
Industrie- und Handelskammer Flensburg. 

Halle, § 15, s. Rauhfutterhandler. 
Linz, § 16, s. Innsbruck. 
Magdeburg, § 12, s. Rauhfutterhandler. 
Prag, § 15, s. Wien. 
Stettin, § 6: Schliisse nach Schiffahrtseroffnung sind innerhalb 141aufender 

Tage zu liefern, nachdem die Oder oder die markischen WasserstraJlen 
frei geworden sind oder die Schleusen geoffnet worden sind, bei Verladungen 
seewarts innerhalb 21 Tagen, nachdem die WasserstraJle Stettin-Swine
miinde fUr Segelschiffe eisfrei geworden iat, jedoch nicht vor dem 1. Marz 
jeden Jahres. 
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Wien, l. P., § 18, s. Wien. 
Rauhfutterhandler, § 11: 1st bei einem Geschiift auf W3Sserverladung 

bei oder nach Eroffnung der Schiffahrt vereinbart, so hat der Verkaufer 
die Ware binnen 14 Werktagen nach Eroffnung der Schiffahrt vom Ablade
ort abzusenden. 

Prager Zucker, IX: Schliisse nach SchiffahrtsschluB lieferbarer Ware 
sind innerhalb 8 Tagen vom Tage der offentlich kundgemachten Schiff
fahrtseroffuung zu erfUllen. 

Verkaufe nach Schiffahrtseroffnung: Die Lieferungen miissen innerhalb 
10 Tagen begonnen und ordnungsgemaJl fortgesetzt werden, sobald nach 
offizieller Eroffnung der Schiffahrt bei ordnungsgemaJlem Betriebe die 
ersten nicht uberwinterten Fahrzeuge am Abladeort eingetroffen sind, 
deren Entloschung erfolgen kann. 

Stettiner Heringe, § 18: Bei Schlussen bei oder nach Schiffahrtseroffnung 
hat der Verkaufer die Ware innerhalb 10 Werktagen nach Eroffnung 
der Schiffahrt am Abladeort anzudienen. Bei Verladungen seewarts hat 
der Verkaufer die Ware innerhalb 14 Werktagen, nachdem die Wasser
stra.lle Stettin-Swinemunde fUr Segelschiffe eisfrei geworden ist, anzu
dienen. In beiden Fallen ist der Verkaufer nicht verpflichtet, vor dem 
1. ~arz anzudienen. 

Wiener Gerbstoffe, § 6: ..... langstens binnen 6 Wochen nach Bekannt
gabe der Schiffahrtseroffnung hat die Lieferung beendet zu sein. 

Die Klausel "nach Aufhoren des Eisganges" findet sich noch 
in den Budapester Usanzen mit folgender Auslegung: Die Lieferung hat 
zu jenem Zeitpunkt zu erfolgen, an welchem das Schiff an den Lade
platz gestellt werden muB. 

h) Rei Schiffahrtsschluf3j 
Die offizielle Verkiindung des Schiffahrtsschlusses beendet im all

gemeinen die Schiffahrtskampagne. Selbst wenn infolge giinstiger 
Witterung die Schiffahrt nachtraglich wieder aufgenommen wird, ver
pflichtet dies den Verkaufer nicht zur Lieferung. 1st dagegen gerade 
infolge der Beschaffenheit der Ware Lieferung bei SchiffahrtsschluB 
vereinbart, 80 ist der Zeitpunkt des offiziellen Schiffahrtsschlusses ffir 
den Lauf der Fristen maBgebend. Eine diesbeziigliche Auslegung fand 
ich nur in den Stettiner Usanzen fiir den Handel mit Heringen. 

Es heiBt in den Usanzen: 
Innsbruck: Der kundgemachte Schiffahrtsschlu.ll beendet die Kampagne 

ohne Rucksicht auf eine etwa spater wieder einsetzende Fahrbarkeit der 
Wasserstra.lle. 

Wien: Ebenso. 
Budapest: Ebenso. 
Linz: Ebenso. 
Wien, l. P.: Ebenso. 
Stettin: Schiffahrtsschlu.ll hei.llt fUr die Binnenschiffahrt Eisbehinderung 

oder Schleusensperre, fUr die Seeschiffahrt Eisbehinderung fUr die Segel
schiffahrt auf der Schiffahrtsstra.lle Stettin-Swinemiinde. 
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ttber den Zeitpunkt des Schlusses oder der Eroffnung der Schiffahrt 
im Sinne der vorstehenden Absatze entscheiden in Zweifelfallen die Vor
steher der Kaufmannschaft zu Stettin. 

Stettiner Heringe: Bei Verkaufen zur Verladung bei SchiffabrtsschluB 
ist der Verkaufer berechtigt zur Verladung, sobald irgendeine Frostgefahr 
vorhanden oder fUr die Binnenschiffahrt Schleusensperre angezeigt ist, 
jedoch spatestens am 1. Dezember. 

i) Auf Lieferung innerhalb einer bestimmten Frist 
1st auf Lieferung innerhalb einer bestimmten Frist verkauft, so ist 

nach der fast einheitlichen Auffassung der Usanzen dem Verkaufer das 
Recht zugestanden zu bestimmen, wann er innerhalb dieses Zeitraumes 
liefern willl). Ein Gutachten der Handelskammer Breslau Yom 
7. August 1903 fiir den Kartoffelhandel auBert sich in anderem Sinne. 
Danach miiBte ein besonderer Zusatz das Wahlrecht des einen oder 
des anderen Teiles festlegen. Von der gleichen Handelskammer sind 
aber zwei weitere Gutachten erstattet (9. Juli 1901, 12. Juni 1906), die 
den heute in den Usanzen zum Ausdruck kommenden Grundgedanken 
des Wahlrechtes des Verkaufers zum Ausdruck bringen. 

Es kann wohl ala einheitliche Auffassung heute gelten, daB der 
Verkaufer das Recht habe zu bestimmen, wann er innerhalb dieses 
Zeitraumes erfiillen will; allerdings in gewissen Grenzen. Denn nach 
einer Anzahl von Usanzen und nach dem Gutachten der Handelskammer 
Breslau (7. August 1903) und Oppeln (13. April 1893) bedeutet der Ab
schluB auf Lieferung innerhalb einer fiber mehrere Monate sich er
streckende Frist, daB der Verkaufer zur Lieferung und der Kaufer zur 
Abnahme von monatlichen, annahernd gleich groBen Teilmengen ver
pflichtet und berechtigt ist. 1m allgemeinen wird diese Form der 
Lieferungs- und Abnahmeverpflichtung durch die spater zu besprechende 
Klausel "sukzessive Lieferung" zum Ausdruck gebracht. Doch kann, 
wie aus einer Anzahl der unten aufgefiihrten Usanzen zu entnehmen ist, 
in den verschiedenen Branchen ein Vertrag auf Lieferung innerhalb 
einer bestimmten, iiber mehrere Monate sich erstreckenden Frist die 
Bedeutung eines Vertrages auf sukzessive Lieferung haben. 

Die fiir die Fristen erorterten allgemeinen Bestimmungen des Handela
rechtes gelten natiirlich auch hier fiir den Beginn und das Ende der Frist. 

Es heiBt in den Usanzen: 
Berlin, § 30: Ware, welche auf Lieferung verkauft ist, hat der Verkaufer 

spatestens am letzten Werktag der bedungenen Frist bis 5 Uhr nachmittags 
dem Kaufer am Erfiillungsort zur Verfiigung zu stellen. 

Chemnitz, § 19: 1st auf Lieferung innerhalb einer bestimmten Frist oder 
eines bestimmten Zeitraumes verkauft, so ist der Verkaufer berechtigt, 
nach seiner Wahl die Ware innerhalb der Frist oder des Zeitraumes abzu-

1) Siehe dazu: Muller: Kfindigung und Option im GetreidehandeI. 
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rufen. Der Kaufer muB dem Verkaufer auf Verlangen ausfuhrbare Versand
auftrage erteilen. 

Cottbus, § 9: Ebenso. 
Danzig, § 26: Lieferung auf mehr als 2 Monate: Lieferung innerhalb 

jedes Kalendermonates in monatlich gleichen Raten. 
Lieferung innerhalb 2 Monate: rnnerhalb der 2 Monate zu beliebigem 

Zeitpunkt. 
Hamburger Getreidehandler: Ebenso, ohne Satz 2. 
Kiel: Ebenso. 
Konigsberg: rst Lieferung oder Abladung innerhalb eines bestimmten 

Zeitraumes vereinbart, so hat der Verkaufer das Recht zu wahlen, wann 
er innerhalb dieses Zeitraumes erfiillen will. Er ist berechtigt, jederzeit 
innerhalb der vereinbarten Frist Verfiigung yom Kaufer zu verlangen. 
Dieser hat jedoch zur Erteilung der Verladeverfugung eine angemessene 
Frist zu beanspruchen, die iu keinem FaIle 3 Werktage uberschreiten darf. 
Angemessene N achfristen ... , s. bei Prompt und Sofort. 

Magdeburg, § 9: rst bei einem Geschaft vereinbart, daB die Lieferung inner
halb eines bestimmten Zeitpunktes zu erfolgen habe, so hat der Verkaufer 
das Recht zu wahlen, wann er innerhalb dieses Zeitraumes lieferu will. 

Rheinisch-Westfalische, § 11: rst Lieferung innerhalb einer bestimmten 
Frist oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes vereinbart, so kann 
der Verkaufer innerhalb dieser Frist oder dieses Zeitraumes liefern. 

Rauhfutterhandler, § 6: Ware, welche auf Lieferung verkauft ist, hat 
der Verkaufer spatestens am letzten Werktag der bedungenen Frist bis 
abends 7 Uhr dem Kaufer am Verladeort zur Verfiigung zu stellen, sofern 
der Bahn- oder Wassertransport keine Verzogerung verursacht. 

-, § 9: Lieferung innerhalb einer bestimmten Zeit, s. Konigsberg, Satz 1; 
Satz 2: rst bei einem Geschaft vereinbart, daB die Lieferung in Teil
lieferungen innerhalb eines Zeitraumes von mehr als 1 Monat zu erfolgen 
habe, so hat der Verkaufer in jedem Monat einen annahernd gleichen Tell 
zu liefern. Gemiise: Ebenso. Kartoffeln: Wie § 6, "sofern ... " fallt weg. 

Allensteiner Kartoffeln, § 3: rst auf Verladung (verladbar) oder Lieferung 
(lieferbar) innerhalb einer bestimmten Frist verkauft, so steht dem Ver
kaufer das Recht auf Bestimmung der Verladezeit und der jeweiligen 
Verlademenge innerhalb der vereinbarten Erfiillungsfrist zu. Bei Ver
kaufen auf Abruf (Abforderung) steht das gleiche Recht dem Kaufer zu. 

FruchtegroBhandler, § 3: rst auf Lieferung innerhalb einer bestimmten 
Zeit ..... , s. Konigsberg, Satz 1. 

Stettiner Heringe, § 14: rst Lieferung innerhalb eines bestimmten Zeit
raumes vereinbart, so hat der Verkaufer das Recht zu wahlen, wann er 
innerhalb dieses Zeitraumes liefern will. 

Wiener Handelsdunger, § 6: Bei Verkaufen auf Lieferung im Lauf 
eines bestimmten Monates oder im Laufe mehrerer Monate hat der Ver
kaufer das Recht, innerhalb des genannten Monates (der genannten Monate) 
nach seiner Wahldas gesamte Quantum wann immer zu liefern. Verkaufe 
auf Lieferung wahrend eines Jahres verstehen sich so, daB, wenn nichts 
anderes vereinbart wird, ungefahr ein gleicher Teil in jeder Saison (Fruh
jahr oder Herbst) zu lieferu ist. 

Prager Spiritus, § 7: Hat die Lieferung im Lauf eines bedungenen Zeit
raumes zu erfolgen, so steht, falls nichts anderes vereinbart ist, die Wahl 
des Zeitpunktes dem Verkaufer zu. Bei Lieferung von Lokoware ist der 
wahlberechtigte Kontrahent berechtigt, dem anderen Teil das fallige 
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Quantum zu kiindigen. Die Kiindigungsfrist betragt 6 Tage. Die Kiindi
gung hat an einem Werktag, die Erfiillung sodann nach Ablauf von 6 Tagen, 
den Kiindigungstag eingerechnet, zu erfolgen. 1st 6 Tage vor Ablauf 
des Lieferungstermines keine Kiindigung erfolgt, so ist am letzten Wochen
tag des Termines zu erfiillen. 

Wiener Starke, § 5: 1st in einem Zeitabschnitt ein grolleres als das ent
sprechende Quantum geliefert bzw. iibernommen worden, so ist im nachsten 
Zeitabschnitt nur mehr der fur diesen noch aushaftende Rest zu liefern 
bzw. zu iibernehmen. Unter Kampagne versteht man die Zeit vom 1. Ok
tober bis 30. September. 

Stettiner Wein, § 16: Lieferung innerhalb einer bestimmten Zeit, s. 
Rheinisch-Westfalische, Satz 1. 

Mainzer Wein, § 16: Ebenso. 
Ziiricher Seide, § 28: Verkaufe auf Lieferung geIten als besonderes Ver

trauensgeschaft, und es ist dabei die Haftbarkeit des Verkaufers ein
geschrankt wie folgt: Reklamationen irgendwelcher Art (verborgene 
Fehler vorbehaIten) sind nur bei offensichtlichem Qualitatsunterschied 
zulassig. Der Kaufer kann in solchen Fallen einen entsprechenden Rabatt 
verlangen. Auf Lieferung gekaufte Ware kann nicht protestiert werden, 
es sei denn, dall grobe Fahrlassigkeit festgestellt werde. 

- -, § 31: Bei Verkaufen auf Lieferung, bei denen Verschiffung innerhalb 
einer festgesetzten Frist dem Verkaufer anheimgestellt ist, steht letzterem 
das Recht zu, die Ware jederzeit innerhalb der vereinbarten Frist zu 
verladen und bei Ankunft dem Kaufer abzuliefern. 1st fur die Verschiffung 
kein festes Datum festgesetzt worden, so mull eine. tJberschreitung der 
Frist bis zu 10 Tagen eingeraumt werden. Fur die Verschiffung ist das 
Datum des Konnossements mallgebend. 

k) Auf Lieferung Bach Ablauf einer bestimmten Frist 
Die Kla.usel "Lieferung nach Ablauf einer bestimmten Frist" findet 

sich lediglich in den Usanzen der Rheinisch-Westfii.lischen Produkten
borsen. Irgendwelche Besonderheiten ergeben sich nicht. Es ist nur 
bemerkenswert, daB nach diesen Usanzen im Gegensatz zu dem Vertrag 
"auf Lieferung innerhalb einer bestimmten Frist" hier sowohl Kaufer 
wie Verkaufer nach Ablauf der Frist jederzeit das Recht haben, Lieferung 
bzw. Abnahme zu fordern; dagegen braucht beim Kauf "auf Lieferung 
nach Ablauf einer bestimmten Frist" vor Ablauf dieser Frist keiner 
der beiden Vertragsteile lieferungs- oder erfiillungs bereit zu sein 1). 

Es heiBt in den Usanzen: 
Rheinisch-Westfalische Produktenborsen: 1st Lieferung nach Ablauf 

oder nicht vor Ablauf einer bestimmten Frist vereinbart, so kann nach 
Eintritt des betreffenden Zeitpunktes der Verkaufer jederzeit liefern, 
der Kaufer die Lieferung jederzeit verlangen. 

I) Lieferung sukzessiv 
Kaufer wie Verkaufer haben ein Interesse an der Stetigkeit der 

Geschaftsabwicklung; der Kaufer ist bestrebt, sich auf langere Zeit 

1) Hellauer: a. a. 0., S.307. 
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das erforderliche Material zu beschaffen, ohne verpflichtet zu sein, die 
gesamte Menge, die seinen zukunftigen feststehenden oder geschatzten 
Bedarf befriedigt, auf einmal abzunehmen; der Verkaufer anderaeits 
hat das Bestreben, eine moglichst gleichma13ige Beschiiftigung zu erzielen, 
um einer UnkosteIiprogression bei plotzlich hereinkommenden ubergroBen 
Auftragen und einem Leerlauf der fixen Kosten bei zeitweiliger Nicht
beschiiftigung zu entgehen. Diese Grlinde fuhren zum VertragsabschluB 
auf sukzessive Lieferung, und von dieser Basis aus muB die Bedeutung 
der Klausel "sukzessiv" im Einzelfall beurteilt werden. Denn schlieBlich 
solI die Auslegung aller Vertrage nicht dem Wortlaut, sondern in erater 
Linie dem beim AbschluB zugrunde liegenden Sinne gemaB erfolgen. 

Die Klausel "Lieferung sukzessiv" innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes hat je nach der Lange eben dieses Zeitraumes verschiedene 
Bedeutung: lm allgemeinen wird man die Klausel dahin auslegen diirfen, 
daB innerhalb des vereinbarten Zeitraumes in gleichen Abstanden und 
in gleichen Mengen zu liefern und abzunehmen ist. So wird Lieferung 
sukzessiv innerhalb einer W oche: Lieferung in taglichen Teilmengen 
von je 1/6 der Gesamtlieferung bedeuten, sukzessiv innerhalb eines 
Monates: Lieferung in woohentlichen Teilmengen von je Y4 der Gesamt
lieferung, sukzessiv innerhalb eines auf mehrere Monate sich erstreckenden 
Zeitraumes: Lieferung in annahernd gleichen monatlichen Teilmengen. 
Dabei kann aber, ganz im Sinne der obigen Ausfiihrungen, je nach Bedarf 
innerhalb der Teilfristen der einen oder der anderen Partei - meist 
wird dies der Verkaufer sein - das Recht zustehen, den genauen Liefer
termin von Fall zu Fall zu bestimmen. SolI das Wahlrecht dem Kaufer 
zustehen, dann wird die Klausel meist den Zusatz tragen: sukzessive 
nach Kaufers Wahl, nach Kaufers Bedarf, nach Kaufers Abruf1). 

UnterlaBt der Kiindigungsberechtigte oder Abrufsberechtigte die 
rechtzeitige Dispositionserstellung, so ist der andere Teil berechtigt, 
anzunehmen, daB die Erfiillung gemaB dem allgemeinen lnhalt der 
Klausel sukzessiv erfolgen solIe 2). Allerdings solI nach diesem Berliner 
Gutachten im Kohlenhandel mit dem oberschlesischen KohlengroBhandel 
(im Gegensatz zu dem allgemeinen Kohlenhandel, bei dem ein solcher 
Handelsbrauch nicht besteht [13. Juli 1900]) die Verpflichtung des 
Verkaufers zur Nachlieferung von nicht abgerufenen Mengen nicht 
bestehen. Ahnlich auBert sich ein Magdeburger Gutachten (1911) fiir 
den Kohlenhandel, nach dem der Verkaufer ein etwa im Sommer vom 
Kaufer weniger abgerufenes Quantum im Winter nicht nachzuliefern 
brauche, daB vielmehr die Winterlieferung die des Sommers nicht zu 
iibersteigen brauche. 

1) Breslauer Gutachten, Dezember 1902. 
2) Gutachten der Altesten der Berliner Kaufmannschaft vom 19. De

zember 1900. 
Bouffier, KaufvertragsklauseJn 9 
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Die oben ala allgemein iiblieh bezeiehnete Auslegung der Klausel 
sukzessiv findet sieh aueh in den versehiedensten Guta.chten (AIteste 
der Berliner Ka.ufmannsehaft: Waizeisen, Januar 1898, MehI, Dezember 
1899, Rohfriese, April 1907, Handelskammer BresIau, Getreide, April 1900, 
Oppelu, Kohlen, April 1900, Berlin, Gerste, 8906/1916)_ Ein Guta.chten 
der Berliner Handelakammer fiir den Kohlenhandel auBert sieh beziiglieh 
der bei Verzug zu stellenden Na.chfristen dahin, daB eine Naehfrist von 
3 Tagen ala angemessen zu bezeiehnen sei. 

1m einzelnen sei auf die Usanzen seIber verwiesen. 
Innsbruek, § 30: Erstreekt sieh die Lieferfrist auf 2 oder mehr Monate 

und ist iiber die Erfiillung der Lieferung niehts vereinbart oder ist sukzessive 
Lieferung vereinbart, so ist im Zweifel anzunehmen, daB die Lieferung 
in annahemd gleiehen Monatsraten zu erfolgen hat. 

Erstreekt sieh die Lieferfrist auf eine kiirzere Zeit als 2 Monate, so ist 
im Zweifel anzunehmen, dafl die Lieferung, wenn sie ala eine sukzessive 
vereinbart ist, in mindestens 2 annahemd gleiehen Raten zu erfolgen hat, 
wahrend sie, wenn iiber die Lieferungseinteilung niehts bestimmt wurde, 
aueh auf einmal erfolgen kann. 

Wien, § 31: Erstreekt sieh die Lieferfrist auf 2 oder mehrere Monate und 
ist sukzessive Lieferung entweder ausdriieklich vereinbart oder naeh den 
Umstanden als vereinbart anzunehmen, so gilt im Zweifel, daB die Lieferung 
in annahemd gleiehen Monatsraten zu erfolgen habe. 

Erstreekt sieh die Frist fiir die vereinbarte sukzessive Lieferung auf eine 
kiirzere Zeit als 2 Monate, so ist im Zweifel anzunehmen, daB die Lieferung 
in mindestens 2 annahernd gleichen Raten zu erfolgen habe. 

Breslau, § 7: Sukze~sive Abnahme und Abladung bedeutet Lieferung 
von ungefahr gleiehen Teilmengen innerhalb der vereinbarten Liefer
monate. 

Chemnitz, § 22: 1st Lieferung sukzessiv innerhalb eines oder mehrerer 
Monate vereinbart, so ist innerhalb dieser Zeit in ungefahr gleichen Raten 
zu erfiillen. 

Cottbus, § 12: Ebenso. 
Danzig, § 27: "Lieferung sukzessive": innerhalb der vereinbarten Zeit 

in ungefahr gleichen Raten. 
Halle, § 10: 1st sukzessive innerhalb einer bestimmten Frist vereinbart, 

so ist in ungefahr gleichen Raten und Abstanden zu Hefem. 
Mittel- und Siiddeutsche, § 20, s. Chemnitz. 
Rheiniseh-Westfalische, § 15: Wenn Lieferung, Abnahme oder Abruf 

"nach und nach", "sukzessiv" vereinbart ist, so muB in annahernd gleichen 
Zwischenraumen und Mengen geliefert bzw. abgerufen werden. Sind 
bestimmte Zeitabsehnitte vereinbart, so ist die gleiche Menge in jedem 
Zeitabschnitt zu liefem bzw. abzunehmen. Kleinere Mengen als gesehlossene 
Wagenladungen diirfen nur mit Einwilligung des Kaufers geliefert werden. 

FriiehtegroBhandler, § 3: 1st allmahliehe (sukzessive) Lieferuug oder 
allmahlicher (sukzessiver) Abruf vereinbart, so ist die zu liefemde Menge 
(abzurufende) in ungefahr gleiehen Teilen auf die vereinbarte Erfiillungs
frist zu verteilen. 

Allenstein, § 3, s. FriichtegroBhandler. 
Berliner Kartoffeln, § 3: Ebenso. 



Lieferung sukzessiv 131 

Berliner Kartoffelstarke, § 8: 1st sukzessive Lieferung oder Abnahme 
bedungen, so ist die Lieferung moglichst gleichmaBig auf W ochen oder 
Monate zu verteilen, falls keine anderen Vereinbarungen getroffen sind. 

Innsbrucker Rolz, § 9: Sukzessive Lieferung bedingt im allgemeinen 
eine nach Lieferzeitraum und Lieferquantum moglichst gleichmaBige 
Verteilung der Lieferung. 

Wiener Rolz, § 18: Ebenso. 
Prager Reis, § 322: Bei Schlussen auf 2 oder mehrere Monate zur sukzes

siven Erfiillung muB die verkaufte Ware in annahernd gleichen Monats
teilquanten geliefert bzw. ubernommen werden. Kaufer hat auf Ansuchen 
des Verkaufers Disposition zu erteilen, die binnen 8 Tagen nach Erhalt 
der Aufforderungin Verkaufers Randsein muB. 1st Kaufers Wahl bedungen, 
so ist die Ware nach Erhalt der Disposition in der Promptfrist zu liefern. 
Kaufer hat die Disposition so rechtzeitig zu treffen, daB Verkaufer vor 
Ablauf der Monatsfrist in Promptfrist liefern kann. 

Wird die Disposition vor Monatsfrist aber nach Ablauf obiger Frist 
erteilt, gelten vom nachstfolgenden Tage nach Erhalt der Disposition 
die Promptfristen. 

Wurde die Lieferung nicht erfullt und auch kein Protest erhoben, so 
gilt die Lieferung auf 1 Monat prolongiert, und das bis zum letzten Termin 
der Gesamtlieferung. 

Wird die Ware bis zum Ende der Vertragsdauer ganz oder teilweise 
nicht geliefert oder ubernommen, so wird der SchluB stillschweigend 
um 14 Tage verlangert und der Kaufer ist verpflichtet, Disposition zu 
erteilen, daB sie sich bis zum 4. Tage nach Ablauf der vereinbarten Frist 
in Randen des Verkaufers befinden mull. 

Wird nach fruchtlosem Ablauf dieser Prolongationsfrist kein Protest 
vom vertragstreuen Teil erhoben, so gilt der Vertrag als aufgelost. 

Prager Ol, § 243: Wurde sukzessive Lieferung innerhalb mehrerer Monate 
bedungen, so hat dieselbe zu moglichst gleichen Monatsraten zu erfolgen. 
Wurde sukzessive Lieferung innerhalb eines Monates bedungen, ist wochent
lich der 4. Teil zu ubernehmen bzw. zu liefern. 

Die Wahl des Tages der Lieferung innerhalb des betreffenden Monate8 
bzw. der betreffenden Woche stallt dem Kaufer jedoch nur nach voran
gegangener 3tagiger Klindigung zu. 

Berliner Spirituosen, § 11: 1st allmahliche Abnahme vereinbart, so 
hat der Kaufer die Ware im Zweifel in ungefahr gleichen Mengen und 
ungefahr gleichen Zwischenraumen abzuberufen. Falls der Abruf nicht 
rechtzeitig erfolgt, kann der Verkaufer die Rechte aus § 326 B.G.B. geltend 
machen. 

Werden nicht rechtzeitig abgerufene Mengen zur sofortigen Lieferung 
des Ruckstandigen abgerufen, so kann der Verkaufer eine angemessene 
Frist verlangen, und wenn diese nicht gewahrt wird, die Lieferung des 
verspatet Abgerufenen verweigern. 

Prager Spiritus, § 7: Sukzessive Lieferung innerhalb eines Monates: 
allwochentlich ist annahernd der 4. Teil zu ubergeben und zu ubernehmen. 

Sukzessive Lieferung innerhalb einer langeren Zeit: in jedem Monat 
ist ein annahernd gleiches Quantum zu liefern bzw. abzunehmen. 

Berliner Drogen, § 6, s. Berliner Spirituosen. 
Wiener Baumwollstreichgarne, § 10: 1st sukzessive Lieferung inner

halb einer bestimmten Frist bedungen, so hat die Lieferung in annahernd 
gleichen Monatsraten zu erfolgen. 

9* 
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Wiener B aumwollstrickgarne, Satz 2, s. Wiener Papiergarne, § 8, Satz 2. 
Der Kaufer ist verpflichtet, das Sortiment mindestens 4 W ochen vor 

Beginn des Liefermonates zu Handen des Liefernden zu erteilen: eine 
andere Sortimentierungsfrist ist ausdrUcklich zu bedingen. 

Wird das Sortiment nicht rechtzeitig erteilt, so bleibt der Verkaufer 
gleichwohl gehalten, zu liefern und ein spateres Sortiment des Kaufers 
auszufiihren. Doch braucht der Verkaufer ein nicht mindestens 4 Wochen 
vor Beginn eines Monates erteiltes Sortiment erst in dem diesem Monate 
folgenden Monat auszufiihren. 

Hat der Verkaufer den mit der ErteHung des Sortiments im Verzug 
befindlichen Kaufer zur Nachholung des Sortiments schriftlich aufgefordert 
und unterlaJlt es der Kaufer, postwendend Sortiment zu erteHen, so geht 
das Recht zur Sortierung innerhalb der durch den Vertrag gezogenen 
Grenzen auf den Verkaufer liber. 

Durch die im vorstehenden fUr den Fall der Unterlassung der Sortierung 
oder nicht rechtzeitigen Sortierung aufgestellten Regeln wird die Ver· 
pflichtung des Verkaufers zur im Sinne des Vertrages zeitgerechten Lieferung 
jener Raten nicht beriihrt, hinsichtlich deren der Kaufer rechtzeitig Sorti· 
ment erteilt hat. 

Wenn der Kaufer trotz der Aufforderung mittels rekommandierten 
Briefes die Erteilung der Versandvorschrift binnen 5 Tagen unterlaJlt, 
so ist der Verkaufer yom 15. des Liefermonates an berechtigt, die be· 
treffende Rate entweder dem Kaufer zuzusenden oder in einem seiner 
(des Verkaufers) Erzeugungsstatte bzw. seinem Firmasitz nacbstgelegenen 
offentlichen Lagerhause auf Kosten und Gefahr des Kaufers einzulagern. 

Wiener Baumwollgarne, § 10: Ebenso. 
Wiener Baumwollgewebe, § 9, s. Wiener Papiergarne. 
Wiener Papier, § 14: Schliisse zur sukzessiven Lieferung sind fUr annahernd 

gleiche Monatsraten zu spezifizieren und abzurufen und in solchen Raten 
zu liefern. Dem Kaufer steht das Recht der Spezifikation und des Abrufs 
zu. Die Spezifikation hat 6 W ochen vor dem Zeitpunkt der gewiinschten 
Lieferung zu erfolgen. 

Wiener Papiergarne, § 8: 1st sukzessive Lieferung innerhalb einer 
bestimmten Frist bedungen, so hat die Lieferung in annahernd gleichen 
Monatsraten zu erfolgen. Wurde jedoch sukzessive Lieferung ohne Angabe 
eines Endtermins vereinbart, 80 hat die Lieferung bzw. die tJbernabme 
langstens innerhalb 6 Monaten yom Tage des Abschlusses an gerechnet, 
in annahernd gleichen Monatsraten zu erfolgen. 

m) Auf Abruf 
Stand bei den Vertragen auf sukzessive Lieferung das Recht der 

Bestimmung des genauen Liefertermins zumeist dem Verkaufer zu, 
so begibt er sich dieses Rechtes beim Kauf auf Abruf. Denn hier hat 
der Kaufer das Recht, die Ware yom Verkaufer abzurufen (abzufordern), 
der Verkaufer hat die Pflicht, innerhalb einer angemessenen Frist (Kiin. 
digungsfrist) zu liefern. 

1st beirn Kauf ab Abruf eine bestimmte Frist festgelegt, innerhalb 
deren der Abruf zu erfolgen hat, so ist der Kaufer verpflichtet, die Dis· 
position derart zu erteilen, daB der Verkaufer bis zum Ablauf der verein. 
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barten Frist erfiillen kann1). UnteriaBt er dies, so kann der Verkaufer 
entweder seIber die erforderlichen Dispositionen unter gleichzeitiger 
Benachrichtigung des Kaufers treffen oder von den ihm sonst bei Verzug 
des Kaufers zustehenden Rechten Gebrauch machen 2). Ob die Disposi
tionserteilung ausdriicklich abgegeben werden muB odeI' ob sie aus 
bestimmten Handlungsweisen (z. B. tJbersendung der Emballage) her
geleitet werden kann, ist nicht einheitlich geregelt 3). 

Einige Usanzen legen auch noch angemessene Nachfristen fiir den 
Fall der Unterlassung einer Dispositionserteilung fest. 

Ein Handelsgebrauch, nach welchem der Kaufer zur ratenweisen 
Abnahme verpflichtet ware, besteht nicht 4). 

Ein Gutachten der Handelskammer Oppeln (28. Juli 1906) fiir den 
Zuckerhandel lautet dahin, daB bei einer Vereinbarung wie z. B. "auf 
Abruf bis Ultimo Mai" der Verkaufer trotz eines friiher erfolgten Abrufes 
nicht vor Ultimo Mai zu liefern verpflichtet sei. Mir scheint diese Aus
legung allein zu stehen. Bei fast allen iibrigen Gutachten - und es 
sind deren viele erstattet - ist ausdriicklich festgelegt, daB der Kaufer 
die Ware zu ~er ihm beliebigen Zeit abrufen kann und der Verkaufer 
sie unter Gewahrung einer entsprechenden Kiindigungsfrist liefern miisse. 
Diese Lieferfristen haben sich ebenfalls im Einzelfalle nach der Art 
der Ware, der Moglichkeit einer Vorrathaltung usw. zu richten. Dem 
Verkaufer muB auf aIle FaIle eine angemessene Frist zur Vorbereitung 
zugestanden werden5). 

1st aber eine Frist, innerhalb deren der Abruf zu erfolgen hat, nicht 
im Vertrag bestimmt, so miissen die Grundsatze von Treu und Glauben 
im Handelsverkehr beachtet werden. Der Kaufer darf den Verkaufer 
nicht unbestimmte Zeit warten lassen, es muB ihm aber anderseits auch 
die Moglichkeit gegeben sein, den Abruf dann zu erteilen, wann es ihm 
fiir seine Unternehmung tunlich erscheint. Einige Usanzen begrenzen 
die scheinbar unbegrenzte Wahlmoglichkeit des Kaufers, und in dem 
gleichen 8inne (Abruf innerhalb 6, 9, 12 Monaten) auBert sich auch eine 
groBe Zahl von Gutachten. Einige allerdings sind der Ansicht, daB 
allgemeine Handelsgebrauche fiir die Bestimmung der Abrufsfristen 
nicht festgestellt werden konnten. 

Die Auffassung der Mehrzahl der Gutachten kommt in dem Gut
achten der Handelskammer fiir die Kreise Karlsruhe und Baden vom 

1) Berliner Gutachten (Handelskammer) fiir den Kohlenhandel 
16122/1913. 

2) Handelskammer Berlin 43845/1918. 
3) S. dazu Miiller: a. a. O. 
') Gutachten der Berliner Handelskammer vom Jahre 1905 und 1912. 
6) Handelskammer Berlin, September 1921, Breslau, Juni 1906. 
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3. Dezember 1908 zum Ausdruek, das ieh dieses seiner Bedeutung wegen 
hier zitiere: 

Ein allgemein gwtiger Handelsgebrauch, nach welchem der Kaufer 
bei einem Handelskauf auf Abruf mangels einer Vereinbarung uber die 
Abrufsfrist verpflichtet ware, die Ware innerhalb eines Jahres, yom Ab
schluB des Kaufvertrages an gerechnet, abzurufen, besteht nieht. 

Die VerhaItnisse liegen in den einzelnen Geschaftszweigen durchaus 
nicht einheitlich. Selbst innerhalb der gleichen Branchen kommen fiir 
verschiedene Waren verschiedene Handelsubungen vor. So ist z. B. die 
Abrufsfrist in den Verkaufsbedingungen des Vereins deutscher Papier
fabriken 6 Monate, in denen des Verbandes deutscher Druckpapierfabriken 
auf 12 Monate bemessen. Wahrend ferner 3 Monate als auBerste Grenze 
der Abrufsfrist fiir einzelne Artikel geIten, sind fiir andere Warensorten 
Fristen iiber 12 Monate hinaus ublich. 

Bei Produkten und Rohmaterialien, deren Preis von der jeweiligen 
Ernte abhangig ist, wird der Verkauf auf unbestimmte Zeit im allgemeinen 
so verstanden, daB die abgeschlossene Ware bis zur Ernte abzurufen ist. 

Sogenannte Saisonartikel sind stets im Laufe der Saison abzunehmen. 
Bei solchen Waren, fur welche eine allgemein anerkannte ttbung nicht 

besteht, scheint beziiglich der Abrufsfrist meist ein angemessener Zeit
raum vorausgesetzt zu werden, fur dessen Bemessung die Art der Ware, 
der durchschnittliche Bedarf oder Verbrauch des Bestellers.,und die beson
deren geschaftlichen Beziehungen der beiden Kontrahenten maBgebend sind. 

Es eriibrigt sieh, weiter auf diese Frage einzugehen. 

Die Klausel "auf Abruf naeh Bedarf des Kaufers" deckt sieh ziemlieh 
mit der Klausel "sukzessive naeh Bedarf des Kaufers"; nur daB bei 
der ersteren die Stetigkeit der Abnahme nieht gewahrleistet erscheint. 
Der Kaufer ruft ab, wenn er Bedarf hat, dieser Bedarf kaun aber ein 
sehr unregelmaBiger sein, wahrend bei der Klausel "sukzessive nach 
Bedarf" -der Kaufer eine gewisse Stetigkeit seines Bedarfes bestatigt 
und eine gewisse Stetigkeit der Abnahme garantiert. 

Ein bei Zander wiedergegebenes Gutachten der Handelskammer 
Breslau yom 30. April 1902 auBert sich dahin, daB der Kaufer bei Ab
schliissen mit der Klausel "auf Abruf nach Bedarf" immer dann, weun 
er Bedarf hat, Abruf erteilen muB und nicht seinen Bedarf zwischen
zeitlich anderweit decken darf. 

Es heiBt da: "Der Kaufer ist verpflichtet, die gekaufte Liefermenge 
hintereinander in der Weise abzunehmen, daB er unmittelbar nach 
Verbrauch eines bereits abgenommenen Teilquantums ein weiteres von 
dem SchluB abnehmen muB. Er ist ferner verpflichtet, seinen ganzen 
Bedarf in der geschlossenen Qualitat innerhalb der Grenzen des Sehlusses 
yom Verkaufer zu beziehen, so daB er vor Erledigung des Schlusses 
anderweitig die gleiche Qualitat nicht abnehmen darf." Die entgegen
gesetzte Ansicht vertritt ein Gutachten der Handelskammer Berlin 
yom Jahre 1912: "Wer bei einem AbschluB nach Bedarf noch mit anderen 
Lieferanten Abschliisse macht und zunachst diese Abschliisse abruft, 
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handelt nicht vertragswidrig, da ein Abrufsgeschaft nach Bedarf eine 
Verpflichtung, seinen ganzen Bedarf bei dem Vertragsgegner zu decken, 
nicht einschlieBt." Die zuerst zitierte Auslegung der Klausel "auf Abruf 
nach Bedarf" wird man, sofern man dem Zusatz "nach Bedarf" uberhaupt 
eine Bedeutung beilegen will, als die im Zweifel maBgebende bezeichnen 
mussen. 

In den Usanzen heiBt es: 

Chemnitz, § 19: 1st auf Abruf oder Abnahme innerhalb einer bestimmten 
Frist (Zeitraum) verkauft, so ist der Kaufer verpflichtet, die Ware inner
halb der Frist (Zeitraum) abzurufen, und der Verkaufer ist gehalten, 
innerhalb angemessener Zeit zu liefern. 

Cottbus, § 9: Ebenso, mit Zusatz: Die Abrufserklarung muB derartig 
sein, daB sie eine ausfUhrliche Verfiigung enthalt, das heiBt, daB der Ver
kaufer in der Lage ist, die Ware abzusenden oder zu iibergeben. 

Danzig, § 31, s. Mittel- und Siiddeutsche, Satz 1 und 2. Zusatz: Mit Ein
gang der Abrufserklarung ist der Verkaufer zur "sofortigen Lieferung" 
verpflichtet. Erhalt der Kaufer innerhalb der vereinbarten Frist keine 
Abrufserklarung, so stehen dem Verkaufer die Rechte der §§ 37 und 38 zu. 

Flensburg, § 5: Bei Geschaften "auf Abforderung" (Abruf, Abnahme) 
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes hat der Kaufer die Lieferung 
der Ware vom Verkaufer abzurufen und der Verkaufer hat sie nach den 
ffir prompte Lieferung geltenden Verladefristen zu liefem. 

Bei Geschaften auf Abforderung innerhalb von mehr als 2 Monaten 
hat der Kaufer in jedem Monat ein annahernd gleiches Teilquantum 
abzurufen. 

Flensburger Getreide, § 5: Ebenso, mit Anderung ..... "nach den 
ffir sofortige Lieferung geltenden Verladefristen zu liefem". 

Zusatz: Die Abforderung oder Abnahme hat innerhalb der iiblichen 
Geschaftszeit von morgens 8 Uhr bis abends 6 Uhr zu erfolgen. Es steht 
dem Verkaufer auBerdem zu, sofortige Bezahlung nach Ablauf der Ab
nahmefrist zu verlangen. Bankiiberweisungen miissen innerhalb dar 
iiblichen Bankzeit erfolgen. 

Halle, § 20: rst vereinbart, daB der Abruf (Abforderung, Abnahme) inner
halb eines bestimmten Zeitraumes zu erfolgen hat, so hat der Kaufer 
das Recht zu wahlen, wann er innerhalb dieses Zeitraumes empfangen 
will. Die Abruffristen "sofort", "prompt" sind sinngemaB die gleichen 
wie die Lieferfristen. 

Hamburger Getreidehandler, Nr. 2, 3, 5, 16: rst auf Abruf (Abforderung) 
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes verkauft worden, so hat der Kaufer 
die Ware dem Abkommen gemaB vom Verkaufer 8 Tage vorher abzufordern 
(die Ware abzurufen). Der Verkaufer hat alsdann dem Abruf gemaB die 
Ware zu liefern. 

-, § 10, Abs. 1. 
Magde burg, § 9, s. Rauhfutterhandler mit Zusatz: Die gleichen Bestim

mungen gelten auch, wenn ohne Vereinbarung eines bestimmten monatlich 
zu liefemden Teilquantums Lieferung oder Abnahme wahrend zweier 
hintereinander folgender Monate zu erfolgen hat. 

-, § 10, Abs. 2, s. Rauhfutterhandler, § 10, Abs. 2. 
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Mittel- und Siiddeutsche, § 23: 1st auf Abruf innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes verkauft, so entfallt das Andienungsrecht des Verkaufers. 
Der Kaufer hat das Recht, an jedem beliebigen Tage dieses Zeitraumel! 
abzurufen. In allen Fallen muB die Abrufserklarnng derartig sein ..... , 
s. Cottbus. 

Rheiniseh·Westfalisehe, § II, s. Cottbus, § 9. 
Friieh tegrollhandler, § 3, s. Auf Lieferung. 
Rauhfutterhandler, § 10: 1st auf Abrnf (Abfordernng, Abnahme) inner

halb eines bestimmten Zeitraumes verkauft, so hat der Kaufer die Liefernng 
der Ware vom Verkaufer dem Abkommen gemall abzufordern (die Ware 
abzurufen). 1st auf Abruf in Teilliefernngen innerhalb mehr als einem 
Monat verkauft, so hat der Kaufer in jedem Monat einen annahernd 
gleiehen Teil abzuberufen. Ebenso Gemiise, § 7, Kartoffeln, § 7. 

Allensteiner Kartoffeln, s. auf Verladung. 
Berliner Kartoffeln, s. auf Verladung. 
Stettiner Heringe, § 15: 1st Lieferung auf Abruf innerhalb einer be

stimmten Frist vereinbart, so hat der Kaufer die Ware abzurufen, und 
zwar unter Gewahrung einer Lieferfrist von 8 Werktagen. Der Verkaufer 
hat alsdann die Ware dem Abruf gemaB zu liefern. 1st Liefernng auf 
Abruf ohne bestimmte Zeitangabe vereinbart, so hat unter allen Umstanden 
die Abforderung seitens des Kaufers innerhalb 3 Monaten zu erfolgen. 

Konigsberger Heringe, § 10: Ebenso, mit Zusatz: 1st der Verkaufer 
der Ware mit der Liefernng im Verzug, so hat ihm der Kaufer eine Nach
frist von mindestens 8 Werktagen zu setzen. Erklart der Kaufer nieht 
sofort naeh fruehtlosem Ablauf dieser Frist, daB er Sehadensersatz wegen 
Niehterfiillung beanspruehe, so gilt der Riiektritt als erklart. 

Stettiner Wein, § 18: 1st auf Abruf (Abforderung, Abnahme) innerhalb 
eines gewissen Zeitraumes verkauft, so hat der Kaufer innerhalb dieses 
Zeitraumes die Ware abzurufen, der Verkaufer dem Abruf gemall zu Hefern; 
jedoeh ist ihm eine angemessene N achfrist zu gewahren. 

- -, § 31: Bei Geschaften auf Abruf 11tuft die Zahlungsfrist vom Tage 
der Rechnung an. 

Mainzer Wein, §§ 17, 18: Ebenso. 
Berliner Spirituosen, § II: Auf Abruf verkaufte Waren sind innerhalb 

einer nach Umstanden des Einzelfalles angemessenen Frist, spatestens 
aber innerhalb eines Jahres, Frnchtgeschafte vor Beginn der neuen Ernte 
abzurufen. 

Berliner Drogen, § 6: Auf Abruf verkaufte Waren sind innerhalb einer 
nach den Umstanden des Einzelfalles angemessenen Frist, spatestens aber 
innerhalb eines Jahres abzurufen. 

Berliner Sehuhe, § 5: Beim Kauf auf Abrnf ohne nahere Angabe des 
Liefertermins ist die Ware spatestens innerhalb 12 Monaten abzunehmen. 

Die Einteilung (Spezifikation) mull spatestens 10 Wochen vor dem 
gewftnschten Liefertermin erfolgen, Saisonware ist jedoeh vom Detaillisten 
4 Monate, vom Grossisten spatestens 6 Monate vor dem Liefertermin 
einzuteilen. Gibt der Abnehmer auch naeh Aufforderung des Lieferanten 
keine Einteilung, so ist dieser berechtigt, innerhalb 14 Tagen naeh Auf
forderung entweder vom Vertrage zuriiekzutreten oder die Einteilung 
seIber vorzunehmen. Wahlt er letzteres, so hat er die Einteilung dem Ab
nehmer zu iibersen~n und den innerhalb einer W oche etwa hiezu noch 
geaullerten Wiinsehen des Abnehmers, soweit sie sich mit seiner Fabri· 
kationsweise vereinbaren lassen, naehzukommen. 
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n) In Kaufers Wahl 
Dieselbe Bedeutung kommt der K.la.usel "In Ka.ufers Wahl" zu; 

die Klausel findet sich lediglich in den Usanzen Osterreichs und der 
Osterreichischen Nachfolgestaaten. Auch hier wird dem Kaufer das sonst 
im Zweifel dem Verkaufer zustehende Recht der genauen Termin
bestimmung gegeben. Der Kaufer hat die Pflicht, rechtzeitig abzurufen, 
der Verkaufer die Pflicht, innerhalb einer ihm zugestandenen, a.nge
messenen Kiindigungsfrist zu liefem. 1m iibrigen kann auf die Aus
fiihrungen bei der K.la.usel "Auf Abruf" verwiesen werden. 

Es kann auch dem Verkaufer ausdriicklich das Recht genauer 
Terminbestimmung gegeben sein, dann lautet die Klausel "In Verka.ufers 
Wahl" und es finden auf sie die bei der Klausel "Sukzessive Lieferung" 
ffir die Rechte und Pflichten des Verkii.ufers gemachten Ausfiihrungen 
Anwendung. 

In den Usanzen findet sich folgende Darstellung: 
Innsbruck, § 20: Falls nicht durch Ausdr1icke, wie: "in Kaufers Wahl", "in 

Verkaufers Wahl" u. dgl., das Kiindigungsreeht einem der Vertragsteile 
vorbehalten ist, steht dieses Recht dem Verkaufer zu. 

Wi en, § 20: Ebenso. 
Budapest, § 14: Der Ausdruck "zu liefern in Kaufers Wahl" bedeutet, 

dall der Kaufer kiindigungsbereehtigt ist. 
Graz, § 25: Bei Abschliissen auf Lieferung in Kii.ufers Wahl mull die Ware 

innerhalb 10 Tagen nach seitens des Kii.ufers vorausgegangener Kiindigung 
iibergabsbereit sein. 

Linz, § 26, s. Graz: statt 10 Tage - 5 Werktage. 
Pug, § 22: Bei Abschliissen in Kaufers Wahl mull die Ware am 5. Tage 

nach der seitens des Kii.ufers gemii.ll § 20 erfolgten Kiindigung geliefert sein. 
Wien, 1. P., § 25: Bei Abschliissen auf Verladung oder Lieferung in Kii.ufers 

Wahl, mull die Ware 6, und soferne es sich um im Ausland zu iibernehmende 
Ware handelt, 8 Werktage nach seitens des Kaufers vorausgegangener 
Kiindigung iibergabsbereit oder verladen sein. 

-, § 26: Hat eine Kiindigung nicht stattgefunden, so hat der Verkaufer 
am letzten Werktage der Lieferungsfrist morgens die gesamte Menge 
der zu liefernden Ware am Erfiillungsort zur ttbergabe bereit zu halten. 

Prager Zucker, X.: Bei Abschliissen in Kaufers Wahl ist der Verkaufer 
verpflichtet, die Ware langstens binnen 8 Tagen nach Erhalt der seitens 
des Kaufers erfolgten Kiindigung zur ttbergabe bzw. zum Versand bereit
ZUBtellen. Der Kaufer mull sie jedoch spatestens am letzten Tage der 
Lieferungsfrist iibernehmen. 

0) Auf Abladung bis ..... o Auf Versehiffung bis ..... o Auf 
Segelung bi~. . . . .• Auf Klarierung 

Wahrend die seitherigen Klauseln eindeutig eine direkte Angabe 
der Erfiillungszeit bewirkten, konnen die Klauseln "auf Abladung, 
Verschiffung, Segelung" auch eine indirekte Angabe der Erfiillungszeit 
beinhalten, wenn die betreffs der Lieferung gemachten Zeitangaben 
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sich nicht auf den Erfiillungsort beziehen. In der Mehrzahl der Falle 
wird jedoch der Ort der Abladung oder Verschiffung alB Erfiillungsort 
anzusehen und damit eine direkte Angabe der Erfiillungszeit gegeben sein. 

Der Verkaufer ist bei den mit diesen Klauseln geschlossenen Ver
tragen verpflichtet, dafiir Sorge zu tragen, daB die Ware innerhalb der 
vereinbarten Frist verladen, verschifft oder bereits unterwegs ist, das 
heiBt beim Kauf auf Verladung der Transportunternehmung iibergeben, 
beim Kauf auf Verschiffung an Bord iibernommen ist und beim Kauf 
auf Segelung bereit3 den Hafen verlassen hat. Als Tag der Verla dung 
ist der auf den Verladungs· (Verschiffungs.) Dokumenten angegebene 
maBgebend. Bei Verkaufen auf Verschiffung oder Segelung wird aller· 
dings ein "Obernahms. (Verwahrungs.) Konnossement nicht geniigen, es 
wird vielmehr ein Verladekonnossement allein fUr die Rechtzeitigkeit 
der Verladung maBgebend sein konnen. Denn eine rechtzeitige "Ober· 
nahme allein garantiert noch nicht eine rechtzeitige Verladung. Das 
bestatigen auch die Usanzen der osterreichischen Exporteure: 

"Bei Cif·Geschiiften gilt die Uberlassung von sogenannten Received· 
konnossementen, durch welche nur die Ubernahme zur Verschiffung 
bestatigt wird, nicht als Bestatigung der erfolgten Verschiffung nach 
der vereinbarten Destination. Vielmehr mull die Verschiffung durch einen 
bestimmten Dampfer bestatigt werden (Shippedkonnossement). 

Der Verkaufer ist ferner verpflichtet, sobald ihm die naherenAngaben 
iiber die zu erfolgende oder erfolgte Versendung der Ware bekannt sind, 
dem Kaufer eine Anmeldung (Verladungsanzeige) zu iibersenden, in 
der er ihm alle fiir die Art der Versendung und die Individualisierung 
der Sendung maBgeblichen Einzelheiten mitteilt1). 

Fiir Frist- und Terminbestimmung, fiir die Nachfristen und alle 
sonstigen Einzelheiten gelten die beim Kauf auf Lieferung gemachten 
Angaben. Nach den Usanzen fiir den Berliner Handel mit Speck soll 
der Verkaufer auch berechtigt sein, dann, wenn die Frist der Abladung 
sich auf mehrere Monate erstreckt, innerhalb dieser einzelnen Monate 
in gleichen Raten zu liefern. Eine entsprechende Deutung der Klausel 
auf Abladung konnte ich sonst nirgends finden. 

In den Usanzen heiBt es: 

Auf Abladung 

Berlin, § 29: Ware, welche auf Abladung verkauft ist, ist innerhalb der 
vereinbarten Abladefrist der Eisenbahn zur Beforderung zu iibergeben. 
Die rechtzeitig geschehene Verladung hat der Verkaufer auf Verlangen 
des Kaufers in angemessener Frist durch bahnamtliche Bescheinigung 
nachzuweisen. 

Ebenso fiir Mehl, Futtermittel, landwirtschaftliche Samereien. 

1) Hellauer: a. a. 0., S. 3lO. 
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Breslau, § 12: Auf Abladung oder Absendung verkaufte Ware ist innerhalb 
der vereinbarten Abladefrist dem Frachtfiihrer zur Beforderung zu iiber
geben. Ware, die auf "otschered" lagert, gilt als abgeladen, jedoch nicht 
rollend. 

Flensburg, s. auf Verschiffung. 
Flensburger Getreide, § 16, s. Verschiffung. 
Rauhfutter, § 4, s. Berlin mit Zusatz: .... sofern die notigen Waggons 

von der Bahn rechtzeitig gestellt werden und das Wetter zur Verladung 
geeignet ist. 

H am burger getrocknete Friich te, § 36, s. Kolonialwaren. 
Ham burger Kolonialwaren, § 36: 1st Abladung oder Verladung innerhalb 

einer bestimmten Frist bedungen, so mu3 innerhalb derselben die Ware 
dem Transportunternehmen oder dem Transportfiihrer iibergeben sein, 
von dem der Verladeschein ausgestellt wird, auf Grund dessen die Be
forderung bis zum Bestimmungsort erfolgt. 

Berliner Handel mit Fleisch, § 10: Bei Verkaufen von Speck auf Ab
ladung mit mehrmonatigen Fristen, ist der Verkaufer berechtigt, ihn 
in den vereinbarten Monaten in ungefahr gleichen Mengen ohne Auf
forderung an den Kaufer abzusenden, sofern er es ihm 5 Tage vorher 
anzeigt. 

Hamburger Harz, § 35: 1st Verladung, Abladung oder Verschiffung 
innerhalb einer bestimmten Frist bedungen, so ist das Datum des Verlade
scheines fiir die rechtzeitige Verladung, Abladung oder Verschiffung ma3-
gebend. 

Hamburger Gummi, § 4: Bei Abladungs- oder Lieferungsschliissen bleibt 
der Tag der Lieferung oder Verladung innerhalb der Termine in Ver
kaufers Wahl. 1st Abladung oder Verladung innerhalb bestimmter Frist 
bedungen und ist diese nicht innegehalten, wofiir hinsichtlich der Ab
ladung oder Verschiffung die Verladescheine ma3gebend sind, so ist der 
Kaufer zur Zuriickweisung der Ware und zur Geltendmachung von 
Schadenersatzanspriichen ohne Gewahrung einer Nachfrist befugt. Das 
Datum des Konnossements ist fiir die Rechtzeitigkeit der Abladung oder 
Verladung ma3gebend. 

Hamburger Drogen, § 35, s. Harz. 
Flensburger Spediteure, s. auf Verschiffung. 
Bremer Baumwollborse, § 29: Wenn Baumwolle auf Verladung, KIa

rierung oder Segelung binnen einer bestimmten Zeit verkauft worden 
ist, so solI der Verkaufer dem Kaufer eine schriftliche Aufgabe iiber Schiffs
namen und Marke bzw. wenn die Abladung von amerikanischen Inland
platz en vereinbart worden ist, iiber die entsprechenden Einzelheiten 
der Durchkonnossemente machen, und zwar: 

Innerhalb 4 Wochen bei Baumwolle von Nordamerika, innerhalb 
2 Wochen bei Baumwolle von europaischen Hafen nach der vereinbarten 
Zeit. 

1st prompte oder sofortige Verladung, Klarierung oder Segelung ver
einbart, so mu3 die Verladung bzw. Klarierung, Segelung innerhalb 
14 Tagen nach dem Tage des Kaufvertrages geschehen. 

§ 101,2 fiir Cif-Kontrakte wie § 79 von ,,1st prompte - geschehen" an. 
- -, § 10 1, 6 und 7: "Direkte Verschiffung": Die Verschiffung hat mit einem 

Dampfer zu erfolgen, der direkt von dem Hafen, in dem die Verladung 
der gekauften Partie erfolgte, nach dem Bestimmungshafen fahrt. 
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"Indirekte Verschiffung": Der Dampfer darf zwecks Aufnahme, nicht 
aber zwecks Entlastung vor dem Bestimmungshafen andere Hafen an-
laufen_ . 

Fiir Verkaufe "Kost-Fracht" und "auf Ankunft" in ostindischer und 
chinesischer Baumwolle, §§ 101, 79: Wenn Baumwolle auf Verladung, 
Klarierung oder Segelung binnen einer bestimmten Zeit verkauft ist, 
so hat die Verladung, Klarierung oder Segelung der Baumwolle inner
halb der im Kaufvertrag bestimmten Zeit zu erfolgen. Bei Verkaufen 
ostindischer Baumwolle sind Respekttage zu gewahren, und zwar fiir 
Baumwolle aus den Hafen der Madraskiiste 10 Tage, bei Baumwolle aus 
allen anderen indischen Hafen 7 Tage. 

Die im Vertrage vereinbarte Zeit solI als nicht eingehalten geIten, wenn 
schon das Datum der Verladungsdokumente ausweist, dall die Frist nicht 
eingehalten ist. 

Der Verkaufer hat dem Kaufer eine schriftliche Angabe iiber Schiffs
namen und Marke zu machen, und zwar ohne Beriicksichtigung der Respekt
tage: 

Inerhalb 8 W ochen bei Baumwolle aus China, innerhalb 6 W ochen 
bei Baumwolle aus Ostindien, innerhalb 2 Wochen bei Baumwolle von 
europaischen Hafen na.ch dem Tage oder Monat der vereinbarten Zeit 
der Vertragserfiillung. 

Prompte oder sofortige Verladung usw. s. oben mit Zusatz: ... , und 
zwar ohne Beriicksichtigung von Respekttagen. 

Auf Verschiffung 

Innsbruck, § 19: Unter Verkaufen "auf Verschiffung" sind solche Ab
schliisse zu verstehen, bei denen die Ware der Schiffahrtsunternehmung 
innerhalb des bezeichneten Termines zum Transport ubergeben ist. Als 
Zeitpunkt der Ubergabe gilt das Datum der Verschiffungsdokumente. 

Wien, § 19: Ebenso. 
Flensburg, § 14: 1st Abladung oder Verschiffung innerhalb einer bestimmten 

Zeit bedungen, so mull innerhalb dieser die Ware abgeladen sein. 1st 
Segelung bedungen, so mull das Schiff innerhalb der Frist die Reise an
getreten haben. 

Flensburger Getreide, § 16: 1st Abladung oder Verschiffung innerhalb 
einer bestimmten Frist bedungen, so mull innerhalb dieser die Ware ab
geladen oder an Bord gebracht sein. 

Hamburger Kolonialwaren, § 36: 1st Verschiffung innerhalb einer 
bestimmten Frist bedungen, so mull die Ware innerhalb dieser Frist an 
Bord des Schiffes ubergenommen sein. 1st Segelung innerhalb einer be
stimmten Frist bedungen, so mull das Schiff (Segler oder Dampfer) mit 
der Ware innerhalb dieser Frist den Hafen verlassen und die Reise an
getreten haben. 

Wiener Holz, § 17: Bei Verkaufen auf Verschiffung ist die Ware der 
Schiffahrtsunternehmung innerhalb der bezeichneten Frist zum Transport 
zu iibergeben. Als Zeitpunkt der Ubergabe gilt das Datum ~,des Ver
schiffungsdokumentes. 

Flensburger Spediteure: Die Worte Abladung und Verschiffung be
deuten das Verbringen der Ware durch den Absender an Bord des Schiffes 
im Abgangshafen. 
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p) Rollend. Sehwimmend. Segelnd. Abgeladen. Bahnstehend. 
Ladend 

Zur Festlegung der Erfiillungs- und Lieferungszeit dienen dann 
auch die beirn Promptgeschaft bereits erwahnten obigen KlauseIn. 
Der Verkaufer bestatigt durch sie, daB die Ware in der Verladung be. 
griffen, schon verladen oder bereits unterwegs sei und der Kaufer kann 
sich aus diesen Angaben, die damit wesentlicher Vertragsbestandteil 
geworden sind, die genaue Ankunftszeit der Ware errechnen. Der Ver
kaufer ist verpflichtet, ebenso wie bei den Wheren KlauseIn, dem Kaufer 
aIle liber die Lieferung und die Ware notigen naheren Angaben zu machen. 
Die Usanzen der Wiener landwirtschaftlichen ProduktenbOrse und des 
Wiener Holzes bringen dies noch besonders zum Ausdruck. 

Dem sprachlichen Inhalte nach bedeuten "abgeladen und bahn
stehend", daB die Ware dem Transportunternehmen bereits libergeben 
sein, "ladend", daB die Verladung im Gange sein, "schwimmend", 
daB die Ware bereits an Bord libernommen sein muB und "segeInd und 
rollend", daB die Ware den Absendeort bereits verlassen haben muB. 
Die Klausel schwimmend konnte vielleicht auch weitergehend ausgelegt 
und mit der Klausel segelnd gleichgesetzt werden. Ein groBer Teil der 
Usanzen deckt sich auch vollkommen in der Auslegung der KlauseIn 
mit dieser Auffassung, weshalb sie auch im Zweifel ala die richtige an
genommen werden kann. Doch wie fast bei allen KlauseIn setzt sich 
ein Teil der Usanzen liber die sprachliche Bedeutung hinweg und gibt 
den AusdrUcken einen abweichenden Inhalt. So kommt es, daB "rollend" 
bei einer groBen Zahl von Usanzen die gleiche Bedeutung hat wie ab
geladen oder daB schwimmend und segelnd gleichgesetzt werden. 

Eine weitergehende Bedeutung fiir sonstige Vertragsteile kommt den 
Klauseln im allgemeinen nicht zu, lediglich die Wiener Kaffee-Usanzen 
bestimmen, daB im Zweifel abzuladende oder schwimmende Kaffees 
ffir Rechnung und Gefahr des Kaufers reisen. Erflillungsort und Kosten
verteilung sind sonst durch anderweitige Vertragsbestandteile zu regeIn. 

In den Usanzen sind die Klauseln, wie foIgt, beriicksichtigt: 

Rollend. Abgeladen 

Innsbruck, § 19: Rollend verkaufte Ware muB zur Zeit des Abschlusses 
bereits der Eisenbahnunternehmung zum Transport iibergeben sein. 

Wien, § 19: Ebenso. 
Budapest, § 13: Rollend oder unterwegs ..... Ebenso. 
Breslau, § 10: Rollend, schwimmend verkaufte Ware muB zur Zeit des 

Verkaufes den Abladeort verlassen haben. Dies ist dem Kaufer auf Ver
langen nachzuweisen. 

-, § 9: Abgeladen verkaufte Ware muB zur Zeit des Geschaftsabschlusses 
dem betreffenden Frachtfiihrer zur Beforderung iibergeben sein. Dies 
ist auf Verlangen dem Kaufer nachzuweisen. 
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Chemnitz, § 23, s. Cottbus ohne "bahnstehend". Zusatz: Ais abgeladen 
verkaufte Ware mull tatsii.chlich dem Transportmittel iibergeben und 
yom FraehtfUhrer iibernommen sein. 

Cottbus, § 13: Als rollend, schwimmend oder bahnstehend verkaufte Ware 
. mull beim KaufabschluLl von dem angegebenen Lieferort bereits abgerollt, 

abgeschwommen bzw. im Waggon eingeladen sein. 
Flensburg, § 14:' Abgeladen, s. Rauhfutter. 
Flensburger Getreide, § 16: Ebenso. 
Graz, § 16, s. Wien, I. P., § 20, Satz 1. 
Halle, § 16: Wird die Ware bei Geschiilisabschlull als rollend, schwimmend 

bezeichnet und stellt sich heraus, dall sie zur Zeit des Verkaufes der Eisen
bahn bzw. dem Schiffe noch nicht iibergeben war, so ist der Kaufer be
rechtigt, den Vertrag fUr ungiiltig zu erklaren und yom Geschii.fte ohne 
weiteres zuriickzutreten. Die Geltendmachung eines Schadenersatz~ 
anspruches bleibt hiedurch unberiihrt. 

Linz, § 17, s. Graz. 
Mittel- und Siiddeutsche, § 22, s. Chemnitz: statt "abgeladen" "verladen". 
Prag, § 16: Als rollend, schwimmend bezeichnete Ware mull zur Zeit des 

Verkaufes bereits der Eisenbahn bzw. Schiffahrtsunternehmung zum 
Transport in der Richtung des Erfiillungsortes iibergeben sein. 

Stettin, § 5: Abgeladen: Ebenso. Rollend: Ebenso. 
Wien, I. P., § 20, s. Wien, § 19, 2. Ebenso fUr verladen und schwimmend. 

Dem Kaufer ist auf Verlangen nach Ablauf einer angemessenen Frist 
das Transportmittel bekanntzugeben. 

Rauhfutterhandler, § 3: Ware, welche abgeladen verkauft ist, mull 
zur Zeit des Verkaufes bereits verladen sein. Ware, welche schwimmend 
oder rollend verkauft ist, muLl zur Zeit des Verkaufes den Abladeort ver
lassen haben. 

Wiener Holz, § 17, s. Wien. 
Berliner Ziegelsteine, § 9: Ware, welche rollend oder schwimmend 

verkauft ist, mull zur Zeit des Geschaftsabschlusses bereits dem Fracht
fUhrer zur Beforderung iibergeben sein. 

Bremer Baumwollborse, § 79: Wenn Baumwolle als in Verladung be
griffen oder verladen verkauft worden ist, so sollen, wenn im Kaufvertrag 
das Schiff genannt worden ist, die Marke, wenn aber das Schiff nicht 
genannt ist, Schiffsnamen und Marke binnen obiger Zeit nach dem Tage 
des Kaufvertrages schriftlich aufgegeben werden. 

- -, § 82: Wenn im Kaufvertrag das Schiff genannt ist oder Baumwolle 
als in Verladung begriffen oder verladen verkauft worden ist, so soll 
darunter verstanden sein, dall das Schiff sich beim Abschlull des Kauf
vertrages im Verladungshafen befand oder bereits vor diesem gesegelt 
war. Wenn sich spater herausstellt, daLl das Schiff am Tage des Ver
kaufes der Baumwolle noch nicht im Verladungshafen angekommen 
war, so ist der Kaufer, sobald ihm diese Tatsache bekannt geworden ist, 
befugt, nach seiner Wahl entweder den Kaufvertrag gemall §§ 46 und 47 
ohne weiteres zu regulieren oder die Erfiillung durch Aufgabe von Baum
wolle zu verlangen, die mit einem Schiffe verladen ist, das beim AbschluLl 
des Kaufvertrages von dem Verladungshafen gesegelt war oder sich in 
diesem befand. 

Schwimmend 
Inns bruck, § 19: "Schwimmend" oder "an Bord" verkaufte Ware muLl 

zur Zeit des Abschlusses auf dem Fahrzeug bereits eingeladen sein. 
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Wien, § 19: Ebenso. 
Berlin, § 35: Ware, welche als schwimmend verkauft ist, mull zur Zeit 

des Verkaufes den Abladeort verlassen haben. 
Budapest, § 13: Ebenso. 
BresIau, s. Rollend. 
Cottbus, s. Rollend. 
Flensburg, § 14, s. Stettin. 
Flensburger Getreide, § 16: Ebenso. 
Graz, s. Rollend. 
Linz, s. Rollend. 
Stettin, § 5: Schwimmend: Die Ware mull zur Zeit des Verkaufes ver· 

laden und die Verladedokumente darliber ausgestellt sein. 
Wien, 1. P., § 20, s. Rollend. 
Rauhfutterhandler, s. Rollend. 
Bremer Baumwollborse, § 79: Wenn die Ware als schwimmend verkauft 

ist, so mull das Schiff gesegelt sein. 
- -, § 101, fur Cif·Kontrakte: Ebenso. 
- -, § 90: Verkaufe von landender Baumwolle sind als Verkaufe auf Ankunft 

anzusehen. 
Ostindische und chinesische Baumwolle, § 79, 5, s. § 79: "Wenn ..• 
~ aufgegeben werden." 
Wiener Hob, § 17, s. Wien. 
Hamburger Koionialwaren, § 37: Bei Verkaufen von schwimmenden 

oder abzuladenden Waren ist der Verkaufer verpflichtet, dem Kaufer 
den N amen des Schiffes, mit dem die Ware verladen ist oder werden solI, 
sowie das Datum des Konnossements und die Marke der Ware beim 
Geschaftsabschlull aufzugeben oder, falls ihm diese nicht bekannt sind, 
dieselben nachzuliefern, sobald sie zu seiner Kenntnis gelangen, wie liber· 
haupt alle in bezug auf die Erfiillung des Vertrages eintreffenden Mit· 
teilungen sofort dem Kaufer schriftlich bekanntzugeben sind. 

Hamburger Harz, § 36, s. Kolonialwaren, § 37, mit Zusatz: Unwesent· 
liche Abweichungen im Namen des Schiffes und in den Marken und 
Nummern prajudizieren nicht. 

Hamburger Gummi, § 4, s. Kolonialwaren. 
- -, § 8: Bei Abschliissen liber schwimmende Ware oder auf Abladung 

libernimmt der Verkaufer die Verpflichtung, dasjenige Quantum voll 
auszuliefern, das er gegen den fraglichen Kontrakt seIber erhalt, doch 
soIl der Kaufer nicht gehalten sein, mehr als die kontraktliche Ware zu 
empfangen. Bei Teillieferungen aus schwimmenden oder abzuladenden 
Partien ist das Abladegewicht der ganzen Partie mallgebend und pro 
rata auf die kontrahierte Menge zu verteilen. 

Bei Abschliissen liber schwimmende Partien ist das abgeladene Gewicht 
mallgebend. 

Hamburger Drogen, § 36, s. Kolonialwaren. 
Hamburger Kaffee, § 16: Verkaufe von schwimmenden oder abzuladenden 

Kaffees ist der Verkaufer verpflichtet, zum vollen Verkaufswert zu ver· 
sichern sowie dem Kaufer usw., s. Kolonialwaren. 

Wiener Kaffee, s. auch unter "Muster". 
- -, § 7, s. Koionialwaren, § 37, ohne Ietzten Satz: wie liberhaupt .... 
- -, § 8: Abzuladende oder schwimmende Kaffees reisen, sofern nichts 

anderes vereinbart ist, stets fur Rechnung und Gefahr des Kaufers. 
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Segelnd 

Innsbruck, § 19: 1st die verkaufte Ware als segelnd oder schwimmend 
nach bezeichnet worden, so mull das Fahrzeug bereits unterwegs sein. 

Wien, § 19: Ebenso. 
Wiener Holz, § 17: Ebenso. 

Ladend 

Wien, 1. P., § 20: Die Bezeichnung ladend bedeutet, daJl im Zeitpunkt des 
GeschaftBabschlusses mit der Einladung der Ware im Ladehafen begonnen 
worden sein muJl. 

Bahnstehend 

Breslau, § 11: Ware, die als bahnstehend verkauft wird, muJl im Ankunfts
oder Abgangswaggon dastehen. 

Cottbus, s. Rollend. 
Rauhfutter, § 2: tJber "bahnstehend" verkaufte Ware hat der Kaufer 

innerhalb 12 Werktagsstunden zu verfiigen. 
Ebenso Gemiise, Kartoffeln. 

Gemeinsame Wiener Bestimmung 

Wenn die Ware als rollend, schwimmend, segelnd, an Bord, schwimmend 
nach verkauft wird, ist der Kaufer berechtigt, yom Verkaufer die Bekannt
gabe der Nummer des Waggons oder die Bezeichnung des Fahrzeuges 
zu verlangen. Wenn der Verkaufer diesem Verlangen nicht binnen 8 Tagen 
nachkommt, kann der Kaufer ihn als im Lieferverzug befindlich betrachten 
undgemaJl §§ 50 ff. vorgehen. 

Wiener Holz, § 17: Ebenso. 

q) Auf Ankunft 
Als Beispiel einer indirekten Angabe der Erfiillungszeit ist noch 

der Vertrag mit der Klausel "auf Ankunft" zu betrachten. Es werden 
hier Angaben iiber die Verladung gema.cht, aber diese Angaben beziehen 
sich nicht auf den Erfiillungsort. Erfiillungsort ist der Ankunftshafen 
und an diesem findet die maBgebliche Vbergabshandlung statt. Der 
Kaufer bnn sich lediglich aus den Angaben, die ihm wie in den friiheren 
Klauseln der Verkaufer machen muB, die ungefahre Ankunftszeit der 
Ware errechnen. Da Erfiillungsort der Ankunftshafen ist, trifft die 
Transportgefahr und natfirlich auch die Gesamtheit der Kosten des 
Transportes den Verkaufer. Hingegen hat der Kaufer die Ware abzu
nehmen, wenn sie ankommt und so, wie sie ankommt. Allerdings ist, 
wenn die Ware beschadigt ankommt, der Verkaufer dem Kaufer zum 
Ersatz des Schadens verpflichtet, ein Refiisierungsrecht steht dem Kaufer 
aber nicht zu und selbstverstandlich auch kein Recht auf Nachlieferung 
ffir den Fall des Verlustes der Ware. Denn er hat ja nur gekauft ffir 
den Fall, daB die Ware ankommt. Gerade das Fehlen des Rechtes auf 
Nachlieferung scheidet den Vertrag "auf Ankunft" von dem gewohn
lichen Lokogeschaft. Die Vertrage seIber schranken jedoch die Haftungen 
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je nach der wirtschaftlichen Starke des einen oder anderen Partners 
in mehr oder weniger starkem MaB ein. 

Die Usanzen auBern sich zu den Einzelfragen nicht, weshalb an 
dieser Stelle nicht weiter auf den Inhalt des Arrival-Kontraktes ein
gegangen werden kann 1). 

In den 3 Usanzen, in denen ich die Klausel fand, ist lediglich fest
gelegt, daB bei Verkaufen "auf Ankunft" die Zeit der Ankunft der Ware 
am Bestimmungsort als Liefertermin vereinbart ist. 

Es heiBt in den Usanzen: 
Innsbruck, § 19: Unter Verkaufen "auf Ankuuft" sind solche verstanden. 

bei denen die Zeit der Ankunft der Ware am Erfnllungsort als Lieferungs
termin vereinbart wurde. 

Wi en, § 19: Bei Verkaufen auf Ankunft gilt die Zeit der Ankunft der Ware 
am Bestimmungsort als Liefertermin vereinbart. 

Wiener Hob. § 17, s. Wien, § 19. 
Bremer Baumwollborse, § 78: Verkaufe auf Ankunft sind solche, 

bei denen die Zeit oder Art der Abladung bzw. die geschehene Abladung 
oder die stattfindende Entloschung der BaumwoUe vereinbart worden 
ist und die Ablieferung nach Ankunft stattzufinden hat. 

In den Wiener Woll-Usanzen findet sich dann noch die Klausel 
"nach der Schur" und wird dort folgendermaBen ausgelegt: 

1st ein GeschaftsabschluB auf Lieferung "nach der Schur" erfolgt, 
so haben die Lieferung und die Vbernahme langstens binnen 14 Tagen 
nach Empfang der Anzeige. daB die W oUe fertig sei, zu erfolgen. 

r) Anschlie1lende Lieferung 
Die Klausel "anschlieBende Lieferung" will besagen, daB in 

der Fortfiihrung der Geschii.ftsbeziehungen keine Unterbrechung ein
treten solI. Daher hat der Verkaufer, wenn friiher in Raten sukzessiv 
geliefert wurde, auch weiterhin in der gleichen Art zu liefern, und der 
Kaufer hat in der gewohnten Art zu empfangen. 

Die Klausel findet sich in den Wiener Papier- und Baumwollusanzen 
mit folgender Auslegung: 
Wiener Baumwollgarne, § lO: Lautet ein AbschluB auf anschlieBende 

Lieferung an einen frnheren AbschluB, so ist er in annahernd gleichen 
Raten wie der unmittelbar vorangegangene zu Hefern bzw. zu nbernehmen. 

Wiener Baumwollstreichgarne, § lO: Ebenso. 
Wiener Papiergarne. § 8: Ebenso. 

vu. Klauseln·· fiir die Zahlungsbedingungen 
a) Rabatt. Skonto. Diskont 

tJber die in den Usanzen zwar nicht erlauterten Begriffe Rabatt, 
Skonto und Diskont scheint mir an dieser Stelle eine kurze Betrachtung 

1) Vgl. dazu Hellauer: a. a. 0., § 113/114. 
Bouffier, Kaufvertragsklauseln 10 
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erforderlich, da vielfach Irrtiimer und Ungenauigkeiten in ihrer Auslegung 
(so auch bei Zander) vorkommen. 

Der Rabatt ist ein PreisnachlaB. Gewahrt wird er entweder im 
nachhinein als Konsum- und als Treurabatt oder in seinen sonstigen 
Formen (Grossisten-, Akzept- usw. -Rabatt) im vorhinein1). Mit dem 
vereinbarten Zahlungsziel oder der Falligkeit des Preises hat er nicht 
das geringste zu tun. 

Der Skonto ist eine Vergiitung fiir Friiherzahlung. Er ist nicht 
gleich dem Diskont, sondern er schlieBt diesen ein. Der Skonto wird 
gewahrt, wenn dem Kaufer die Moglichkeit der Inanspruchnahme eines 
Kredites gegeben ist bzw. der Preis iiberhaupt nur als Zielpreis erstellt 
ist, er aber entweder sofort bei Vbergabe der Ware oder innerhalb einer 
bestimmten Kassafrist Zahlung leistet. Der Skonto muB daher um
fassen: 

1. Die Zinsen fiir die Zeit der Friiherzahlung (Diskont); 
2. die Risikopramien fiir aIle mit der Kreditierung verbundenen 

Risiken (Dubiosen-, Valuta-, Geldwert-, Preis- usw. -Risiko); 
3. eine Entschadigung fiir den durch das Fehlen des Kapitals in 

der Unternehmung entgangenen Gewinn. 
Das sind Faktoren, die man im Verhaltnis zur Zeit teils als fix, 

teils als proportional bezeichnen kann. Daher ist es klar, daB der Skonto 
bei Vberschreitung der Kassafrist nicht entsprechend der Zeit der dann 
doch noch erfolgenden Friiherzahlung herabgesetzt werden dad, daB 
der Verkaufer vielmehr hochstens sich zu einer Vergiitung in Rohe 
des Diskonts, der lediglich von der Zeit allein abhangig ist, fiir die noch 
ausstehende Zeit verstehen kann. Eine Verpflichtung dazu trifft den 
Verkaufer aber nicht. 

Das Wesen des Diskonts diirfte damit bereits geklart sein. Er 
ist lediglich Zinsenvergiitung, die bei Zahlung innerhalb der Kass8.
fristen fiir die noch ausstehende Zeit eben dieser Kassafrist (nicht 
etwa fiir die Kreditdauer) oder bei einer sonstigen Friiherzahlung dem 
Kaufer gewahrt wird. 

b) Netto Kasse gegen Faktura (s. dazu "Netto Kasse") 
Die Klausel "netto Kasse gegen (oder nach Empfang der) Faktura" 

verpflichtet den Kaufer zur Vorleistung. Nach Erhalt der Faktura 
hat er Zahlung, ohne zum Abzug eines Skontos berechtigt zu sein (siehe 
dazu: Netto Kasse - Kasse), zu leisten, und der Verkaufer ist nach 
herrschender Ansicht zur Absendung bzw. zur Aushandigung der Ware 
nicht vor Eingang des Fakturenbetrages verpflichtet. Diese Auffassung 
vertreten die Mainzer und Stettiner Weinusanzen sowie Gutachten der 

1) Vgl. dazu Hellauer: a. a. 0., § 101. 
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Handelskammern Berlin (April 1922) - ein gegenteiliges Gutachten 
vom November 1920 diirfte damit iiberholt sein -, Frankfurt (De
zember 1920); ein Gutachten der HandeIskammer Dresden (Mai 1921) 
auBert sich dahin, daB der Kaufer sofort nach Eingang der Faktura 
Zahlung zu leisten habe, der Verkaufer aber Faktura und Ware gleich
zeitig auf den Weg bringen miisse. AIteren-Gutachten der HandeIs
kammer Berlin (1910) diirfte damit eine weitergehende Bedeutung nicht 
zukommen. Die Mehrzahl der iibrigen Guta.chten steht auf dem Stand
punkt, daB die Absendung der Ware erst bei Eingang des Fakturen
betrages zu erlolgen habe. 

Wenn auch ein einheitliches Urteil iiber diese Frage auf Grund 
all dessen sich nicht fallen laSt, so kann doch kein Zweifel dariiber be
stehen, daB der Verkaufer die Ware mindestens bereits versandbereit 
auf Lager haben muB. Denn durch das Ausstellen der Faktura driickt 
der Verkaufer seine Versandbereitschaft aus. Ein Guta.chten der HandeIs
kammer Sagon (Mai 1921) sagt: 

Die Bereitschaft zum Versand bildet die V oraussetzung zur Zahlungs
pflicht des Kaufers. 

Ebenso auBert sich ein Gutachten der HandeIskammer Magdeburg 
vom Marz 1927. 

Ob die Ware bereits versandt sein muB, wird je nach den in den 
einzelnen Branchen geltenden Handelsgebrauchen entschieden werden 
miissen. Die Usanzen geben iiber diese Einzelfragen keinen AufschluB. 
Es heiSt dort: 
Flensburg, § 43: Bei Geschaften die "netto Kasse gegen Faktura", "Kasse 

gegen Faktura" geschlossen sind, hat weder der Kaufer noch der Ver
kaufer eine Vorleistungspflicht. Die Abwicklung der Geschafte erfolgt 
Zug um Zug. 

Mainzer Wein, § 31: Bei einem Verkauf "netto Kasse gegen Faktura" 
ist der Kaufer verpflichtet, die Ware vor der Absendung bei Vorzeigung 
der Rechnung zu bezahlen, der Verkaufer dagegen berechtigt, den Versand 
bis nach Eingang des Kaufpreises hinauszuschieben. 

Stettiner Wein, § 30: Ebenso. 
Mainzer Wein, § 31: Kassageschafte sind solche, bei denen Zahlung sofort 

nach Empfang der Rechnung ohne Abzug zu erfolgen hat. 

c) Netto Kasse - Kasse 
Allgemein besagen beide Klauseln, daB bei Ablieferung der Ware 

Zug um Zug Zahlung zu leisten ist. Sie unterscheiden sich zunachst 
nach der allgemeinen Ansicht der Gutachten dadurch, daB bei dem 
Verkauf "netto Kasse" ein Recht auf Abzug eines eventuellen Skontos 
dem Kaufer nicht zusteht, wahrend ihm beim Kauf "gegen Kasse" 
dieses Recht gegeben ist. Das sprechen auch die Flensburger Usanzen 
ausdriicklich aus. 

10· 
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Ob aber bei den Klauseln auch ein Unterschied hinsichtlich der 
Zahlungszeit besteht, wie dies bei der verschiedenen Auslegung der 
Klauseln beziiglch des Skontos anzunehmen ware, laBt sich nicht ein
heitlich beurteilen. In den Breslauer Gutachten ist die Auffassung ver
treten, daB die Klausel "netto Kasse" den Kaufer zur sofortigen Zahlung 
Zug urn Zug verpflichte, ohne Gewahrung einer Kassafrist (Gutachten 
von 1902 und 1909); ebenso auBert sich ein Frankfurter Gutachten 
vom Februar 1920, wahrend Gutachten der Handelskammern Berlin 
(November 1919) und Magdeburg (Juli 1927) auch bei der Klausel "netto 
Kasse" dem Kaufer eine Kassafrist nach dem in der betreffenden Branche 
iiblichen Zahlungsziel zugestehen. 

Ist lediglich "gegen Kasse" verkauft, so ist nach der allgemein 
herrschenden Auffassung Zahltmg innerhalb der bedungenen oder 
brancheniiblichen Kassafrist zu leisten. 

Die fiir die Klausel "netto Kasse" geltende Bedeutung kommt 
auch der Vereinbarung "Zahlung gegen Obergabe der Ware" gleich; 
in beiden Fallen handelt es sich um ein Zug-um-Zug-Geschaft. 

Da eine Vorleistungspflicht des Kaufers nicht besteht, ist der Ver
kiufer auch nicht berechtigt, den Rechnungsbetrag durch Nachnahme 
zu erheben. Denn der Kaufer hat das Recht, beim Zug-um-Zug-Geschaft 
zunachst die Ware zu besichtigen, bei einer Nachnahme ist ihm diese 
Moglichkeit genommen. Der Kaufer kann also in solchen Fallen eine 
Nachnahmesendung zuriickweisen. Das bestatigt auch ein Gutachten 
der Handelskammer Oppeln (Juli 1909). 

Bezahlt der Kaufer bei Vertragen mit diesen Klauseln statt in Bar
geld in Schecks oder tJberweisungen, so miissen diese spatestens an dem 
fiir die Kassazahlung bedungenen Termin fallig sein (Wiener Baumwoll
usanzen). 

In den Usanzen findet sich folgende Darstellung: 
Cottbus, § 35: Bei vereinbarter Zahlung "gegen netto Kasse" hat die 

Zahlung Zug um Zug (gegen Ubergabe der Ware) zu erfolgen; auch wenn 
vorhergehende Sendungen an den Kaufer ohne Zahlung ausgeliefert wurden, 
bleibt dem Verkaufer das Recht gewahrt, Zahlung bei Ubergabe zu ver
langen. 

Flensburg, § 43: Netto Kasse heiBt: Bezahlung ohne Skontoabzug, Kasse 
heiBt: Bezahlung mit oder ohne Skontoabzug, je nach Vereinbarung. 
rst keine Vereinbarung getroffen, dann darf kein Skonto abgezogen werden. 

Halle, § 24: Der Kaufer gegen Kasse verkaufter Ware kommt ohne Mahnung 
in Verzug, wenn ihm die Ware ubersandt worden ist und er nach Empfang 
oder nach Ablauf eines vereinbarten Zahlungszieles die Kasse nicht ein
gesandt hat. 

Kiel, § 11: rst Barzahlung vereinbart, so hat der Kaufer dem Verkaufer 
den Rechnungsbetrag in bar einzuhandigen. 

Wiener Borse, § 42: Wenn Zahlung bei Ubergabe vereinbart ist, hat die 
Zahlung bei Ubergabe gegen Uberreichung der Faktura, und zwar im 
Zweifel in barem zu erfolgen. Der Verkaufer kann bei Teilubergabe die 
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Bezahlung des auf den ubergebenen Teil entfallenden Kaufpreises ver· 
langen. 

Wiener Holz, § 38, s. Wiener Borse, § 42. 
Wiener Baumwollstreichgarne, § 14: Unter Kassazahlung ist zu ver

stehen: Zahlung in Bargeld, Girouberweisung, Schecks auf Bankplatze, 
Postsparkassen oder sonstige Anweisungen. Schecks und Anweisungen 
miissen jedoch spatestens an dem fur Kassazahlung bedungenen Termin 
fallig sein. 

Wiener Baumwollgarne, § 13: Ebenso. 
Berliner Seife, § 7: 1st Kassazahlung vereinbart, so hat die Zahlung 

ohne Abzug sofort nach Empfang der Ware zu erfolgen. 
Berliner Drogen, § 14: 1st Kassazahlung vereinbart, so kann Barzahlung 

bei Ablieferung der Ware gefordert werden, bei monatlicher Abrechnung 
sofort nach Zustellung des Monatsauszuges. 

Berliner Haute, Felle, § 3: In Fallen, in denen der Kaufer das Recht 
hat, entweder gegen Kasse unter Abzug eines Kassaskontos oder unter 
Inanspruchnahme eines Zieles zu kaufen, beginnt die Lauffrist des Zieles 
mit dem Tage der Faktura. 

Mainzer Wein, § 30: Bei der Bedingung "Zahlung nach Erhalt der Ware" 
hat die Zahlung unmittelbar nach der sofort vorzunehmenden PrUfung 
und Richtigbefund zu erfolgen. 

In den Usanzen der Bremer Baumwollborse findet sich unter 
den Bestimmungen des Cif·Geschaftes die Klausel: Kasse bei Ankunft 
mit folgender Bestimmung: 

§ 107: Der Kaufvertrag, in dem die Klausel "Kasse bei Ankunft" 
vereinbart ist, gilt als aufgehoben, wenn die verkaufte Partie und das 
Schiff, das die Partie an Bord hatte, infolge hoherer Gewalt den Bestim. 
mungshafen nicht erreicht, vorausgesetzt, daB der Verkaufer bereits 
vor dem Verlustfall die Faktura oder eine sonstige schriftliche Aufgahe 
uber Marke und Schiffsname bzw. die Details der Durchkonnossemente 
an den Kaufer abgesandt hat. Der Verkaufer hat jedoch in diesem FaIle 
den gemaB § 113 versicherten imaginaren Gewinn ffir Rechnung des 
Kaufers eiuzuziehen. 

d) Prompte Zahlung 
Die Klausel "prompte Zahlung" ist ebenfalls als Kassakondition 

anzusehen und bedeutet, daB der Kaufer nach Erhalt der Ware in einer 
bestimmten, kurz bemessenen Frist (Promptfrist) Zahlung zu leisten hat. 

Kodifiziert findet sich die Klausel lediglich in den Wiener Usanzen 
und hat dort folgenden Inhalt: 
Wien, § 42: Wenn prompte Zahlung vereinbart ist, hat sie binnen 24 Stunden 

zu erfolgen. 
Wiener Holz, § 38: Ebenso. 

e) Zahlung durch Akkreditiv 
1st "Zahlung durch Akkreditiv" vereinbart, so ist der Kaufer ver

pflichtet, dem Verkaufer ein Akkreditiv bei einer vereinbarten bzw. 
einer als vertrauenswiirdig anerkannten Bank derart zu erstellen, daB 
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der Verkaufer bei Vorlage der im Vertrage vereinbarten Dokumente 
Zahlung erlangen kann. 

Der Verkaufer will sich hiedurch vor allem vor dem Risiko der 
Annahmeverweigerung der Ware durch den Kaufer sichern. Daher ist 
das Akkreditiv derart zu erstellen, daB eine nachtragliche Anderung 
nicht mehr moglich ist, das heiBt der Kaufer hat das Akkreditiv unwider
ruflich zu erstellen, eine andere Erstellung gibt dem Verkaufer keine 
unbedingte Sicherheit. Einen anderen Standpunkt vertritt ein Gutachten 
der Handelskammer Berlin (Dezember 1921), das der Ansicht ist, daB 
die Stellung eines unwiderruflichen Akkreditivs einer besonderen Verein
barung bediirfe, daB nur aus dem Parteiwillen zu entnehmen sei, ob 
ein widerrufliches oder ein unwiderrufliches Akkreditiv zu erstellen sei. 
Unbedingt steht der Parteiwille an erster Stelle, aber wo er nicht zu 
ermitteln ist, nicht einheitlich festgestellt werden kann oder sich keine 
gegenteilige Vbung herausgebildet hat, muB wohl nach dem allgemeinen 
Siune der Klausel, wie oben dargestellt, die Erstellung eines unwider
ruflichen Akkreditivs als vereinbart gelten. Das bestatigen auch die 
Usanzen, in denen die Kla.usel "Zahlung durch Akkreditiv" enthalten ist. 

DaB der Kaufer verpflichtet ist, den Verkaufer selbst oder durch 
die Zahlstelle von der Erstellung des Akkreditivs derart gleichzeitig 
zu verstandigen, daB die Vorlage der Dokumente dortselbst fristgemaB 
erfolgen kann, bedarf keiner weiteren Erorterung1). 

Die Kosten des Akkreditivs gehen zu Lasten des Kaufers. Das 
sagen einstimmig die Usanzen, geht aber auch ohne weiteres aus den 
Vorschriften des Gesetzes hervor, nach denen die Kosten der Zahlung 
den Kaufer treffen. Die Akkreditiverstellung ist, wenn auch nicht selbst 
Zahlung, so doch ein Mittel zur Erwirkung der Zahlung und die dalnit 
verbundenen Kosten sind Kosten der Zahlung, treffen also den Kaufer. 

Erstellt der Kaufer ohne Verschulden des Verkaufers das Akkreditiv 
nicht oder nicht vereinbarungsgemaB, so stehen dem Verkaufer die 
gleichen Rechte wie bei einem Zahlungsverzuge zu. Das gilt auch, wenn 
da.s Akkreditiv zwar erstellt wurde, aber die Honorierung durch die 
Zahlstelle unterbleibt. 1m einzelnen kann auf die Usanzen selbst ver
wiesen werden. 
Wien, § 42: Wurde Zahlung durch Akkreditiv vereinbart, so ist das Akkre

ditiv, sofern niehts anderes vereinbart ist, in vertragsmiiBiger Art binnen 
8 Tagen unwiderruflieh fUr die Dauer des Liefertermins zu erstellen. Wird 
das Akkreditiv nieht reehtzeitig oder vertragswidrig erstellt, kann der 
Verkaufer den Kaufer als zahlungssaumig betraehten und gegen ihn gemiUl 
§ 50ff. vorgehen. Die Kosten des Akkreditivs hat der Kaufer zu tragen. 

Wien, 1. P., § 49: Ein Akkreditiv mull ausdriicklieh vereinbart werden 
und ist zeitgerecht sowie derart zu erstellen, dall die Honorierung der 
Aufgabsdokumente bei deren Vorweisung anstandslos erfolgen kann. 

1) Vg1. dazu Oberparleiter: Das dokumentare Akkreditiv, S.8ff. 
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Beim .Abgang einer anderen Vereinbarung ist die .Aufforderung des Ver
kaufers zur Erteilung eines .Akkreditivs einerKiindigung gleichzuhalten. 
Unterlallt der Verkaufer diese .Aufforderung oder gibt er hiebei nicht 
die Zahlstelle bekannt, so kann er lediglich die Bezahlung der rechtzeitig 
gelieferten Ware am W ohnort des Kaufers gegen .Aufgabsdokumente 
verlangen. Der Kaufer hat fur die rechtzeitige Verstandigung des Ver
kaufers von der .Akkreditierung durch die Zahlstelle zu sorgen. 

Die Kosten des .Akkreditivs hat der Kaufer zu tragen. 
Die unterbliebene oder vertragswidrige Erstellung des .Akkreditiv8 

sowie die trotzdem unterbliebene Honorierung geben dem Verkaufer 
die gleichen Rechte wie bei einem Vertragsbruch. 

Wiener Holz, § 39, s. Wien, § 42. 

f) Zahlung (Kasse) gegen Dokumente 
Bei den mit dieser Klausel abgeschlossenen Vertragen trifft den 

Kaufer die Verpflichtung, bei Vorlegung der Dokumente Zahlung zu leisten. 
Es besteht also hier eine Vorleistungspflicht des Kaufers, sofern man die 
"Obergabe der Dokumente als Ersatziibergabe und nicht als symbolische 
"Obergabe betrachtet. Die "Obergabe der Dokumente ersetzt die der Ware; 
natiirlich bilden immer noch Gegenstand des Vertrages die Ware und 
nicht die Verladungsdokumente, weshalb dem Kaufer selbst bei ordnungs
maBigen Dokumenten, aber nicht vertragsmaBiger Ware alle aus einer 
vertragswidrigen Leistung des Verkaufers zustehenden Rechte erhalten 
bleiben. Das erwahnen die Breslauer Usanzen ausdriicklich mit den 
Worten: "Dem Kaufer bleibt in jedem Falle das Recht der ganzen oder 
teilweisen Riickforderung des Kaufpreises vorbehalten." 

Der Kaufer hat lediglich bei Vorlage der Dokumente Zahlung zu 
leisten. Einen anderen Standpunkt nehmen die Londoner Metallusanzen 
ein, nach denen die Zahlung erst bei .Ankunft des Dampfers bzw. bei 
Lieferungsbereitschaft zu leisten ist. In den deutschen Usanzen ist 
diese Auffassung nirgends vertreten. Es wird im Gegenteil ausdriicldich 
darauf hingewiesen, daB der Kaufer nicht das Recht habe, die Zahlung 
bis nach Besichtigung der Ware hinauszuschieben1). 

Es soll durch den AbschluB mit dieser Klausel zweierlei erreicht 
werden; einmal soIl dem Verkaufer schon vor Eintreffen der Ware der 
Gegenwert zugehen, es soll also die Zeit der Bindung seines eigenen 
Kapitals abgekiirzt werden, es soll aber ferner dem Kaufer die Moglichkeit 
gegeben werden, mit Hille der Dokumente die Ware noch vor ihrem 
Eintreffen weiterzuverauBern und so ebenfalls iiberfliissige Kapital
bindurigen und Lagerkosten zu vermeiden. 

Zahlung bei Vorlage der Dokumente will besagen, daB kurze Zeit 
nach der Vorlage die Zahlung zu leisten ist. Es soll dem Kaufer die 
Gelegenheit zur Beschaffung der Mittel gegeben werden, weshalb die 

1) Hamburger Usanzen fUr Harz usw.; Zander, S. 30. 
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Usanzen dem Kaufer zumeist eine Zahlungsfrist von zirka 24 Stunden 
zubilligen. Zahlt er naeh Ablauf dieser Frist nieht, so stehen dem Ver
kii.ufer die bei einem Zahlungsverzug iiblichen Rechte zu; vielfaeh behalt 
er sich aueh das Eigentum an der Ware bis zur Zahlung vor. Die Cott
buser Usanzen legen der Klausel "Kasse gegen Dokumente" allgemein 
diese Bedeutung eines Eigentumsvorbehaltes bis zur Bezahlung bei. 
Die iibrigen Usanzen stehen zum groBten Teil auf einem anderen Stand
punkt. Es wird diese Frage bei der Klausel "Kasse gegen Duplikat" 
noch erortert werden. 

Den Verkaufer anderseits trifft die Verpflichtung zur Vorlage 
ordnungsgemaBer Dokumente, und nur gegen solche braucht der Kaufer 
Zahlung zu leisten. Unter den Dokumenten wird im Seeverkehr Kon
nossement, eventuell Versicherungspapiere und zumeist eine Faktura 
verstanden, im Binnenverkehr Ladeschein oder Frachtbriefduplikat 
bzw. Aufnahmeschein und zumeist Faktura. 

Diese Dokumente (auBer der Faktura) miissen von einer offentliehen 
Transportanstalt (s. Wiener Usanzen) oder einer als vertrauenswiirdig 
anerkannten Bahn- oder Schiffahrtsunternehmung (s. Budapester 
Usanzen) ausgestellt sein, widrigenfalls sie nicht als ordnungsgemaB 
anzusehen sind. Die Dokumente gelten auch dann nieht als ordnungs
gemaB, wenn sie auf eine andere als die vertragsmaBige Ware lauten. 

Der Kaufer braueht ferner auch dann keine Zahlung leisten, wenn 
ihm bis zum Ablauf der Nachfrist ein Gutachten der Sachverstandigen 
bekannt wird, nach dem er nicht verpflichtet ist, die Ware zu iibernehmen. 
SchlieBlich kann er sich durch den Beweis der Mangelhaftigkeit der Ware 
von der Pflicht zur Zahlung befreien 1). 

Der Verkaufer hat die Dokumente dem Kaufer an dessen Wohnsitz 
oder nach ausdriicklicher Vereinbarung bei einem im Vertrage oder 
nachtraglich ausdriicklieh benannten Treuhander zur Einlosung vorzu
legen 2). 

Die Usanzen auBern sieh folgendermaBen: 
Breslau, § 31: 1st "Kassa gegen Duplikat" oder "Kassa gegen Dokumente" 

vereinbart, so gilt folgendes: 
1. Der Kaufer hat die Duplikate (Dokumente) unverzuglich, spiitestens 

aber innerhalb 24 Stunden nach der Vorlegung aufzunehmen. 
2. Kommt der Kaufer mit der Aufnahme der Dokumente in Verzug, 

so betragt die zu stellende N achfrist 24 Stunden. 
3. Der Kaufer darf die Aufnahme verweigern, wenn 
a) ausweislich der Dokumente eine andere als die verkaufte Ware ge

liefert ist, 

1) Staub: Kommentar, Anm. 127, zu § 377. 
B) Gutachten der Handelskammer Berlin, Dezember 1919, der Magde

burger Handelskammer, Februar 1924. 
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b) ihm bis zum Ablauf der Nachfrist das Ergebnis einer ordnungs
miiJligen Begutachtung durch die Sachverstandigen der Vereinigung 
bekannt wird, dem zufolge er zur Obemahme der Ware nicht verpflichtet ist. 

c) die Einlosung nichtdeutBcher Dokumente in Frage steht, deren 
Aufnahme dem Kaufer zur Zeit der Vorlegung noch nicht zugemutet 
werden kann. 

4. Zu einer Aufrechnung und zu Abziigen ist der Kaufer nicht berechtigt. 
5. Dagegen bleibt ihm in jedem Falle das Recht der ganzen oder teil

weisen Riickforderung des Kaufpreises vorbehalten. 
6. Die Rechte aus § 326 .B.G.B. stehen dem Verkaufer nur hinsichtlich 

des Postens zu, mit dessen Bezahlung der Kaufer nach Vorlegung der 
Dokumente im Verzug ist. 1m iibrigen verbleibt es bei der Vorschrift 
des § 29 mit der MaJlgabe, daJl der Verkaufer die dort vorgesehene Akkre
ditivstellung bzw. anderweitige Sicherheit schon nach Ablauf der Nachfrist 
verlangen kann. 

Breslau, § 31 a): MaJlgaben fUr die eventuelle Riickforderung des Kauf
preises. 

-, § 31 b): Der Verkaufer ist berechtigt. die Ware mit seiner Unterschrift 
und an seine Adresse nach der aufgegebenen Bestimmungsstation zu 
verladen, In diesem Fall ist dem Duplikatfrachtbrief ein Freigabeschein 
fUr die Giiterabfertigung beizufiigen. Doch haRet der Verkaufer dem 
Kaufer fUr alle Unkosten, die sich aus der gewahlten Art der Frachtbrief
ausstellung ergeben. 

Cottbus, § 35: Kasse gegen Frachtbriefduplikat oder gegen Dokumente 
bedeutet Vorleistung. Frachtbriefduplikat bzw. Dokumente miiBsen bei 
Andienung sofort bezahlt werden. Bis zur Bezahlung bleibt die Ware 
Eigentum des Verkaufers. Qualitatsdifferenzen bleiben jedenfaJIs der 
Arbitrage vorbehalten. 

Danzig, § 20 (Zahlung gegen Dokumente): Falls die Zahlung gegen Duplikat
frachtbrief, Ladeschein. Lagerschein, tJberweisungsschein usw. vereinbart 
wurde, ist der Kaufer verpflichtet, bei erster Vorzeigung des Dokumentes 
den Kaufpreis in bar zu zahlen. 

Lagerscheine miiBsen yom tatsachlichen Lagerhalter lastenfrei. mindestens 
aber 10 Tage lagerfrei und auf Kaufers Namen ausgestellt sein. 

Konnossemente miiBsen giriert sein. oder der Verkaufer mull eine ent
sprechende. das Giro ersetzende Erklarung abgeben. 

Dem Kaufer miiBsen samtliche iiber die verkaufte Ware ausgestellten 
Ladescheine (mit Ausnahme der beirn Frachtfiihrer befindlichen) aus
geliefert werden. 

Die Versicherungsurkunde mull den Rechnungsbetrag ohne Abzug 
der Fracht um 3% iibersteigen und von einer als erstklassig bekannten 
Gesellschaft ausgestellt sein. 

Halle, § 4. s. Magdeburg. 
Kiel. § 17: 1st Kasse gegen Duplikatfrachtbrief oder Kasse gegen Dokumente 

vereinbart, so ist derRechnungsbetrag innerhalb 24 Stunden nach Vor
zeigung der Dokumente oder des Duplikates zu zahlen. Falls Duplikat
frachtbrief oder Dokumente fehlen, ist der Rechnungsbetrag innerhalb 
24 Stunden nach Ankunft der Ware zu zahlen. 

Magdeburg, § 6: 1st Erfiillung (Zahlung) gegen tJbergabe des Ladescheines 
(Konnossements) vereinbart, so hat der Verkaufer dem Kaufer einen 
ordnungsmaJligen Ladeschein nebst Versicherungspolizze, deren Ver
sicherungswert den Fakturenwert einschlieJllich Fracht um 5% iibersteigen 
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muB und mindestens 3 aus der Ladung entnommene und vom Schiffer 
durch Versiegelung anerkannte Proben zu ubergeben. 

Mittel- und Suddeutsche, § 11: Falls Barzahlung gegen Duplikatfracht
brief, Konnossement, Lagerschein, ttberweisungsschein usw. vereinbart 
wurde, ist der Kaufer verpflichtet, bei V orzeigung den Kaufpreis in bar 
zu bezahlen. 

Rheinisch-Westfalische, § 46: Bei Cif-Geschaften ist Zahlung oder 
Akzept stets Zug um Zug gegen Vbergabe der ordnungsmaBigen Verladungs
und Versicherungspapiere zu leisten (bei C- und f-Geschaften gegen die 
Verladungspapiere). Werden solche Papiere bis 6 Uhr nachmittags vor
gelegt, so mUssen sie bis zum nachsten Mittag 12 Uhr bei dem Vorzeigenden 
aufgenommen sein. 

Stet tin, § 16: 1st "Kasse gegen Dokumente" vereinbart, so sind die Doku
mente dem Kaufer an einem Geschaftstage bis 12 Uhr mittags vorzulegen 
und bis 12 Uhr mittags des nachsten Geschaftstages zu begleichen. 

Stettiner Heringe, § 22: 1st Zahlung gegen Dokumente vereinbart, 
so hat der Verkaufer ordnungsmaBige Konnossemente oder Ladeschein 
oder Duplikatfrachtbrief, in ersteren beiden Fallen auch Versicherungs
polizze beizubringen. 

Konigsberger Heringe, § 13: Ebenso. 
Hamburger Harz, § 38: 1st Zahlung gegen Dokumente vereinbart, so 

dan der Kaufer sich dieser nicht bedienen, und zwar auch nicht zur Be
sichtigung der Ware bevor Zahlung geleistet ist, es sei denn, daB dies 
ausdrucklich vereinbart ist. 

Hamburger Drogen, § 38: Ebenso. 
Londoner Rohzink, § 6: Kasse gegen Vorlage der Dokumente: Ab Schiff 

geliefertes Zink ist erst zahlbar, wenn der Dampfer zollamtlich abgefertigt 
ist und angelegt hat. Bei Dampfern, bei denen auBergewohnlicher Verzug 
der Lieferung wahrscheinlich ist, ist Zahlung gegen Dokumente zu leisten, 
sobald das Zink zur Lieferung bereit ist; doch mull in solchen Fallen der 
Kaufer rechtzeitig vom Verkaufer die Dokumente abfordern, um in der 
Lage zu sein, ex Dampfer abzunehmen. 

- -, § 7: "Dokumente" bedeutet Konnossement oder Lieferschein, die 
der Genehmigung des Kaufers und im Streitfalle schiedsrichterlicher 
Entscheidung unterliegen, sowie Warrants eines offentlichen Lagerhauses, 
dessen N amen in der amtlichen Liste des Borsenausschusses verzeichnet ist. 

Londoner Blei, § 6: Ebenso, mit Zusatz: In allen Fallen mussen die 
Dokumente durch den Verkaufer dem Kaufer bzw. dem Empfanger vor
gelegt werden. 

- -, § 7: Wie Rohzink, § 7. 

g) Zahlung (Kasse) gegen Frachtbriefduplikat (Aufgabescbein, 
Rezepisse) 

Fiir diese Klauseln gelten die gleichen Erwagungen wie bei der 
Klausel "Kasse gegen Dokumente". Auch hier besteht die Vorleistungs
pflicht des Kaufers und die Verpflichtung des Kaufers zur recht
zeitigen Vorlage ordnungsgemaBer Dokumente. In den Usanzen sind 
die naheren Bestimmungen fiber die Einzelheiten getroffen. Von Interesse 
ist noch ein Gutachten der Magdeburger Handelskammer vom No
vember 1925, das fiir die OrdnungsmaBigkeit des Duplikates verlangt, 
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daB dieses im FaIle des Abschlusses mit der Klausel "bahnamtliches 
Gewicht der Abgangsstation" auch den Wagestempel tragen miisse. 
Fehlt dieser, so ist der Kaufer nicht zur Zahlung verpflichtet. 

Streitig ist, ob durch die Klausel "Kasse gegen Duplikat" ein 
Eigentumsvorbehalt des Verkaufers ausgedriickt wird. Zander schlieBt 
sich einem Breslauer Gutachten vom 30. Marz 1895 an, das feststellt, 
daB "nach dem in WestpreuBen geltenden Handelsgebrauch darunter 
auch zu verstehen sei, daB der Verkaufer sich das Eigentum der ab
gesandten Waren bis zum Eingang der Kasse vorbehalt". Die gleiche 
Auffassung vertreten auch die bereits erwahnten Cottbuser Usanzen. 
Der gegenteiligen Ansicht sind zwei Gutachten der Handelskammer 
Magdeburg. Das Gutachten vom 29. September 1924 stellt fest, daB 
im Kartoffelhandel die Klausel keinen ausdriicklichen Eigentums
vorbehalt enthalt, daB aber die Ansichten in den Kreisen des Kartoffel
handels dariiber auseinandergingen, weshalb zumeist gesondert ein den 
Eigentumsvorbehalt ausdriickender Zusatz im Vertrage enthalten ist. 
Fiir den Getreidehandel stellt sich das Gutachten vom 8. Dezember 1924 
auf den Standpunkt, daB die Klausel den Eigentumsvorbehalt nicht 
einschlieBt und daB daher der Kaufer berechtigt ist, falls die Ware vor 
dem Duplikat einlangt, iiber die Ware zu verfiigen. Die gleiche Auf
fassung ist einem Gutachten der Berliner Handelskammer (9374/1916) 
zu entnehmen. Dieser letzteren Auffassung wird man sich auch im 
Zweifel anschlieBen miissen. Denn es scheint zu weitgehend, Abmachungen 
iiber die Zahlungsbedingungen auch gleichzeitig dingliche Wirkung 
zuschreiben zu wollen. Der Verkaufer kann sich ja auf andere Weise 
durch Prazisierung des Eigentumsvorbehaltes sichern. Auf die Frage. 
ob ein Eigentumsvorbehalt an Waren, die zum Zwecke des Weiter
verkaufes vom Kaufer erworben wurden, moglich ist, soIl an dieser Stelle 
nicht eingegangen werden. 

Die Stettiner und Breslauer Usanzen geben dem Verkaufer zur 
Sicherung noch das Recht, die Ware an seine eigene Adresse zu senden. 
Will der Verkaufer aber gegen ein derartiges Duplikat Zahlung erlangen. 
so muB er mit dem Duplikat gleichzeitig ein an die Transportunternehmung 
gerichtetes tJberweisungsschreiben des Verkaufers vorgelegt und iiber
geben werden. Etwa dadurch entstehende Mehrkosten treffen den 
Verkaufer. 

Nach den Wiener und Linzer Usanzen kommt der Klausel "Kasse 
gegen Duplikat" auch noch eine weitergehende Bedeutung fiir die Haftung 
des Verkaufers zu. Der Verkaufer haftet namlich bei Sendungen inner
halb der Republik Osterreich fiir die Qualitat der verladenen Ware. 
FUr die Quantitat haftet er nur dann, wenn er die amtliche Abwage am 
Versendungsplatz unterlassen hat. Der Kaufer kann dann, allerdings 
auch nur auf Grund amtlicher Wiegescheine, Reklamationen erheben. 
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Nach den iibrigen Usanzen kommt diese weitergehende Bedeutung der 
Klausel nicht zu. 

1st "Zahlung gegen Duplikat bei Kaufers Bank" verabredet, so 
hat nach einem Gutachten der Berliner Handelskammer (28468/1919) 
der Verkaufer das Recht, yom Kaufer Akkreditiverstellung zu verlangen. 

In den Usanzen heiBt es: 

Innsbruck, § 44: Wurde Zahlung gegen Aufgabeschein (Rezepisse) ver
einbart, so kann die Zahlung nur gegen einen Aufgabeschein einer offent
lichen Transportanstalt (Post, Eisenbahn, Dampfschiffahrtsgesellschaft) 
oder deren offentlich bekanntgemachten Vertreter, jedoch nicht einer 
Privatfirma gefordert werden, es sei denn, daB die Ablieferung an diese 
Stelle aufgetragen worden ist. Wurde Zahlung gegen Duplikatfrachtbrief 
vereinbart, so kann die Zahlung nur gegen einen Duplikatfrachtbrief, 
aus welchem die Waggonnummer ersichtlich ist, gefordert werden. 

Budapest, § 63: Hat die Zahlung gegen .Aufgabeschein zu erfolgen, so 
kann sie nur gegen Rezepisse einer als vertrauenswiirdig anerkannten 
Bahn- oder Schiffahrtsgesellschaft oder gegen ein gleichwertiges Verlade
dokument (Ubernahmsschein) gefordert werden. 

Breslau, s. Dokumente. 
Chemnitz, § 12: Bei Verkaufen "Kasse gegen Duplikat" muB die Einlosung 

bei Vorlegung des DuplikatITachtbriefes, spatestens aber innerhalb 
24 Stunden erfolgen. 

Cottbus, s. Dokumente. 
Graz, § 34, s. Wien, § 44, ohne letzten Satz in Aba. 1: Es sei denn ..... 
Halle, § 10: 1st Kasse-Duplikat, das heiBt Zahlung gegen tJbergabe eines 

ordnungsmaBig ausgestellten und bahnamtlich abgestempelten Duplikat
frachtbriefes vereinbart, so hat der Kaufer das Dokument in jedem FaIle 
binnen 2 Werktagen nach dem Tage der Vorlage, die zugleich als N achfrist 
gelten, aufzunehmen. N ach Ablauf dieser Frist steht dem Verkaufer 
das Recht zu, Erfiillung zu fordern, yom Vertrage zuriickzutreten oder 
die Leistung abzulehnen und Schadenersatz wegen Nichterfiillung zu 
verlangen. Dasselbe gilt, wenn Kasse gegen anders geartete Dokumente 
gehandelt ist. 

Kiel, s. Dokumente_ 
Konigsberg, § 15: Bei Kaufen ab Station mit der Bedingung "Zahlung 

gegen Duplikat" hat die Bezahlung spatestens an dem der ersten Prasen
tation des Duplikates und der Rechnung folgenden Tag zu geschehen_ 

Linz, § 37, s. Graz, § 34. 
Mittel- und Siiddeutsche, s. Dokumente. 
Prag, § 33: Bedingt der Verkaufer beirn AbschluB eines Geschaftes Zahlung 

gegen Aufgabeschein, so kann er solche nur gegen Frachtbriefduplikat 
(nicht gegen Depotschein) oder gegen ein gleichwertiges Aufgabsdokument 
einer offentlichen Transportanstalt, ferner gegen Konnossement, aber 
nicht gegen Aufnahmeschein von Privatfirmen fordern. 

Rheinisch-Westfalische, § 45: Wenn Zahlung oder Akzept gegen Uber
weisungsschein (Anweisung) vereinbart ist, so versteht sich dies Zug 
um Zug gegen den aufgenommenen Uberweisungsschein. Uberliefert 
der Verkaufer dem Kaufer den Uberweisungsschein, so ist Gegenleistung, 
wenn der Schein bereits anerkannt ist, sofort nach Empfang, andernfalls 
Bofort nach Anerkennung (Annahme) zu bewirken, bevor del' Kaufer 
iiber die Ware verfiigt. 
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Stettin, § 16: Bei Vereinbarung "Kasse gegen Duplikatfrachtbrief" ist 
der Verkaufer berechtigt, die Ware an seine eigene Adresse zu versenden. 
In diesem Fall ist dem Duplikatfrachtbrief ein an die Bahn gerichteter 
Vberweisungsbrief des Absenders beizufugen. Die hiedurch etwa ent
stehenden Kosten tragt der Verkaufer. 

Wien, 1. P., § 48, s. Wien, § 44, mit Zusatz: Die Aufgabsdokumente sind 
dem Kaufer am Vormittag eines Werktages unter Gewahrung der Einsicht
nahme zu avisieren und durch den Kaufer bis spatestens 12 Uhr mittags 
des nachstfolgenden Werktages zu honorieren. 

Wiener Holz, § 40, s. Wien, § 44, mit Zusatz: ..... Waggonnummer und 
Gewichtsmenge ersichtlich..... Der Verkaufer haftetauch in diesem 
FaIle fUr die Richtigkeit der fakturierten Qualitat, Menge und Dimension. 

Wien, 1. P., § 41: Kasse oder Teilkasse gegen Rezepisse begrundet die Ver
pflichtung des Verkaufers, dem Kaufer auf sein Verlangen die Ware nachzu
senden und diesem die Rezepisse an seinen W ohnort zur Zahlung zu 
prasentieren. In diesem FaIle gilt der Bestimmungsort insofern als Er
fiillungsort, als der Verkaufer fur die Qualitat der verladenen Ware, jedoch 
nur innerhalb der Grenzen der Republik Osterreich, haftbar bleibt. Eine 
weitergehende Haftung muB ausdrucklich vereinbart werden. 

FUr die Quantitat bleibt er nur dann haftbar, wenn er es unterlassen 
hat, die Ware an der Aufgabsstation amtlich wiegen zu lassen. Der Kaufer 
kann in diesem FaIle nur auf Gnmd amtlicher Waagscheine der Empfangs
station reklamieren. Die Kosten der Waaggebiihr geht zu Lasten des 
Verkaufers. 

Linz, § 40: Ebenso. 

b) Gegen Akzept 
Hat der Verkauf einer Ware gegen Akzept stattgefunden, so ist 

der Kaufer verpflichtet, das Akzept unverzuglich bei oder nach der 
Vbergabe der Ware zu leisten. Die Frist fiir das nach der "Obergabe 
zu leistende Akzept ist an den einzelnen Platzen verschieden und erstreckt 
sich bis zu 14 Tagen. Im Zweifel wird man jedoch, wie beim Barbegleich, 
Hingabe des Akzepts Zug um Zug mit der Empfangnahme der Ware 
bei Intervention eines Mandatars des Verkaufers, im ubrigen unmittelbar 
bei bzw. nach der Empfangnahme der Ware verlangen mussen. 

Hat der Kaufer das Akzept nicht zur vereinbarten Zeit geleistet, 
so ist der Verkaufer nach der Ansicht fast samtlicher Usanzen berechtigt, 
das Geschaft ala ein Kassageschaft anzusehen und sofortigen Barbegleich 
unter Abzug der Zinsen fiir die noch ausstehende Laufzeit des Akzepts, 
gerechnet vom Tage des Zahlungseinganges, zu fordern. Das ist auch 
verstandlich. Denn das Kreditgeschaft beruht ja im wesentlichen auf 
dem Vertrauen der Kontrahenten: wenn aber schon zu Beginn ein der
artiger Vertrauensbruch erfolgt, so kann dem Verkaufer nicht mehr 
zugemutet werden, weiterhin dem Schuldner Kredit zu gewahren. 

Die Laufzeit des Akzepts wird im allgemeinen im Vertrag bestimmt 
sein; nach den Linzer Mehlhandelsusanzen betragt sie im Zweifel 2 Monate. 
Da Wechselachulden Holschulden sind, treffen die mit der Einlosung 
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des Akzeptes verbundenen Kosten den Verkaufer, wie ibn iiberhaupt 
alIe mit dem Akzept verbundenen Kosten treffen1). Das sagen die Komer 
Usanzen ausdriicklich. 

Die Usanzen der Wiener landwirtschaftlichen ProduktenbOrse be
fassen sich dann noch mit dem Fall, daB die "Obergabe nicht auf einmal 
erfolgt, sondern mehrere Tage beansprueht. Der Kaufer ist dann ver
pflichtet, entsprechend den jeweils zur "Obergabe gelangten Teilmengen 
Regulierung durch Akzeptleistung vorzunehmen, allerdings nur auf 
besonderes Verlangen des Verkaufers, da diesen ja auch die damit ver
bundenen hoheren Kosten treffen. 

Fracht, Zoll und Steuer hat der Kaufer im Zweifel zu verauslagen, 
wie dies bereits friiher erortert wurde, doch ist er nach den Wiener 
Usanzen berechtigt, sich ffir diese Auslagen Zinsen zu berechnen. Nach 
den friiher erwahnten Usanzen ist dieses Recht der Zinsenberechnung 
dem Kaufer nicht gegeben, da es dort ausdriicklich hieB, daB der Kaufer 
die Fracht und sonstige Spesen zinsenfrei vorzulegen habe. 

1m einzelnen heiBt es in den Usanzen: 
Innsbruck, § 43: Hat der Verkauf einer Ware gegen Akzept, Rimessen, 

Bons oder Anweisungen stattgefunden, so sind die gehorig ausgestellten 
Akzepte, Rimessen, Bons oder Anweisungen langstens innerhalb 5 Tagen 
nach lJbernahme der Ware und Erhalt der Faktura dem Verkaufer einzu
handigen oder zuzusenden. 

Koln, § 29: Bei Kaufen gegen Akzept tragt der Verkaufer, sofern nichts 
anderes vereinbart ist, die Kosten des Akzepts. SolI vereinbarungsgema.13 
der Kaufer die Kosten tragen, so dMen, falls keine besonderen Verein
barungen uber die Hohe der Kosten getroffen worden sind, nur die je
weiligen Reichsbankdiskontsatze in Rechnung gesetzt werden. 

Wien, § 46, s. Innsbruck, § 29 mit Zusatz: Widrigenfalls kann der Ver
kaufer nach vorausgegangener Androhung das Geschiift als Bargeschaft 
ansehen. 

Budapest, § 59: 1st mit Wechseln zu bezahlen und ubergibt der Kaufer 
dem Verkaufer zum festgesetzten Zeitpunkt den Wechsel nicht, so kann 
der Verkaufer den sofortigen Barbegleich verlangen, muB jedoch die Zinsen 
bis zum ursprunglichen Falligkeitstage des Wechsels auf Grund des Wechsel
eskomptzinsfuBes der ungarischen Nationalbank dem Kaufer verguten. 

Linz, § 35, s. Wien, 1. P., § 46. 
-, § 36, s. Wien, 1. P., § 47. 
Mittel- und Suddeutsche, § 10: Der Verkaufer kann den Kaufpreis, 

sei er in bar, in Wechseln oder in eigenem Akzept des Kaufers bedungen, 
sofort gegen lJbergabe der Ware Zug um Zug verlangen, wobei dem Kaufer 
das Prlifungsrecht vor Abnahme der Ware vorbehalten bleibt. 

Wien, 1. P., § 46: 1st die zu ubergebende Ware vereinbarungsgema.13 mit 
Wechsel, Scheck oder Anweisung zu begleichen, so hat dies unverzUglich 
nach erfolgter lJbergabe gegen nberreichung der Faktura zu geschehen. 

1) Das geht insbesondere fiir die erforderlichen Stempel- und Porto
auslagen aus den Inkassotarifen der "Norddeutschen Bank in Hamburg" 
hervor. 
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Bei groBeren Mengen, deren Ubergabe mehrere Tage in Anspruch nimmt, 
muB auf Verlangen des Verkaufers die Regulierung jeden Tag, entsprechend 
der auf die ubergebene Teillieferung entfallenden Summen, erfolgen. 

UnterlaBt der Kaufer trotz erfolgter Mahnung die umgehende Aus
folgung der Einsendung des Wechsels, Schecks oder der Anweisung, so 
ist der Verkaufer berechtigt, den sofortigen Barbegleich des Fakturen
betrages, jedoch gegen Kiirzung urn die Zinsen der Bankrate bis zum 
bestimmt gewesenen Verfallstage des Begleichswertes, zu fordern. 

Wien, 1. P., § 47: Etwaige Barauslagen an Fracht, Zoll, Steuer hat der Kaufer 
zu zahlen, ist jedoch berechtigt, sich die im Warenhandel ublichen Zinsen 
zu berechnen. 

Wiener Holz, § 42, s. Wien, § 46. 
Prager Holz, § 24: 1st Akzeptbegleich vereinbart, so hat derselbe spatestens 

innerhalb 14 Tagen yom Fakturendatum zu erfolgen. Wenn der Kaufer 
dies trotz ausdrucklicher Vereinbarung mittels rekommandierten Briefes 
unterlaBt. so wird, falls die Ubergabe bzw. Einsendung des Akzepts nicht 
umgehend erfolgt, der Fakturenbetrag (ohne Kassaskonto) gegen Zinsen
vergiitung, berechnet vom Tage der Zahlung bis zur urspriinglich be
stimmten Verfallszeit des Akzepts, sofort fallig. 
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Sachverzeichnis1) 

A. Lokale Usanzen 

Allenstein: Kartoffel: 3, 16, 20, 27, 
92, 105, llO, 122, 127, 130, 136 

Altona, Heringe: 6 

Berlin, Blei: 
- Brennholz: 4, 17, 22, 40, 61 
- Drogen: 7, 56, 131, 136, 149 
- Fett: 4, 40 
- Fische: 6, 100 
- Fleisch: 6, 22, 105, 139 
- Getreide: 2, 13, 71, 72, 77, 97, 

99, 107, ll6, ll9, 138, 143 
- Gold: 5 
- Haute und Felle: 149 
- Holz: 4, 10, 16, 22, 24, 45, 57, 

60, 64, 72, 80, 96, 112 
Holz, auslandisches: 4, 40, 60 

- Kartoffel: 3, 16, 45, 92, 105, 1l0, 
122, 130, 136 

- Kartoffelstarke: 4, 16, 20, 45, 
52, 56, 60, 62, 69, 72, 93, 95, 100, 
111, 130 

- Leder: 7 
- Mehl: 3, 119 
- Nahrungsmittel: 6 
- Papier: 8 

Schuhe: 8, 106, 122, 136 
Seife: 8, 57, 149 
Silber: 5 
Spirituosen: 7, 131, 136 

- Vieh und Gefliigel: 6 
- Wein: 6, 160 
- Ziegelsteine: 142 
- Zink: 5 
Bern, Getreide: 2, 19, 38, 43, 50, 62, 

97, 103, 121 
Bremen, Baumwollborse: 7, 22, 28, 

36, 46, 51, 65, 72, 80, 101, 114, 
118, 119, 139, 142, 143, 145, 149 

- Verein fiir Terminhandel: 7, 37, 80 

Breslau, Getreide: 2, 19, 24, 43, 50, 
55, 72, 91, 103, 108, 119, 130, 139, 
141, 143, 144, 152, 156 
Holz: 4, 10, 16, 22, 60, 96, ll2 
Samen: 45, 51, 105, 111 

Budapest, Getreide: 3, 15, 19, 32, 
34, 38, 43, 50, 64, 72, 83, 91, 95, 
97, 108, 121, 124, 125, 137, 141, 
143, 156, 158 

- Mehl: 105 

Chemnitz, Getreide: 3, 20, 50, 55, 59, 
64, 72, 77, 91, 95, 103, 108, 119, 
121, 123, 124, 130, 142, 156 
Samen: 45, 51, 135 

Cottbus, Getreide: 3, 20, 43, 50, 55, 
59, 64, 91, 95, 103, 108, 119, 121, 
122, 127, 130, 135, 142, 143, 144, 
148, 152, 156 

Danzig, Getreide: 3, 10, ll, 20, 24, 
25, 26, 36, 38, 43, 50, 91, 103, 
108, 121, 122, 124, 130, 135, 153 
Holz: 4, 122 
Kaffee: 5, 22, 47, 82, 98, 117, 121 

- Saaten: 51 

Flensburg, Getreide: 3, 20, 28, 47, 
50, 55, 59, 62, 64, 69, 72, 78, 83, 
95, 100, 101, 114, ll9, 121, 124, 
135, 139, 140, 142, 143, 147, 148 
Kolonialwaren: 3, 20, 44, 50, 59, 
72, 78, 95, 103, 109, 135, 139, 140, 
142, 143, 148 
Spediteure: 23, 139, 148 

Graz, Getreide: 3, 15, 16, 20, 34, 44, 
50, 55, 60, 91, 95, 101, 109, 111, 
121, 137, 142, 143, 156 

- Mehl: III 

1) Auf den an erater Stelle genannten Seiten ist die genaue Bezeichnung der Usanzen zu 
finden. 

"Getreide", im Register bedeutet Getreide und landwirtschaftliche Produkte. 
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Halle, Getreide: 3, 20, 43, 50, 55, 69, 
72, 78, 91, 104, 109, 121, 124, 130, 
135, 142, 153, 156 

Hamburg, Allgemeine Usanzen: 2, 13, 
19, 32, 38, 40, 55, 59, 62, 64, 71, 
76, 85, 95, 97, 107, 115, 121 

- Butter: 22, 38, 117 
- China-Produkte: 25 
- Drogen: 7, 23, 25, 28, 29, 32, 39, 

. 40, 48, 52, 56, 61, 62, 65, 68, 77, 
81, 85, 98, 113, 117, 121, 139, 
173, 154 

- Eier: 96 
- Getreide-SchluBschein 1 bis 17: 

8,20,24,44,55, 104, 109, 127, 135 
- Deutsch-Niederlandischer Kon-

trakt: 8, 80 
- Gummi: 22, 25, 32, 39, 40, 47, 

81, 98, 113, 117, 121, 139, 143 
- Harz: 7, 23, 28, 29, 32, 39, 40, 

47, 52, 56, 61, 62, 65, 68, 72, 81, 
85, 96, 98, 112, 117, 139, 143, 154 

- Heringe: 117 
- Holz: 4, 16, 40, 45, 57, 97 
- Hiittenrohzink: 22 

KiHn, Allgemeine Usanzen: 2, 19, 25, 
28, 29, 32, 38, 43, 55, 59, 62, 71, 76, 

91, 97, 103, 107, 116, 158 
Konigsberg, Getreide: 3, 14, 24, 51, 

92, 109, 116, 127, 156 
- Heringe: 6, 21, 112, 122, 136, 153 
- Hob:;: 4, 10, 16, 22, 60, 80, 112 
- Samen: 3, 45, 51, 105, 111 
Kiel, Getreide: 8, 12, 20, 44, 92, 104, 

109, 119, 121, 127, 148, 153, 156 

Linz, Getreide: 3, 15, 20, 34, 44, 51, 
56, 60, 86, 91, 95, 101, 109, 121, 
124, 125, 137, 142, 143, 156, 158 

- Mehl: III 
- Spiritus: III 
London, Blei: 5, 83, 154 
- Kupfer: 5 
- Zink: 5, 65, 83, 154 
Leipzig, Rauchwaren: 8 

Magdeburg, Getreide: 8, 20, 56, 60, 
62, 64, 69, 72, 92, 104, 109, 121, 
124, 127, 135, 153 

- Kaffee: 5, 22, 32, 47, 85, 117, Mainz, Wein: 6, 56, 65, 105, 122, 128, 
121, 143 136, 147, 149 

- Kaffee fiir Deutschland und {jster
reich: 5, 82, 117 

- Kakao: 5, 29, 39, 40, 68, 73, 82, 
85, 98, 113, 121 

- Kartoffelstarke: 4, 56, 68 
- Kautschuk: 7 
- Kohle: 8 
- Englische Kohle: 8, 23 
- Kolonialwaren: 8, 25, 28, 29, 32, 

38, 40, 56, 61, 62, 65, 68, 73, SO, 
85, 95, 98, 113, 116, 139, 140, 143 

- Kork: 8, 22, 82, 96 
- Reis: 65, 99, 105 
- Samen: 20, 45, 51, 105, 111 
- Silber: 5, 22, 114 
- Speditenre: 23 
- Tee: 5 

Inns bruck, Allgemeine U sanzen: 2, 14, 
19,34,43, 55, 57, 59, 61, 64, 71. 76, 
86, 90, 95. 107, 121, 124, 125, 130, 
140, 141, 142, 144, 145, 156, 158 

- Holz: 4, 16, 22, 24, 34, 60, 64, 
80, 87, 93, 96, 98, 101, 112, 131, 
137 
B 0 U f fie r, KaufvertragRkiauseiu 

NeuE, (j): 4, 57 

Oppeln, Holz: 4, 10, 16, 22, 46, 105, 
112 

Frag. Getreide: 3, 15, 20. 34, 95, 
110, 122, 124, 137, 142, 156 

- Holz: 4, 16, 22, 24, 34, 57, 60. 
80, 84, 93, 98, 101, 112, 117, 158 

- Obst: 113 
-~ {jl: 4, 131 
-~ Refs: 45, 51, 73, 98, 113, 131 
- Spiritus: 7, 57, 65, 96, 111, 127 
- Zucker: 7, 16, 32, 47, 52, 56, 61, 

97, 98, 106, 113, 122, 125, 137 
- Zuckerriibensamen: 7, 114 

Stettin, Getreide: 3, 14, 20, 34, 38, 
44, 56, 60, 62, 64, 72, 79, 92, 104, 
110, 116, 119, 122, 124, 125, 142, 
143, 153, 157 

- Heringe: 6, 22, 34, 57, 61, 62, 64, 
72, 82, 112, 117, 122, 125, 126, 
127, 136, 153 
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162 Sachverzeichnis 

~tettin, Sam en: 3, 20, 45, 
Ill, 122 

- Spediteure: 230 

51, 105, I Wien, Handelsdftnger: 7,52, 112, 122, 
127 

- Haute: 7 
- Wein: 6, 56, 65, 105, 122, 

136, 147 
128, - Holz: 4, 12, 16, 21, 24, 32, 40, 

57, 60, 64, 72, 80, 84, 93, 96, 98, 
100, 101, 112, 122, 131, 140, 142, 

Wien, Allgemeine Usanzen: 2, 12, 14, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 157, 
19, 32, 34, 43, 55, 59, 62, 64, 69, 158 
71, 77, 86, 91, 95, 97, 101, 107, - Kaffee: 5, 12, 52, 82, 143 
121, 124, 125, 130, 137, 140, 141, ,- Kohle: 8, 27, 57 
143, 144, 145, 148, 149, 150, 158 ~- Mehl: III 

- Baumwolle: 7, 39, 48, 52, 64 - Papier: 8, 16, 57, 132 
- Baumwollgarne: 132, 145, 149 - Papiergarne: 8, 132, 145 
- Baumwollstreichgarne: 7, 48, 61, - Petroleum: 8, 114 

119, 131, 145, 149 - Spiritus: 7, III 
- Butter: 5, 23, 24, 122 - Starke: 114, 128 
- Eier: 6, 46 - Wolle: 48, 145 
- Fett: 5 ~- Zucker: 7, 16, 32, 47, 52, 56, 61, 
- Gerbstoffe: 34, 114, 125 93, 98, 100, 105, 113, 122 
-- Getreide: 3, 15, 16, 20, 32, 34, 

36, 44, 51, 56, 60, 72, 80, 92, 95, 
100, 101, 110, Ill, 122, 125, 137, 
142, 143, 144, 150, 157, 158 

Zurich, Getreide: 3, 20, 38,44, 51,122 
- Seide: 6,32, 48, 114, 118, 122, 128 
- Seidenstoffe: 6, 48, 52 

B. Territoriale Usanzen 

Bayerisches Brennholz: 4, 16, 22, 61, 
62, 64 

Deutscher Altmetallhandel: 5, 22, 39 
Deutscher Elektrogrofihandel: 8 
Deutsche Exporteure: 2, 71 
Deutscher Futterstoff- und Schneider-

artikelhandel: 6 
Deutscher Friichtegrofihandel: 4, 10, 

16, 27, 60, 104, 122, 127, 130, 135 
Deutscher Futtermittelhandel: 45 
Deutscher HOlzeinfuhrhandel: 4, 10, 

22, 60 
Deutsche Maschinenbauanstalten: 57 
Deutscher Pferdehandel: 6 
Deutscher Rauhfutterhandel: 3, 16,20 

22, 27, 56, 60, 62, 69, 72, 93, 97, 
100, 104, 110, 119, 125 127, 136. 
139, 142, 173, 144 

Deutscher Schrotthandel, Lieferbe
dingungen: 5, 10, 16, 22,27, 35 66 

- - Bedingungen der Firma Adler: 
5, 16, 21, 114 

Deutscher Seefischhandel: 6 
Deutscher Tuchgrofihandel: 6, 48, 99 
Deutscher Tuchgrofiversand: 6, 48 
Deutscher Wollhandel: 8, 48 

Karntnerischer Holzhandel: 4, 16, 22, 
24, 64 

Mitteldeutscher Holz- und Furnier
handel: 4, 16, 22, 60, 67, 69 

Mittel- und Siiddeutsche Produkten
borsen: 3, 10, 20, 24, 44, 50, 56, 
60, 64, 78, 83, 92, 104, 109, 116, 
119, 121, 122, 130, 135, 142, 153, 
156, 158 

ijsterreichische Exporteure: 2, 14, 55, 
59, 66, 67, 71, 77, 97, 99 

Rheinisch-Westfalische Produkten
borsen: 3, 36, 47, 83, 92, 104, 110, 
119, 127, 128, 130, 135, 153, 156 

Rhein- und Ruhrhafen-Spediteure: 73 

Buch- und Kunstdruckerei .. Steyrermfthl", Wien, VI 
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