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Einleitung. 

§ l. 
I. Sachenrecht und Sachenrechte. 

Unter Sachenrecht versteht man den Teil der Privatsrechtsordnung, der sich 
mit den Sachenrechten befaBt. Sachenrechte sind Herrschaftsrechte iiber 
Sachen. Als Objekt der Herrschaft wird dieSache selbst (das "Ding") vorgesiellt. 
Sie heiBen daher auch dingliche Rechte. Die Sachenrechte sind geregelt im dritten 
Buch des BGB., durch landesrechtliche Rechtsnormen und durch neuere Reichs
gesetze; den Grundstock bildet das BGB. (siehe unten II). - Von der groBten Be
deutung fUr das gesamte Sachenrecht ist der Begriff der "Sache". Das BGB. be
handelt ibn nicht im Sachenrecht, sondern in seinemAllgemeinen Teil (§§90ff.). Auch 
wir verweisen fiir ibn auf die allgemeinen Lehren des biirgerlichen Rechts, bemerken 
jedoch, daB er yom allgemeinen dogmatischen Standpunkt aus yom BGB. zu Unrecht 
auf korperliche Gegenstande beschrankt wird. 

Allen Sachenrechten des geltenden deutschen Rechts gemeinsam ist auBer ibrer 
Herrschaftsmacht iiber Sac hen, daB sie zu den absoluten Rechten gehoren, indem 
wir unter den letzteren solche Rechte verstehen, die ihre Richtung nicht bloB gegen 
einen bestimmten Verpflichteten oder einen fest begrenzten Kreis von Verpflichteten 
haben. 1m iibrigen sind die Sachenrechte begrifflich und inhaltlich von ver
schiedener Art. Eine Ubersicht verschafft eine Gruppierung nach folgenden Gesichts
punkten. 

1. Die Sachenrechte zerfallen zunachst in zwei Gruppen: Auf der einen Seite 
stehen die Vollrechte, die sogenannten materiellen dinglichen Rechte 
(Eigentum, Pfandrecht usw.), auf der anderen Seite steht der Besitz. Der Unter
schied beruht darauf, daB der Besitz in seiner reinsten Gestalt auf eine tatsachliche 
Herrschaft abgestellt ist, welche sich mit dem wahren materiellen Recht nicht zu 
decken braucht, und um deswiIlen nur einen vor laufigen Schutz genieBt. Die VoU
rechte des Sachenrechts dagegen haben einen echten materiellen Grundgehalt 
und werden um deswiIlen endgiiltig geschiitzt (endgiiltige Rechte). Das BGB. 
beginnt mit dem Besitz und behandelt dann die Vollrechte. Es begreift aber unter 
dem Ausdruck "Rechte an der Sache" im technischen Sinn nur die VoHrechte. 

2. Zu den Vollrechten des Sachenrechts gehoren das Eigentum und die 
beschrankten dinglichen Rechte. Das Eigentum ist das umfassendste Herr
schaftsrecht, das moglich ist, es erstreckt sich auf die Sache im ganzen (Totalherr
schaft). Es steht entweder einem Alleineigentiimer oder einer Mehrheit von Eigen
tiimern zu. Die beschrankten dinglichen Rechte geben nur eine Teilherrschaft iiber 
die Sache, d. h. eine Herrschaft in bestimmten Beziehungen (z. B. ein Nutzungs
recht), sie werden deshalb auch als "Belastungen" der Sache bezeichnet. Zu den 
beschrankten dinglichen Rechten des Sachenrechts rechnen aber nur diejenigen 
Rechte, welche aus rein sachenrechtlicher Wurzel stammen. Teilherrschaftsrechte 
an Sachen, die Ausfliisse einer familienrechtlichen oder sonstigen personenrecht
lichen SteHung sind (z. B. NutznieBung des Ehemanns am eingebrachten Gut der 
Frau oder das Pfriindenrecht-ein mit einem kirchlichen Amt verbundenes Nut
zungsrecht vgl. Art 80 II EG.), scheiden v6llig aus. 

v. Gierke, Sachenrecht. 



2 Einleitung. 

3. Von den beschrankten dinglichen Rechten hat das BGB. eine be
stimmte Anzahl hinter dem Eigentum in besonderen Abschnitten geregelt: Das 
Erbbaurecht, die Dienstbarkeiten, das Vorkaufsrecht, die Reallasten, die Grund
stiickspfandrechte (Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden) und das "Pfand
recht" an beweglichen Sachen und Rechten. Doch sind hiermit die beschrankten 
dinglichen Rechte des BGB. nicht erschopft, und es kommen auBerdem solche des 
Landesrechts und des neusten Reichsrechts hinzu. - Man pflegt in der Wissenschaft 
die beschrankten dinglichen Rechte zu gruppieren, indem man auf ihren Inhalt, 
oder ihr Objekt oder ihr Subjekt sieht. 

a) Bei der Einteilung nach dem Inhalt ist man zu einer allgemein angenomme
nen Gruppierung und Benennung noch nicht gekommen. Der Grund liegt einmal 
in der Vielseitigkeit mancher dinglicher Rechte und sodann darin, daB streitige 
Fragen der juristischen Konstruktion hineinspielen. Wir unterscheiden: 

a) Nutzungsrechte. Sie verschaffen einen unmittelbaren SachgenuB: die Dienst
barkeiten, das Erbbaurecht, die Erbpacht und andere vererbliche und verauBerliche 
Nutzungsrechte des Landesrechts. Dagegen ist die Miete trotz der jiingsten Ver
starkung der Mieterrechte kein dingliches Recht. 

(J) Erwerbsrechte. Sie geben dem Berechtigten das dingliche Recht, Eigentiimer 
einer Sache zu werden. Sie sind Erwerbsrechte mittels Aneignung oder mittels 
Ubereignung. Die ersteren nennt man ausschlieBliche Aneignungsrechte. Sie spielen 
ihre Hauptrolle auf den landesrechtlichen Gebieten des Jagd-, Fischerei- und Berg
rechts. Das BGB. kennt unter anderen das ausschlieBliche Aneignungsrecht des 
Fiskus am herrenlosen Grundstiick (§ 928). Zu den Erwerbsrechten mittels Uber
eignung gehoren die dinglichen Vorkaufsrechte und dinglichen Wiederkaufsrechte. 
Das BGB. freilich weist nur ein vertragsmaBiges dingliches Vorkaufsrecht an Grund
stiicken auf; allein im Landesrecht und im neusten Reichsrecht (Reichssiedlungs
recht) finden sich auch gesetzliche Vorkaufsrechte und dingliche Wiederkaufs
rechte. 

y) Dingliche Haftungsrechte. Sie geben dem Berechtigten um einer ihm ge
schuldeten Leistung willen ein Zugriffsrecht auf die belastete Sache zwecks Zwangs
verauBerung oder Zwangsverwaltung. Hierher gehoren die Reallasten, die Grund
stiickspfandrechte und das Pfandrecht an beweglichen Sachen (letzteres kann als 
Nutzungspfandrecht gleichzeitig auch zu den Nutzungsrechten gehoren). Von 
vielen werden diese Rechte als "Verwertungsrechte" bezeichnet, indem das Vor
handensein einer "geschuldeten" Leistung bei einigen von ihnen geleugnet wird. 
Die Verwertungsrechte werden dabei als Rechte charakterisiert, bei denen dem Be
rechtigten das Recht zustehe, dem belasteten Gegenstande durch VerauBerung 
oder Verwaltung Geldbetrage abzugewinnen (Naheres bei den Reallasten und Pfand
rechten). 

b) VerfUgungshoheitsrechte. Es sind dingliche Rechtc, welche dem Berechtigten 
eine Verfiigungshoheit geben, so daB seine Genehmigung zu tatsachlichen und recht
lichen Verfiigungen des Eigentiimers iiber den belasteten Gegenstand mehr oder 
weniger notwendig ist. Sie finden sich bei den Rentengiitern des Landesrechts. 
In besonders deutlich ausgepragterGestalt zeigt sichdas dingliche Verfiigungshoheits
recht an fremder Sache in dem Recht des Ausgebers einer Heimstatte nach dem 
neuen Reichsheimstattengesetz. Diese Rechte weisen zwar eine starke Ahnlichkeit 
mit dem mittelalterlichen Obereigentum auf, konnen aber bei ihrer heutigen Struktur 
nur als beschrankte dingliche Rechte rechtlich bewertet werden (Naheres beim Heim
stattenrecht). 

b) Bei einer Gruppierung nach dem Objekt kann man entweder auf die Art 
oder auf die ZugehOrigkeit des Objekts sehen. 

Legt man die Art der Objekte zugrunde, so erhalten wir beschrankte dingliche 
Rechte an beweglichen Sachen (Fahrnis), an Grundstiicken und an Rechten. Als 
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Rechte an beweglichen Sachen kennt das BGB. au13er einigen Erwerbsrechten nur 
den FahrnisnieBbrauch und das Fahrnispfandrecht. Rechte an Grundstiicken sind 
nach dem BGB.: das Erbbaurecht, der NieBbrauch am Grundstiick, die sonstigen 
Dienstbarkeiten, das vertragliche VOl'kaufsrecht, die ReaHasten, die Grundstiicks
pfandrechte; nach Landesrecht insbesondere die Erbpacht, nach Landesrecht und 
neustem Reichsrecht auch gesetzliche Vorkaufs- und Wiederkaufsrechte, sowie die 
Verfiigungshoheitsrechte an Grundstiicken. Beschrankte dingliche Rechte an 
Rechten sind nach dem BGB. vor aHem der NieBbrauch und das Pfandrecht an 
Rechten, sowie die Rechte, welche an einem Erbbaurecht oder einem sonstigen den 
Grundstiicken gleichgestellten Recht besteHt werden konnen. - An einem Ver
mogen als Einheit sind beschrankte dingliche Rechte denkbar und finden sich z. B. 
nach Landesrecht beim FideikommiBvermogen (Rechte der Anwarter); doch steht 
das BGB. dem ablehnend gegeniiber und hat so den "NieBbrauch an einem Ver
mogen" grundsatzlich nur als einen NieBbrauch an den einzelnen Gegenstanden 
anerkannt (§§ 1085ff.). 

Sieht man auf die ZugehOrigkeit des Objekts, so bestehen die beschrankten ding
lichenRechte an fremden, an herrenlosen und an eigenen Sachen. RegelmaBig handelt 
es sich um fremde Sachen (jura in re aliena), doch beseitigt der Eintritt der Herren
losigkeit nicht die vorhandenen Belastungen. Manche dinglichen Rechte (wie die 
Aneignungsrechte des Jagdrechts) setzen herrenlose Sachen sogar begrifflich voraus. 
Beschrankte Rechte an eigener Sache sind vor allem im Recht der Grundstiicke 
anerkannt und spielen namentlich beim Grundstiickspfandrecht eine hochbedeut
same Rolle. 

c) Bei einer Einteilung nach dem Su bj ekt sind zu unterscheiden: 
a) Personalrechte: Sie stehen einer individueH bestimmten Person zu. Dies ist 

die Regel. Nur die Grunddienstbarkeiten sind nie Personalrechte. 
Die Personalrechte sind regelmaBig iibertragbar (und vererblich). Doch sind 

einige stets hochstpersonlich, so z. B. nach BGB. der NieBbrauch und die be
schrankten personlichen Dienstbarkeiten. Manche sind nicht selbstandig, sondern 
nur als Teile eines umfassenden Herrschaftsrechts und nur an gewisse Personen 
iibertragbar, so das Vorkaufsrecht, das Wiederkaufsrechtund das VerfiigungshoheitB
recht bei den Heimstatten. 

{3) Realrechte. Sie stehen dem jeweiligen Eigentiimer eines Grundstiicks zu 
(§ 96 BGB.). Notwendiges Realrecht ist die Grunddienstbarkeit. Als Realrechte 
konnen bestellt werden die Reallastberechtigung und das Vorkaufsrecht des BGB. 

II. Reichsrecht und Landesrecht. 

1. Das BGB. und das EG. zum BGB. Das BGB. hatte auf dem Gebiet des Sachen
rechts einen groBen Teil Landesrecht aufrechterhalten. Hierhcr gehorten aIle 
mit dem offentlichen Recht in Zusammenhang stehenden Vorschriften, z. B. iiber 
die Enteignung; ferner bestimmte groBere Vorbehaltsmaterien wie z. B. das Wasser
recht (Art. 65, 66), das Bergrecht (Art. 67, 68), dasJagd- und Fischereirecht (Art. 69), 
das Agrarrecht (Art. 113f£.), die Regalien (Art. 73), das Recht der Familienfidei
kommisse und der Lehn (Art. 59), das Recht der Rentengiiter (Art. 62), das Erbpacht
recht (Art. 63). AuBerdem wurde das BGB. durch verschiedene landesrechtliche 
Vorschriften erganzt, namentlich beim Nachbarrecht, bei den Grunddienstbarkeiten, 
den Reallasten. Dieses Landesrecht besteht auch heute noch fort, insoweit nicht 
besondere Eingriffe durch die neuste Entwicklung wie beim Fideikommillrecht 
erfolgt sind; auch ist zu heachten, daB seit dem ErlaB des BGB. die Landesgesetz
gebung vielfach groBere Vorbehaltsmaterien (wie z. B. das Wasserrecht, das Jagd
recht) neu geregelt hat. 

Wir scheiden bei unserer Betrachtung das Landesrecht grundsatzlich aus. 
1* 
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2. Altere N ebengesetze. In Betrach t komm t vor aHem die Rei c h s g run d b u c h -
ordnung vom 24. Marz 1897 (GBO.). Siehe liber sie unten § II II. 

Wichtig ist ferner das Zwangsversteigerungsgesetz vom 24. Marz lR97. 
Dieses bezieht sich ebenso wie die GBO. nur auf Grundstlicke. Seine allgemeine 
Grundlage hat es in der Zivilproze13ordnung §§ 864 ff. Diese regelt auch die sogenannte 
Zwangshypothek. 

3. Die Reichsverfassung vom 11. August 1919. Die neue Reichsverfassung be
rlihrt das Sachenrecht durch Vorschriften liber die Zustandigkeit der Reichsgesetz
gebung (vgl. Art .. 7 Ziffer 12, 16; Art. 10 Ziffer 4, dazu Art. 12). Aber die Reichs
verfassung steHt auch selbst sachenrechtliche Grundsatze auf. So wird das Eigentum 
gewahrleistet (Art. 153) und hiermit unter anderem auch das Rechtsinstitut 
des Eigentums als Grundlage unserer Privatrechtsordnung anerkannt. So wird 
ferner festgelegt, da13 auch dem Eigentum Schranken und Pflichten innewohnen 
(Art. 153) und dies beim Grundeigentum noch besonders betont (Art. 155 III). 
Einem neuen "Bodenrecht" wird der Weg bereitet (Uberwachung der Verteilung 
und Nutzung des Bodens von Staats wegen, Heimstattenrecht). Fideikommisse 
sind durch die Landesgesetzgebung aufzulOsen (Art 155). Auch werden die Voraus
setzungen der Enteignung normiert (Art. 153 II). Schliel3lich ist in Art 156 die 
sogenannte Sozialisierung programmatisch verklindet. 

4. Neuere Reichsgesetze. a) Abanderungen des BGB. Das Sachenrecht des BGB. 
ist abgeandert worden durch die YO. liber das Erbbaurecht vom 15. Januar 1919 
und das Ges. vom 8. Juni 1915 (Neufassung der §§ II23, II24). 

b) Von den Nebengesetzen ist die GBO. durch neuere Gesetze in einigen 
Punkten abgeandert worden: YO. liber die Valutahypotheken vom 13. Februar 1920 
und Ges. liber wertbestandige Hypotheken vom 23. Juni 1923 (mit 5 Durchflihrungs
verordnungen). Auch die ZPO. hat in einigen, das Sachenrecht bf'sonders inter
essierenden Normen Anderungen erfahren durch die YO. liber die Beschleunigung 
des Verfahrens vom 21. Dezember 1923 Art I und II und die YO. vom 10. Januar 
1924 Art. II. 

c) Reichsgesetze, welche ein neues Siedlungsrecht schaffen in Zusammen
hang mit Art. 155 RV.: Das Reichssiedlungsgesetz vom 11. August 1919 und das 
Reichsheimstattengesetz vom 10. Mai 1920. Diese Gesetze laf'sen dem Landesrecht 
viel Spielraum. 

d) Die Beschlagnahmegesetze, welche in die Kriegszeit zurlickreichen und 
z. T. abgebaut sind, bedeuten einen empfindlichen Eingriff in das Eigenium (heute 
noch: Getreide, Wohnungen). 

e) Reich sgesetze , welche sich mit der Sozialisierung befassen: Bergbau, 
Kohlen-, Kali-, Elektrizitatswirtschaft. 

f) Verschiedene Reichsgesetze, welche mit dem sogenannten Friedensvertrag 
von Versailles in Zusammenhang stehen, berlihren das Sachenrecht. Z. B. das 
Ausfiihrungsgesetz zum Friedensvertrag vom 31. August 1919, das Gesetz liber 
Enteignung und Entschadigung aus Anla13 des Friedensvertrages vom 31. August 
1919. 

Vgl. auch das Grunderwerbssteuergesetz vom 12. September 1919 (ab
geandert durch § 460 Reichsabgabenordnung, §§ 30ff., § 70 Finanzausgleichsgesetz 
vom 23 .• Juni 1923 und Art. VIII der zweiten Steuernotvf'rordnung vom 19. Dezember 
1923). 

III. Grundprinzipien des Reichssachenrechts. 

1. Prinzip der verschiedenen Behandlung von Grundstiicken und bewegIichen 
Sachen. Die ungleiche Behandlung stammt aus dem deutschen Recht und ist, auch 
im BGB. in vielen Beziehungen durchgefiihrt. Noch starker tritt die Verschiedenheit 
in der Landesgesetzgebung und im neuen Bodenrecht zutage. 
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2. Publizitiitsprinzip. Es besteht das Bediirfnis, die an einer Sache bestehenden 
Vollrechte (materiellen Rechte) nach auBen offenkundig, erkennbar zu machen. 
In seiuer Ausgestaltung steht dieses Prinzip in engem Zusammenhang mit dem erst· 
genannten Prinzip und ist gleichfalls eine wichtige Errungenschaft des deutschen 
Rechts. Bei Grundstiicken ist der entscheidende Faktor fiir die Offenkundigkeit 
die Eintragung im Grundbuch, bei beweglichen Sachen ist es der Besitz. 
Das Publizitatsprinzip hat seine grundlegende, im einzelnen verschieden stark 
wirkende Bedeutung fiir die Begriindung, die Dbertragung, die .A.nderung und 
den Untergang von Vollrechten. Es fiihrt ferner zu wichtigen Wirkungen des 
auBeren Anscheins eines Vollrechts. 

3. Prinzip der Ausschlie8lichkeit. Die Anzahl der yom BGB. anerkannten, be· 
schriinkten dinglichen Rechte ist eine geschlossene. Das BGB. folgt hierin dem 
romischen Recht, doch ist die Zahl eine groBere als im gemeinen Recht. Hierdurch 
ergibt sich eine grundlegende Verschiedenheit des Rechtes der Schuldverhiiltnisse und 
des Sachenrechts. Dort stellt das Gesetz gleichfalls bestimmte Typen auf, aber den 
Parteien ist es unbenommen, anders geartete Schuldverhaltnisse zu schaffen, hier ist 
der Verkehr an die normierten Typen gebunden und kann sie nicht umgestalten.
Doch sind anders geartete Sachenrechte insoweit moglich, als das Landesrecht 
bestehen bleibt, und das neue Reichssiedlungsrecht hat neue begrenzte dingliche 
Rechte an Grundstiicken hervorgebracht. 

4. Soziale Prinzipien. Das Sachenrecht des BGB. ist im wesentlichen von indio 
vidualistischen Grundgedanken beherrscht und hat - hierin dem romischen Recht 
folgend - von sozialen Prinzipien kaum einen Hauch verspiirt. Insbesondere er· 
scheint das Eigentum als ein grundsatzlich schrankenloses Recht, dem nur durch 
besondere Ausnahmebestimmungen Einschrankungen auferlegt sind. Am krassesten 
kommt dies in der absonderlichen Formulierung des Grundeigentuminhalts zum 
Ausdruck, nach welcher sich das Eigentum am Grundstiick grundsatzlich in die 
fernsten Himmelsweiten und in die tiefste Unterwelt erstreckt (§ 905). -

Das Bedauerliche und Bedenkliche dieser Grundauffassung wurde zu einem 
kleinen Teil durch offentlichrechtliche Einwirkungen von Reichsgesetzen, vielfach 
dagegen durch deutschrechtliches Landesrecht abgeschwacht. Denn die Landes
rechte kannten und kennenmannigfache Gebundenheiten und Schwachungen 
des Eigentums sowohl von der offentlichrechtlichen wie der privatrechtlichen Seite 
her im staatlichen, gemeinwirtschaftlichen, landwirtschaftlichen, nachbarlichen, 
kulturellen, ethischen, wissenschaftlichen, kiinstlerischen Interesse, - sowie auch die 
Anfange eines Siedlungsrechts zur Schaffung lebensfahigen Kleinbesitzes (Renten
giiter). Seit dem Weltkrieg und der Revolution hat auch das Reich sich die Durch· 
fiihrung solcher Einschrankungen und sozialen Bestrebungen in groBerem Umfang 
zum Ziel gesetzt und nicht bloB durch die voriibergehende Kriegsgesetzgebung, 
sondern auch durch eine auf die Dauer berechnete Gesetzgebung nach dem Kriege 
zu einem Teil verwirklicht (Reichsverfassung, siehe obenII 3-Sozialisierungsgesetze, 
Reichssiedlungsrecht). Die landesrechtliche Gebundenheit im Familieninteressen 
(Fideikommisse) ist dagegen abgeschafft (siehe oben II 3). 

IV. Literatur. 
Lehrbiicher: COSACK, Lehrbuch II6 (1913); CROME, System III (1905); DERNBURG, 

BR. ill 4 (1908); ENDEMANN, Lehrbuch II 18 (1905): GOLDMANN-LrrJ:ENTHAL, BGB II (1905 ff.); 
KOHLER, Lehrbuch II 2 (1919); MARTIN WOLFF, Sachenrecht, 5. Bearb. (1923); HEDEMANN, 
in den Grundrissen der Rechtswissenschaft 1924. 

Kommentare: BIERMANN 3 (1914); PLANCK-STRECKER-BRODMANN, 4 (1920), ROSENBERG, 
(- §902) 1919; STAUDINGER-KOBER, 8 (1912). 

Fiir die germanistische Grundlegung ist: O. v. GIERKE, Deutsches Privatrecht II (1935), 
fiir die romanistische: WINDSCHEID-KIPP, Pandekten I9 (1906) unentbehrlich. 



6 Einleitung. 

V. Plan der Darstellung. 
Wir wahlen bei der Darstellung des Reichssachenrechts - denn nur um 

diese handelt es sich - folgende Einteilung: I. Abschnitt: der Besitz. II. Abschnitt: 
das Liegenschaftsrecht im allgemeinen. III. Abschnitt: das Eigentum. IV. Ab
schnitt: die beschrankten dinglichen Rechte (Belastungen). - Die beiden ersten 
Abschnitte bilden die wichtigste Grundlegung fiir das gesamte Sachenrecht. Nur bei 
ihrer Kenntnis eroffnet sich das richtige Verstandnis fiir die Ausgestaltung derVoll· 
rechte des Sachenrechts. Ohne die Lehre vom Besitz laSt sich insbesondere das 
Fahrnisrecht, ohne die allgemeinen Grundlagen des Liegenschaftsrechts lassen sich 
die einzelnen Rechte an Grundstiicken nicht richtig begreifen. Darum erscheint es 
auch vom padagogischen Standpunkt aus notig, sie in entscheidender Weise in den 
Vordergrund zu stellen. 



Erster Abschnitt. 

Der Besitz. 

I. Begriff, Bedeutung, Arten des Besitzes. 

§ 2. BegriH und Bedeutung. Die tatsiichliche Sachherrschaft. Der Besitzdiener. 

I. Begriff. 

Besitz ist ein Herrschaftsrecht an einer Sache, welches mit der tat
sachlichen Sachherrschaft oder einem vom Gesetz gleichgestellten 
Zustand verknupft ist (vgL §§ 854, 857). Fur das Besitzrecht kommen also 
zwei Substrate in Betracht, entweder die tatsii.chliche Sachherrschaft oder ein 
gleichgestellter Zustand. Man bezeichnet sie auch als Besitztatbestande, verwendet 
sogar ffir sie selbst den Ausdruck "Besitz". Dagegen ist es ganz ungenau, das "Be
sitzrecht" mit dem Ausdruck "tatsachliche Herrschaft" zu benennen. Vor allem 
muB der Jurist sich aber huten, Besitz und Eigentum zu identifizieren und darf 
das Besitzrecht (den Besitz) nicht mit dem materiellen Recht zum Besitz verwechseln. 

Die bisher im gemeinen Recht vorhandene Streitfrage, ob der Besitz ein Recht 
oder eine blo6e Tatsache sei, ist daher in dem Sinn zu beantworten, daB der Besitz 
ala ein Recht bewertet werden muB. Nur so erkliirt sich insbesondere auch seine 
'Obertragbarkeit und Vererblichkeit. DaB er nur ein vorlaufig geschutztes Recht 
ist und hierdurch im Gegensatz zu den Vollrechten des Sachenrechts steht, ist schon 
frUber dargelegt worden. 

Der heutige Besitzesbegriff entspricht der deutschen "Gewere", wahrend im 
romischen Recht als "possessio" nur eine Sachherrschaft anerkannt war, bei der 
eine bestimmt geartete Willensrichtung (animus rem sibi habendi) gegeben war. 

II. Bedeutung. 

Das Besitzrecht ist mit einer Reihe wichtiger Wirkungen ausgestattet. Zum 
Verstandnis ist vorlaufig zu bemerken, daB der Besitzer einen eigenen Besitzschutz 
genieBt gegen verbotene Eigenmacht. Und zwar hat er ein erhohtes Selbsthilferecht 
und Besitzklagen. 

III. Tatsachliche Sachherrschaft. 

Es gibt Besitz mit tatsachlicher Sachheuschaft und Besitz ohne tatsachliche 
Sachherrschaft. 

1. Ersterer ergibt sich aus dem Begriff der tatsachlichen Sachherrschaft. 
Wann ist eine solche gegeben 1 Das Gesetz enthMt eine allgemeine Vorschrift daruber 
nicht. MaBgebend ist die Verkehrsanschauung. Diese urteilt nach physischen, 
sozialen und rechtlichen Gesichtspunkten, nicht etwa bloB nach auBerer sinnlicher 
Wahrnehmung. Zweifellos erkennt sie ala Sachherrschaft nur einen Zustand an, 
der auf eine gewisse Dauer angelegt ist (der vorubergehende Inhaber ist nicht Be
sitzer). Sie betrachtet ferner denjenigen, der in sozialer Abhangigkeit "besitzt", 
nicht als den eigentlichen Sachherrn. Und gerade darum, weil sie nicht an rein 
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auBeren Merkmalen haftet, verlangt sie einen gewissen Herrschaftswillen (streitig), 
und es konnen die raumlichen Beziehungen stark zuriicktreten. 

2. Besitz ohne tatsachliche Sachherrschaft ist vom Gesetz in einer Reibe 
von Vorschriften anerkannt. Wir heben an dieser Stelle nur zwei wichtige FaIle 
hervor, anderes wird gelegentlich zur Sprache kommen. 

a) das Gesetz laBt das Besitzrecht ohne weiteres auf den Erben iibergehen 
(§ 857). Der Erbe erhii.lt hierdurch kraft Erbrechtslage ein Besitzrecht (Herrschafts
recht) ohne die tatsachliche Sachherrschaft (Erbenbesitz). 

b) Das Gesetz erkennt unter gewissen Voraussetzungen auf Grund bestimmter 
Rechtslage an einen iiber einem Unterbesitz stehenden Oberbesitz, den mit te I b ar e n 
Besitz (§ 868). Der mittelbare Besitzer hat ein Besitzrecht (Herrschaftsrecht) 
ohne die tatsachliche Sachherrschaft. 

IV. Der Besitzdiener. 

1. Das Gesetz sieht entsprechend der Verkehrsanschauung nicht als Besitzer 
denjenigen an, welcher die tatsachliche Gewalt iiber eine Sache fiir einen anderen 
in einem sozialen Abhii.ngigkeitsverhiiltnis ausiibt (§ 855). In der Literatur nennt 
man ibn Besitzdiener. Das soziale Abhangigkeitsverhaltnis ist dadurch gekenn
zeichnet, daB der Besitzdiener den Weisungen des anderen (des Besitzherrn) in 
bezug auf die fremde Sache unbedingt kraft einer Gehorsamspflicht Folge leisten 
~uB. Beispiele fiir ein solches Abhangigkeitsverhaltnis ergeben sich aus einer Be
tatigung in einem fremden Haushalt (Dienstboten, Familiengliederl oder einem 
Erwerbsgeschaft (Gesellen, Lehrlinge, Handlungsgehilfen, Fabrikarbciter, Land
arbeiter usw.), ferner aus einer Eingliederung in einen anderen Betrieb oder eine 
Anstalt (Staatsbetrieb, Gemeindebetrieb, Strafanstalt, Besserungsanstalt) oder 
kr~ft Unterwerfung unter ein sonstiges Herrschaftsverhaltnis. 

2. Da der Besitzdiener nicht Besitzer ist, hat er nicht die Rechte und Pflichten 
des Besitzers, insbesondere hat er nicht das erhohte Selbsthilferecht und die Besitz
klagen. Doch gibt ibm das Gesetz in § 860 die Befugnis, das Selbsthilferecht des 
Besitzherrn (des Besitzers) fiir ibn gegen and ere Angreifer au s z u ii ben. Diese 
Vorschrift ist nicht bloB auf die Sachen zu beziehen, die in der unmittelbaren Fiir
sorge des Besitzd~eners stehen, sondern auf aIle Sachen, die zu dem Herrschaftsbereich 
gehoren, in dem er tatig ist. Dagegen ist diese Vorschlift nicht auf den bloBen Augen
l>licksinhaber anwendbar. 

§ 3. Arten des Besitzes. 

I. Unmittelbarer und mittel barer Besitz. 

1. AUgemeines. Mittel barer Besitzer ist derjenige, der durch einen Besitz
mittler besitzt, unmittelbarer Besitzer ist derjenige, der ohne einen Besitzmittler 
besitzt. Der Besitzmittler hat selbst Besitz (er ist nicht Besitzdiener), aber gleich
zeitig vermittelt er als Unterbesitzer einem anderen (dem Oberbesitzer) ein Besitz
recht hoherer Ordnung. Der mittelbare Besitz ist ein Besitz ohne tatsachliche 
Sachherrschaft kraft bestimmter Rechtslage. Er entspricht der mehrfachen Gewele 
an Grundstiicken im deutschen Recht. 

2. Vorausselzungen des mittelbaren Besitzes. ,Der mittelbare Besitz sctzt 
ein Besitzmittlerverhaltnis voraus. Das Gesetz nlC'nnt in § 868 als Besitz
mittler den NieBbraucher, den Pfandglaubiger, den Pachter, Mieter und Verwahrer, 
es fiigt auBerdem hinzu, daB ferner jeder Besitzmittler ist, welcher in einem ahn
lichen Verhaltnis besitzt, kraft dessen er einem anderen gegeniiber auf Zeit zurn 
Besitz berechtigt oder verpflichtet ist. Hieraus f'rgibt sich in Verbindung mit § 870 
der richtigen Ansicht nach, daB das Besitzmittlerverhaltnis durch einen Her a us
gabeanspruch gekennzeiohnet wird, und daB (man beachte die Beispiele des § 868) 
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ein Besitzmittler nur bei dem Anschein eines abgeleit,eten und inhaltlich be
schrankten Besitzrechts denkbar ist. 1m einzelnen ist hervorzuheben: 

a) NieBbraucher und Pfandglaubiger sind Besitzmittler des Bestellers, Pachter, 
Mieter, Verwahrer sind Besitzmittler des Verpachters, Vermieters, Hinterlegels. 
Da die genannten Personen nur "als" NieBbraucher, Pfandglaubiger usw. besitzen 
sollen, ist Reclltsgiiltigkeit des Grundvertrages nicht erforderlich, doch muB ein 
giiltiger Herausgabeanspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung bestehen. 

b) Auf Grund eines "ahnlichen Verhaltnisses" sind Besitzmittler z. B. der 
Erbbauberechtigte (streitig), der Entleiher, der Unternehmer in bezug auf die Sachen 
des Bestellers, der Frachtfiihrer, der Verkaufskommissionar, der Spediteur, der 
Lagerhalter, der lnhaber der elterlichen Gewalt, der Vormund, der Ehemann in 
bezug auf das eingebrachte Gut der Frau, der TestamenlBvolistrecker. Auch hier 
geniigt und ist erforderlich der Anschein des abgeleiteten und beschrankten Rechts. 

c) Nicht Besitzmittler sind insbesondere der Hehler, dem der Dieb die Sache 
anvertraut hat (es fehIt jeder Herausgabeanspruch, ein Besitz kraft Rechtslage ist 
daher undenkbar) der Dieb im Verhaltnis zum Bestohlenen (es ist kein abgeleitetes 
Besitzrecht vorhanden), der Finder im Verhaltnis zum Verlierer (streitig, es fehlt 
ein abgeleitetes Besitzrecht), der Verkaufer, der eine Sache verkauft hat (er hat kein 
abgeleitetes und inhaltlich beschranktes Besitzrecht), jeder, der als gegenwartiger 
Eigentiimer besitzt (z.B. der Geschaftsfiihrt'.r, der in eigenem Namen Sachen erwirbt, 
der Einkaufskommissionar; wohl aber der Kaufer, dem der Verkaufer die Sache 
unter Eigentumsvorbehalt [§ 455] iibergeben hat [streitig]). Nicht Besitzmittler 
Bind die Organe von Verbandspersonen, vielmehr besitzen die Verbandspersonen 
Belbst unmittelbar durch die Organe. 

3. Abstufungen. Der mittelbare Besitz kann mehrfach gestuft sein, es entsteht 
dann ein Staffelbesitz. Der mittelbare Besitzer namlich kann selbst Besitzmittler 
eines anderen hoheren Besitzers sein, dann ist, so sagt § 871, auch der andere 
(Dritte) mittel barer Besitzer. Einfachstes Beispiel fiir einen Staffelbesitz : Vermieter, 
Mieter, U ntermieter. 

4. Der mittelbare Besitz ist echter Besitz (streitig, vgl. aber den Wortlaut 
des § 868); es besteht ein Besitzrecht ohne tatsachliche Sachherrschaft (streitig), 
welches das Gesetz anerkemit. Auf den mittelbaren Besitz sind daher aIle Vor
schriften fiir den unmittelbaren Besitz anzuwenden, insoweit sich nicht aus der Be
Bonderheit einer Vorschrift das Gegenteil ergibt. 

II. Eigenbesitz und Fremdbesitz. 

1. Eigenbesitzer ist derjenige, der eine Sache "als ihm gehorend besitzt" 
(§ 872). Der Eigenbesitzer besitzt eine Sache in der Weise wie ein Eigentiimer; 
nicht notig ist, daB er EigentiiJ;ller ist, nicht erforderlich ist, daB er sich fiir den Eigen
tiimer halt, auch der Dieb jst Eigenbesitzer. Der Eigenbesitzer kann unmittelbarer 
oder mittelbarer Besitzer sein. RegelmaBig wird der Eigenbesitz an der Willensrich
tung erkannt (aber nicht aHein an ihr), und zwar an dem Willen, eine dem lnhalt 
des Eigentums entsprechende Stellung zu haben (animus domini). 

2. Fremdbesitzer ist derjenige, der eine Sache in Anerkennung fremden 
Eigentums besitzt. Die Arten des Fremdbesitzes sind sehr verschieden, je nach dem 
Recht, das im Besitz seinen Ausdruck findet. Jed€r Besitzmittler ist Fremdbesitzer, 
abel' es gibt Fremdbesitzer, die nicht Besitzmittler sind (z. B. der Finder). 

III. Teilbesitz. 

Teilbesitz ist der Sonderbesitz an Sachteilen. Das BGB. erkennt ihn in § 865 
an. Der Sachteil muB fUr eine besondere Herrschaft geeignet sein, gleichgiiltig ist, 
ob es ein unwesentlicher oder wesentlicher Bestandteil ist (§ 93 bezieht sich nur auf 
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Vollrechte des Sachenrechts). Teilbesitz ist daher moglich an GrundstiicksparzeUen, 
an Wohnraumen oder anderen Raumen eines Hauses, an einem Gebaude als solchen, 
an Tunnels, Kloaken, an den Wandflachen eines Gebaudes (Reklameschilder, 
Schaukasten), an stehenden Baumen (sehr zu Unrecht bestritten), an der Kabine 
eines Schiffes, an einem Schrankfach. - Nicht ist Teilbesitz moglich z. B. an einem 
Stuhlbein, an einem eingebauten Mauerstein. - Der Teilbesitzer kann unmittelbarer 
oder mittelbarer Besitzer sein. RegelmaBig ist er Fremdbesitzer (insbesondere 
Mieter) und nicht Eigenbesitzer. 

IV. Mitbesitz. 

Mitbesitzer sind vorhanden, wenn entweder mehrere unmittelbare Besitzer 
oder mehrere gleichstufige mittelbare Besitzer Besitz an ein und derselben Sache 
haben. Gegensatz ist der Alleinbesitzer. Der Mitbesitz erscheint in einer zwiefachen 
Gestalt: 

1. Ala vervielfaitigender Mitbesitz. Jeder Mitbesitzer hat eine selbstandige 
Herrschaft iiber die ganze Sache. Keiner ist Alleinbesitzer, weil mit seiner Herr
schaft die des anderen konkurriert. Beispiele fUr solche unmittelbaren Mitbesitzer 
sind Miteigentiimer eines Weinkeilers, zu dem jeder ohne den andern Zutritt hat, die 
Mieter eines Hauses in bezug auf die gemeinschaftliche Waschkiiche, W ohnungs
genossen in bezug auf die gemeinschaftlichen Mobel. Ein Beispiel fiir solche mittel
baren Mitbesitzer bieten mehrere, denen als Gesamtglaubiger im Sinn des § 428 ein 
Herausgabeanspruch hinsichtlich einer Sache zusteht. - Bei solchem Mitbesitz ist 
nie die tatsachliche Hen-schaft geteilt, so daB die Mitbesitzer quotenweise besaBen 
(dies ist nicht denkbar), aber sie besitzen auch nicht die ganze Sache als ihnen ~eil
weise gehorig, sondern jeder besitzt die ganze Sache als ibm teilweise zukommend, 
es besteht eine vervielfaltigte Sachherrschaft. Diese Erscheinungsform des Mit
besitzes wird daher ungenau "anteiliger Mitbesitz" und nicht kennzeichnend 
"schlichter" Mitbesitz genannt. 

2. Ala einheitlicher Mitbesitz. Kein Mitbesitzer hat eine selbstandige Sach
herrschaft, sondern nur aile Mitbesitzer zusammen haben sie: die Mitbesitzer sind 
"der Besitzer" (M. WOLFF). Beispiele fiir solche unmittelbaren Mitbesitzer sind die 
Mitbesitzer unter MitverschluB (Kunde und Bank bei der Stahlkammer), Beispiele 
fiir solche mittelbaren Mitbesitzer sind Oberbesitzer, an welche der Besitzmittler 
die Sache nur zusammen herausgeben darf (§ 1206). Solche Mitbesitzer sind ferner 
grundsatzlich vorhanden bei allen Rechtsverhaltnissen zur gesamten Hand (Gesell
schaft, Miterben, Giitergemeinschaft). 

Wie unsere Betrachtungen zeigen, konnen die Mitbesitzer unmittelbare oder 
mittel bare Besitzer sein, wie unsere Beispiele lehren, konnen sie aile Eigenbesitzer 
oder aIle Fremdbesitzer oder aIle Teilbesitzer sein, es kann aber auch der eine Eigen
besitzer, der andere Fremdbesitzer sein (vgl. § 1206). 

V. Erbenbesitz. 

Erbenbesitz ist der durch die Erbrechtslage als solche geschaffene Besitz 
des Erben (§ 857). Er ist das den Erblasser iiberdauernde Besitzrecht. Bei ihm 
fehlt die tatsachliche Sachherrschaft. Er weist als ein eigenartiger Besitz kraft 
Rechtslage ohne tatsachliche Sachherrschaft Besonderheiten auf. - Der Erben
besitz erstarkt zum Besitz mit tatsachlicher Herrschaft durch Besitzergreifung 
des Erben (§§ 2025, 2027). 
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IT. Erwerb und Verlust des Besitzes. 
§ 4. Erwerb des Besitzes. 

I. Begriindung des unmittelbaren Besitzes (urspriinglicher Erwerb). 
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Der unmittelbare Besitz (das Besitzrecht) wird in urspriinglicher (originii.rer) 
Weise "durch Erlangung der tatsachlichen Gewalt iiber die Sache" erworben (§ 854 I). 
Der Besitz bnn Eigenbesitz, Fremdbesitz, Teilbesitz, Mitbesitz sein. 

1. Erforderlich ist hiernach die tatsachliche Gewalt iiber die Sache (corpus), 
d. h. die tatsachliche Sachherrschaft. Was tatsachliche Sachherrschaft ist, be
stimmt sich nach der Verkehrsanschauung (oben § 2 ID). Hiernach geniigt nicht 
eine bloBe Augenblicksinnehabung oder eine Besitzdienerschaft. Erreicht wird die 
tatsachliche Sa.chherrschaft durch Besitzergreifung bei besitzlosen Sachen (Fund, 
Jagdbeute), durch Besitzverdrangung bei im Besitz anderer befindlichen Sachen 
(Diebstahl), aber auch lediglich durch tatsachliche und rechtliche Lagen (z. B. Ein
wurf von Briefen in meinen Briefka.sten, Ablagerung von Baumaterial auf dem 
Baupmtz des Bauherrn). 

2. Sehr streitig ist, ob begrifflich ein Besitzbegriindungswille (animus) er
forderlich ist. Die Frage ist der richtigen Ansicht nach unbedingt z:u bejahen. Aus 
dem Besitzwillen ergibt sich erst, ob nur voriibergehende Innehabung oder nur Be
sitzdienerschaft oder wirklicher Besitz vorliegt. Es besteht auch kein praktisches 
Bediirfnis, den Besitzschutz auf Sachen zu erstrecken, die jemandem heimlich zuge
steckt werden. SchlieBlich ergeben sich deutliche Anhaltspunkte aus dem Gesetz, 
indem das bloBe "Gelangen" einer Sache auf ein Grundstiick keinen Besitz des 
Grundstiicksbesitzers begriindet (§ 867), und von einer "Erlangung" der tatsachlichen 
Gewalt (§ 854 I) nur bei einem auf sie gerichteten Streben gesprochen werden kann. 
In bezug auf den Besitzwillen ist aber zu merken: 

a) Es geniigt ein allgemeiner Wille des Erwerbers. Daher wird der Besitz 
auch ohne Wissen erworben an ~en fiir mich bestimmten Briefen, die in meinen Haus
briefkasten geworfen werden, an Tieren, die in die von mir aufgestellte Falle geraten, 
an dem mir gestohlenen Hund, der in mein Haus zuriickkehrt. 

b) Es geniigt natiirliche WillensfiLhigkeit, nicht erforderlich ist ein rechts
geschiLftlicher Wille. Die natiirliche WillensfiLhigkeit ergibt sich aus der FiLhigkeit, 
eine Dauerherrschaft begriinden zu konnen. Daher bnn ein GeschiLftsunfahiger 
Besitz erwerben (z. B. ein sechsjahriges Kind an einem Schmetterling, nicht dagegen 
ein Tobsiichtiger, ein Fiebernder). Infolgedessen sind die Vorschriften iiber Willens
erklii.rungen und Willensmangel unanwendbar. 

c) Aus der Art des Besitzwillens ergibt sich die Art des Besitzes, ob Eigenbesitz, 
Fremdbesitz, Teilbesitz, Mitbesitz erworben wird. 

d) Der Besitzwille allein reicht nicht aus, es muB da.s entsprechende auBere 
Herrschaftsverhii.ltnis hinzukommen. Der Besitzdiener wird nicht durch bloBen 
WillensentschluB Besitzer, notig ist auBerdem eine auBere Verdrangung des Besitz
herrn. Entsprechend erwirbt der Fremdbesitzer nicht durch bloBen WillensentschluB 
Eigenbesitz. 

II. Vbergang des unmittelbaren Besitzes (abgeleiteter Erwerb). 
Der unmittelbare Besitz wird in abgeleiteter (derivativer) Weise erworben 

durch Einzelnachfolge und Gesamtnachfolge. Es findet ein "Obergang des Be
sitzes statt, der sich der richtigen Ansicht nach ala Rechtsnachfolge darstellt. Die 
Einzelnachfolge ist Nachfolge in den Besitz einer einzelnen Sache, die Gesamt
nachfolge findet sich bei der Gesamtnachfolge in ein Vermogen. Von der Gesamt
nachfolge in den Besitz soll erst spater die Rede sein (unter IV). Bei der Einzel
na.chfolge sind zwei Arlen zu unterscheiden: 
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1. Die tibergabe. Bei ihr iibertragt der bisherige Besitzer den Besitz auf den 
Erwerber unter sichtbarer Veranderung der Herrschaftslage mit beiderseitigem 
Willen. Vorausgesetzt sind also zwei gleichgerichtete Willen, wobei natiirliche 
Willensfahigkeit geniigt (ein Kind kann dem anderen iibergeben), und ein auBerer 
Vorgang, der in einem Geben und Nehmen oder in einem Nehmen des Erwerbers 
mit Zustirnmung des bisherigen Besitzers besteht. Die Ubergabe kann sich auch 
durch Aushandigung der Schliissel voilziehen (streitig). - Die Ubergabe ist kein 
Rechtsgeschaft, sondern ein Realakt (Tathandlung), es gibt keine Anfechtung wegen 
Willensmangel. Moglicherweise ist in einer unwirksamen Ubergabe ein Besitzerwerb 
kraft urspriinglicher Begriindung enthalten. 

2. Die schlichte Einigung. Die Einigung des bisherigen Besitzers und des 
Erwerbers geniigt, "wenn der Erwerber in der Lage ist, die Gewalt iiber die Sache 
auszuiiben" (§ 854 II). Dies bedeutet der richtigen Ansicht nach, daB ohne sichtbare 
Veranderung der Herrschaftslage die bloBe Einigung iiber den Besitziibergang dann 
ausreichend ist, wenn der Erwerber ohne weiteres in der Lage ist, sich die tatsach
liche Herrschaft zu verschaffen. Alsdann erlangt der Erwerber das Besitzrecht des 
bisherigen Besitzers, obschon er die tatsachliche Herrschaft noch nicht wirklich hat. 
Es besteht somit beirn Erwerber ein Besitz ohne tatsachliche Sachherrschaft. Vor
iibergehende Hindernisse in der Ausiibung der Gewalt nehmen der Einigung nicht 
die besitziibertragende Kraft (vgl. § 856 II). - Die schlichte Einigung ist ein Besitz
vertrag, es gelten aile Vorschriften iiber Vertrage, notig ist voile Geschaftsfahig
keit auf beiden Seiten, moglich eine Anfechtung wegen Willensmangel usw. 1st die 
Einigung nichtig, so ist Besitz nicht erworben. - Die schlichte Einigung erleichtert 
die Besitziibertragung irn Vergleich zur Ubergabe, well eine Besitzergreifung nicht er
forderlich ist, aber infolge ihrer rechtsgeschaftlichen Natur werden strengere Anforde
rungen an sie gesteilt. - Einen wichtigen Fail fiir die Anwendung der schlichten Eini
gung bietet die Besitziibertragung einer frei zuganglichen Sache (z. B. eines offenen 
Grundstiicks, von irn Freiem aufgehauftem Holz). - Die durch schlichte Einigung 
erworbene Sachherrschaft kann durch Besitzergreifung zur tatsachlichen Sach
herrschaft verstarkt, umgekehrt kann sie durch spatere Anfechtung der Einigung 
riickgangig gemacht werden. - Auf die reine Besitzzuweisung des Besitzherrn an 
den Besitzdiener sind die Vorschriften iiber die schlichte Einigung entsprechend 
anzuwenden (streitig). 

III. Begriindung und Ubergang des mittelbaren Besitzes. 

1. Begriindung. Der mittelbare Besitz wird begriindet (originar erworben), 
sobald ein Verhaltnis entsteht, wie es § 868 fordert. Dies kann auf verschiedene 
Art geschehen: Ein bisheriger unmittelbarer Besitzer wird mittelbarer Besitzer 
(z. B. jemand vermietet, verleibt, verpfandet seine Sache) oder ein unmittelbarer 
Besitzer wird Besitzmittler (z. B. der Verkaufer behalt die Sache noch als Mieter, 
Verwahrer; sogenanntes constitutum possessorium) oder ein bisheriger Nichtbesitzer 
wird Besitzmittler (z. B. der Vormund erwirbt fiir das Miindel). 

2. lJbergang. Auch der mittelbare Besitz wird in abgeleiteter Weise erworben 
durch Einzelnachfolge und Gesam tnachfolge. Uber die Gesamtnachfolge 
unter IV. Die Einzelnachfolge voilzieht sich 

a) durch Anspruchsabtretung (§ 870). Erforderlich ist eine Abtretung des 
Herausgabeanspruchs, der den mittelbaren Besitz vermittelt. Die Abtretung voll
zieht sich durch formlosen Vertrag, ohne Mitwirkung des Besitzmittlers und ohne 
Anzeige an ibn. Vorausgesetzt ist, daB der Abtretende den mittelbaren Besitz 
besaB. 

b) Kraft gesetzlichen Ubergangs des Herausgabeanspruchs (§ 412), z. B. 
bei VerauBerung des vermieteten Grundstiicks (§ 571). 
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c) Durch Ubergabe eines handelsrechtlichen Traditionspapiers an den 
legitimierten Empfanger (Konnossement, Ladeschein, Lagerschein, §§ 647, 424, 
450 HGB.). Hier ist vieles streitig. 

IV. Gesamtnachfolge. 
1. Vererbung. Das Gesetz hat eine Gesamtnachfolge in den Besitz bei der 

Gesamtnachfolge in eine Erbschaft ausgesprochen (§ 857). Der Erbe erlangt den 
Erbenbesitz kraft Rechtslage ohne tatsachliche Sachherrschaft (oben§3V). Daher 
erwirbt der Erbe auch ohne Wissen und Wollen und ohne Besitzergreifung. Der 
Besitz geht auf den Erben so iiber, wie er sich beim Erblasser befand; hiernach er· 
wirbt der Erbe unmittelbaren Besitz, mittelbaren Besitz (der "Obergang des mittel· 
baren Besitzes ergibt sich auch aus §§ 870, 412), Eigenbesitz, Fremdbesitz, Teil· 
besitz, Mitbesitz usw. - Der Erbenbesitz ist der Besitz des endgiiltigen Erben, 
bei Ausschlagung, Anfechtung der Annahme der Erbschaft usw. hat der alsdann 
Berufene den Erbenbesitz yom Erbfall an (§ 1953). - Der Erbenbesitz kann durch 
tatsachliche Besitzergreifung zum Besitz mit tatsachlicher Sachherrsch.8.ft erstarken 
f§§ 2025, 2027). - Die prliktische Bedeutung des Erbenbesitzes beruht darauf, daB der 
Erbe sofort mit dem Erbfall aIle Rechte und Pflichten eines Besitzers hat. 

2. Sonstige Gesamtnachfolge. Der richtigen Ansicht nach findet eine Gesamt· 
nachfolge in den Besitz auch in allen anderen Fallen einer Gesamtnachfolge 
in ein Vermogen statt, § 857 ist entsprechend anzuwenden. So z. B. beim Anfall 
des Vereinsvermogens an den Fiskus oder sonstigen Anfallsberechtigten, beim Ein. 
tritt der ehelichen Giitergemeinschaft. 

V. Erwerb durch Stellvertreter. 
1. Unmittelbarer Besitz. Er kann durch sogenannte Stellvertreter erworben 

werden. Der Vertreter muB eine Sachherrschaft fiir den Vertretenen herstellen, 
ohne selbst Besitzer zu werden. Es geniigt dabeieinallgemeiner, natiirlicher Erwerbs· 
wille des Vertretenen (z. B. ein Handlungsbevollmachtigter nimmt Zahlung an, 
ein Dienstmadchen kauft Waren f~ die Herrschaft ein, ein Dienstmadchen nimmt 
Waren an, die ins Haus geschickt werden). Eine Besonderheit gilt bei dem Erwerb 
durch schlichte Einigung, hier gelten die Grundsatze der echten Stellvertretung 
(§ 164f£'). 

2. Mittelbarer Besitz. Ein Stellvertreter begriindet oder erwirbt (abgeleitet) 
fiir den Vertretenen ein Verhaltnis zu einem Besitzmittler im Sinn des § 868 (z. B. 
einHandlungsbevoIlmachtigter verpfandet eine Sache fiir den Prinzipal, oder er 
nimmt im Namen des Prinzipals die Abtretung eines Anspruches aus Verwahrung 
enigegen). 

§ 5. Verlust des Besitzes. 

I. Verlust des unmittelbaren Besitzes. 
1. Der unmittelbare Besitz mit tatsiichlicher Sachherrschaft geht verI oren mit 

dem Wegfall der tatsachlichen Sachherrschaft. Eine ihrer Natur nach voriiber
gehende Verhinderung in der Ausiibung bewirkt keine Beendigung (z. B. Unzugang
lichkeit des Grundstiicks, Verlegen einer beweglichen Sache, voriibergehende Ab
wesenheit ohne Vertreter § 856 II). Der Besitzverlust ist entweder gewollt oder 
ungewollt, hiernach i<st zu unterscheiden: 

a) Freiwilliger Besitzverlust tritt ein durch Aufgabe (§ 856). Die Aufgabe 
kann eine einseitige sein: Preisga be. Zu ihr gehol't der Wille, nicht mehr besitzen 
zu wollen, wobei die natiirliche Willensfahigkeit geniigt, und die wirkliche Abstreifung 
der Sachherrschaft (z. B. Wegwerfen, Freilassen eines gefangenen Tieres). - Die 
Aufgabe kann eine zweiseitige sein, so bei der Ubergabe und der schlichten Eini-
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gung (oben §4 II). Hier braucht nicht jeder Besitz aufgegeben, vielmehr kann 
mittelbarer Besitz vorbehalten werden (eine Aufgabe "des" Besitzes liegt dann nicht 
vor). 

b) Unfreiwilliger Besitzverlust tritt ein durch Besitzentziehung seitens eines 
Dritten (Diebstahl, Unterschlagung durch einen Besitzdiener) oder durch einen 
anderen ungewollten Vorgang (z. B. die verlorene Sache, die im Wahnsinn preis
gegebene oder iibergebene Sache, das entlaufene Tier, die durch Naturgewalt fort
gefiihrte Sache, die vom Besitzdiener fortgeworfene Sache). 

2. Der unmittelbare Besitz ohne tatsaehliehe Saehherrsehaft (Erbenbesitz, 
Besitz auf Grund schlichter Einigung) geht verloren mit dem Wegfall der Herrschafts
mogIichkeit. Eine nur voriibergehende Verhinderung schadet auch hier nicht. Der 
Besitz kann freiwillig durch zweiseitige Aufgabe verlorengehen, nicht dagegen ein
seitig durch bloBe Willenserklarung (streitig). Unfreiwilliger Besitzverlust tritt 
ein durch Besitzentziehung oder einen anderen ungewollten Vorgang (z. B. durch 
Naturgewalt). 

3. Grundsatzlieh gilt: Eine Saehe, an weleher der unmittelbare Besitzer un
freiwillig den Besitz einbiiBt, heiBt "abhandengekommen" (vgl. § 935; Genaueres 
unten § 29 I 3). 

II. VerIust des mittelbaren Besitzes. 

1. Der mittelbare Besitz wird in zweierlei Weise beendigt. Entweder dadurch, 
daB der ihn vermittelnde unmittelbare Besitzer den unmittelbaren Besitz verIiert 
(sei es unfreiwillig, sei es freiwillig). Oder dadurch, daB der unmittelbare Besitzer 
zwar den Besitz behalt, aber aufhort Besitzmittler des bisherigen Oberbesitzers zu 
sein. Letzteres kann geschehen durch Ubergang des mittelbaren Besitzes auf einen 
anderen, oder durch Wegfall des Herausgabeanspruchs oder durch Fortfall des 
Anscheins des beschrankten und abgeleiteten Besitzrechts (z. B. der Entleiher 
schreibt seinen Namen in das entliehene Buch). 

2. Der Verlust des mittelbaren Besitzes ist fiir den mittelbaren Besitzer ent
wedel" ein unfreiwilliger oder ein freiwilliger. Es kommt fiir die Unterscheidung 
lediglich auf den Willen des mittelbaren Besitzers an. Hat er den mittelbaren Besitz 
freiwillig verloren, so hat er den mittelbaren Besitz "aufgegeben". Unfreiwilliger 
Besitzverlust liegt daher fiir ihn auch dann vor, wenn der Besitzmittler freiwillig, 
aber wider Willen des mittelbaren Besitzer den unmittelbaren Besitz aufgibt. 
"Abhandengekommen" ist die Sache jedoch auch dem mittelbaren Besitzer nur 
dann, wenn der unmittelbare Besitzer seinen Besitz unfreiwillig verliert (§ 935 I S. 2). 
Daher kann der mittelbare Besitz auch bei Beendigung des unmittelbaren Besitzes 
unfreiwillig verloren werden, ohne daB ein "Abhandenkommen" vorliegt. (Wegen 
der praktischen Bedeutung vergl. unten § 39 IT 2 c.) 

III. Wirkungen des Besitzes. 
§ 6. Der Besitzsehntz im engeren Sinne. 

I. Allgemeines. 

Der Besitz (das Besitzrecht) hat mannigfache Wirkungen. Vor allem besteht 
ein besonderer Besitzschutz im engeren Sinn. Wir wenden uns zunachst diesem zu, 
die wichtigsten sonstigen Wirkungen des Besitzes werden spater zur Sprache 
kommen (siehe § 9). 

Der besondere Besitzschutz ist dem Besitzer gegen Besitzbeeintrachtigungen 
Dritter gegeben, die das Gesetz als "verbotene Eigenmacht" bezeichnet. Der Besitzer 
hat ihr gegeniiber ein besonderes Selbsthilferecht und besondere Besitzschutz
anspriiche (einen besonderen Gerichtsschutz). Das Selbsthilferecht behandeln wir 
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in § 7, die Besitzanspriiche in § 8. Vorerst ist der Begriff der verbotenen Eigen
macht zu erortern. 

"Ober den Grund des Besitzschutzes wurde und wird viel gestritten. Der richtigen 
Ansicht nach beruht er auf dem Gedanken, daB die tatsachliche Herrschaftslage im 
Interesse des allgemeinen Friedens Anerkennung fordert und eines vorlaufigen 
Rechtsschutzes bedarf. 

II. Verbotene Eigenmacht (§ 858). 
1. Voraussetzungen. Das Gesetz stellt drei VoraUBBetzungen auf (§ 858 I). 
a) Erforderlich ist eine Besitzbeeintrachtigung durch einen Dritten. Sie 

bnn sich a1s Besitzentziehung oder als Besitzstorung darstellen. Besitz
entziehung ist gegeben, wenn der Besitzer durch die Beeintrachtigung den Besitz 
ganz oder teilweise verliert, insbesondere wenn der Tater selbst Besitz (Alleinbesitz, 
Mitbesitz, Teilbesitz) erlangt. Besitzstorung ist jede Beeintrachtigung, die nicht 
Besitzentziehung ist; sie kann in mannigfacher Gestalt auftreten, namentlich gehoren 
hierher Einwirkungen auf die Sache durch Benutzung oder Heriiberdringenlassen 
von Immissionen (z. B. Rauch, Geriiche, Larm), sowie Verhinderung in der Besitz
ausiibung (sei es durch Gewalt oder Drohungen). Die Grenze zwischen Besitzstorung 
und Besitzentziehung bnn zweifelhaft sein, Besitzstorung ist dann nicht vorhanden, 
wenn der Tater fiir sich Besitz (auch Teilbesitz) begriindet. Die Besitzstorung 
kann ihrer Natur nach voriibergehend, sein. 

b) Die Beeintrachtigung muB ohne den Willen des unmittelbaren Be
sitzers geschehen. Die zur AUBBchlieBung verbotener Eigenmacht erforderliche 
Zustimmung ist kein Rechtsgescha.ft, sie setzt nicht Gescha.ftsfa.higkeit voraus, sie 
erfordert nur natiirliche Willensfa.higkeit wie bei der Besitzaufgabe. Doch muB die 
Willenszustimmung zur Zeit der Beeintrachtigung vorliegen. 

c) Die Beeintrachtigung darf nicht vom Gesetz besonders gestattet sein. 
Verbotene Eigenmacht liegt daher nicht vor z. B. bei erlaubter Selbsthilfe (§§ 227ff., 
904), bei behOrdlichen Eingriffen, bei erlaubten Immissionen (§ 905). 

Dagegen ist nicht erforderlich ein Verschulden des Taters, auch guter Glaube 
aneigenen Besitz (z. B. als Erbe) oder an ein Recht zum Besitz schlieBt die verbotene 
Eigenmacht nicht aus. 

2. Der fehlerhafte Besitz (§ 858 II). 
Fehlerhaft besitzt, wer den Besitz durch verbotene Eigenmacht erlangt hat. 

Der fehlerhafte Besitz gewahrt zwar Dritten gegeniiber vollen Schutz, aber die 
Fehlerhaftigkeit wirkt gegeniiber demjenigen, dem der Besitz durch verbotene Eigen
macht entzogen ist (sog. relative Wirkung des fehlerhaften Besitzes vgl. §§ 859, 
861,862). Die Fehlerhaftigkeit miissengewisseNachfolger des fehlerhaften Besitzers 
"gegen sich gel ten lassen" (§ 858 II Satz 2), sie besitzen also gleichfalls fehler
haft. Es sind dies der Erbe, dem jeder Gesamtnachfolger gleichzustellen ist, ferner 
jeder zeitliche Nachfolger, letzterer aber nur, wenn er die Fehlerhaftigkeit zur Zeit 
seines Besitzerwerbes positiv kannte (spolii conscius, z. B. der Hehler, der Dieb des 
Diebes bei Kenntnis des ersten Diebstahls). - Auch der mittelbare Besitz kann 
fehlerhaft sein. Beispiel: Ein fehlerhafter unmittelbarer Besitzer verwandelt sich 
durch Begriindung eines Verha.Itnisses des § 868 in emen mittelbarenBesitzer (z. B. 
durch Fortgabe zur Verwahrung oder Leihe). 

§ 7. Das Selbsthilferecht des Besitzers. 
I. Allgemeines. 

Das BGB. gibt dem Besitzer im AnschluB an das deutsche Recht gegen verbotene 
Eigenmacht ein besonderes Selbsthilferecht (Gewaltrecht). Wir betrachten die 
Arten des Selbstschutzes (II) und die zum Selbstschutz berechtigten Personen (III). 
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II. Arten. 
Zu unterscheiden ist: 
1. Das Recht der Selbstwehr (Selbstverteidigungsrecht). Der Besitzer kann 

sich verboteneor Eigenmacht mit Gewalt erwehren (§ 859 I). Die Selbstwehr ist 
gegeben gegen eine drohende, d. h. noch nicht vollendete Besitzentziehung, sowie 
gegen eine Besitzstorung. Die Besitzstorung kommt auch dann in Betracht, wenn die 
eigentliche StOrungshandlung (der Angriff) vollendet ist, aber ein durch sie hervor
gerufener Zustand der Storung fortbesteht (es ist z. B. Unrat auf das Nachbargrund
I;!tiick heriibergeworfen); gerade hierdurch geht das Verteidigungsrecht des Besitzers 
weiter ala das allgemeine Notwehrrecht (§ 227). - Die Selbstwehr darf das zur Ab
wehr erforderliche MaB nicht iiberschreiten. 

2. Das Wiederbemiiehtigongsrecht (§ 859 II-IV). Bei vollendeter Besitz
entziehung durch verbotene Eigenmacht steht dem bisherigen Besitzer ein Wieder
bemachtigungsrecht zu. 

a) Es ist an enge zeitliche Schranken gebunden. Eine bewegliche Sache 
darf er dem auf frischer Tat betroffenen oder verfolgten Tater mit Gewalt wieder ab
nehmen (vgl. § 127 StPO.). Er darf zum Zweck der Wiedergcwinnung auch in die 
Behausung des Taters eindringen. Bei einem Grundstiick darf der bisherige Be
sitzer sofort naC'h der Entziehung sich des Besitzes mit Gewalt wiederbemachtigen. 
"Sofort" bedeutet nicht "ohne schuldhaftes Zogern", aber auch nicht "augenblick
lich"; vielmehr ist notig und ausreichend, daB Handlungen zur Wiederbemachtigung 
unmittelbar nach der Entziehung (nicht erst nach Kenntnis von ihr) begonnen und 
ununterbrochen durchgefiihrt werden. - Das Gewaltrecht richtet sich nicht bloB 
gegen den Tater, sondern auch gegen solche Besitznachfolger, die die Fehlerhaftig
keit des Vorbesitzes gegen sich gelten lassen miissen (Erbe, bosglaubiger Sonder
nachfolger, vgl. oben § 6 II 2). - Die Ausiibung des Gewaltrechts darf nicht das er
forderliche MaB iiberschreiten. 

b) Das Wiederbemachtigungsrecht des Besitzers ist gegeniiber dem allgemeinen 
SelbsthiIferech.t des § 229 erheblich erweitert, indem bei ihm gleichgiiltig ist, ob 
obrigkeitliche Hille zu erlangen und Gefahr im Verzuge ist; andererseits ist es durch 
die zeitlichen Schranken enger begrenzt. 

III. Diezum Selbstschutz berechtigten Personen. 
Das SelbsthiIferecht steht dem Besitzer zu, alao nicht dem Besitzdiener; doch 

kann letzterer, wie wir sahen, das SelbsthiIferecht des Besitzherrn ausiiben (§ 860, 
oben § 2 IV 2). 

1. Das SelbsthiIferecht ist zunli.chst auf den unmittelbaren Besitzer ab
gesteIlt. Der (gewohnliche) unmittelbare Besitzer hat es gegen jedermann, auch 
gegen den mittelbaren Besitzer (z. B. der Mieter gegen den Vermieter), in gleichem 
Umfang steht es dem unmittelbaren Teilbesitzer zu (er hat es auch gegen Besitzer 
anderer Sachteile). Besonderheiten gelten fiir unmittelbare Mitbesitzer: Es ist 
zu unterscheiden das SelbsthiIf~recht der Mitbesitzer gegeniiber Fremden (Dritten) 
und im Verhaltnis zueinander. Gegeniiber Fremden besteht voIles SelbsthiIferecht: 
Richtet sich die verbotene Eigenmacht nur gegen einen Mitbesitzer, so hat er allein 
das SelbsthiIferecht, richtet sich die Eigenmacht gegen aIle Mitbesitzer, so haben sie 
aile zusammen, aber auch jeder einzelne das SelbsthiIferecht. 1m Ver hal tnis der 
Mitbesitzer untereinander wird dageogen das SelbsthiIferecht durch § 866 ein
geschrankt. Einem Mitbesitzer soIl hiernach gegeniiber den anderen Mitbeositzern 
insoweit ein SelbsthiIferecht nicht zustehen, "ala es sich um die Grenzen des dem 
einzelnen zustehenden Gebrauchs handelt." Dies um deswillen, weil die Grenzen des 
Gebrauchs typisch aus der auBeren Herrschaftslage nicht erkennbar sind. Aus dem 
Gesetz folgt, daB unter Mitbesitzern ein SelbsthiIferecht nur wegen Besitzentziehung, 
nicht aber wegen Besitzstorung gegeben ist. 
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2. Sehr streitig ist, ob dem mittelbaren Besitzer das Selbsthilferecht zusteht. 
Viele versagen es mm schlechthin, weil § 869 vollig jeden Besitzschutz des mittel
baren Besitzers regIe. Allein das ist eine unbewiesene Behauptung. Der richtigen 
Ansicht nach muB es fum zugesprochen werden, aber nur, wenn gegen den unmittel
baren Besitzer verbotene Eigenmacht veriibt wird (z. B. bei dessen Abwesenheit), 
nicht aber in sonstigen Fallen (z. B. wenn der Besitzmittler sich die Sache aneignet 
oder Besitzstorungen Dritter duldet). 

Auch der fehlerhafte Besitzer hat die Selbstschutzrechte, sie entfallen nur 
insoweit, als der Selbstschutz des durch die Fehlerhaftigkeit des Besitzes Verletzten 
noch reicht (§ 859 II-IV). 

§ 8. Die Besitzschutzallspriiche. 
1. Allgemeines 

Das BGB. gibt dem Besitzer auBer dem besonderen Selbstschutz noch einen 
besonderen gerichtlichen Schutz: die sog. Besitzschutzanspriiche. !hre Wur
zeIn liegen im romischen Recht, es sind die possessorischen Interdikte, welche 
nach der Rezeption nach vielen Irrungen und Wirrungen im spateren gemeinen 
Recht wieder mehr auf ihre urspriingliche Grundlage zuriickgefiihrt worden waren 
und jetzt in verjiingter Gestalt auferstanden sind. Charakteristisch fiir sie ist ihre 
rein "possessorische" Natur: das bedeutet, daB bei ihnen Einreden aus dem mate
riellen Recht zum Besitz grundsatzlich ausgeschlossen sind (Gegensatz: "petito
rische" Anspriiche, "petitorische" Einreden). Das BGB. kennt zwei Hauptan
spriiche: Den Besitzanspruch wegen Besitzentziehung (II) und den Be
sitzschutzanspruch wegen Besitzstorung (ill). Praktische Bedeutunghaben 
sie vornehmlich fiir Mieter und Pachter. Zur Erganzung des possessorischen Schutzes 
ist auBerdem noch der sog. Abholungsanspruch angefiigt worden (IV). 

II. Der Anspruch wegen Be sitzentziehung (§ 861)~ 

Es handelt sich urn die mittelalterliche Spolienklage (actio spolii). - Der 
Anspruch wurzelt nicht, wie manche meinen, in einem gegenwartigen Besitzrecht 
des bisherigen Besitzers, das die ihm entrissene tatsachliche Herrschaft iiberdauere. 
Eine solche Auffassung ist m. E. nicht allein gekiinstelt, sondern auch dogmatisch 
nicht haltbar, weil es nur ein gegenwartiges Besitzrecht geben kann, und dieses hat 
jetzt derjenige, der den Besitz entzogen hat. Vielmehr ist der Anspruch wegen Be
sitzentziehung ein Uberbleibsel des entzogenen Besitzrechts. 

1. Voraussetzung des Anspruchs ist die Besitzentziehung durch ver
botene Eigenmacht. Bewegliche und unbewegliche Sachen kommen in gleicher 
Weise in Betracht. 

2. Anspruchs b er e c h tigt ist j e der Besitzer. Der Besitzdiener hat denAnspruch 
nicht, auch nicht als Stellvertreter des Besitzherrn. - Besonderheiten gelten fiir 
den mittelbaren Besitzer (unten 8.) und Mitbesitzer (unten 9.). 

3. Anspruchsgegner ist derjenige, der dem Berechtigten gegeniiber fehlerhaft 
besitzt (sei es unmittelbar, sei es mittelbar, vgl. oben § 6 II 2). 

4. Ziel des Anspruchs ist die Wiedereinraumung des Besitzes, nicht die 
Herausgabe von Friichten und Surrogaten, nicht Schadensersatz. 

5. Der Beklagte hat den sog. Einwand fehlerhaften Besitzes (§ 861 II) 
(exceptio vitiosae possessionis). Der Beklagte kann namlich einwenden: der Besitz 
des Klagers sei gerade dem Beklagtt)ll oder dessen Rechtsvorganger gegeniiber 
fehlerhaft gewesen, und sei erlangt worden im letzten Jahre vor der Besitzentziehung 
durch den Beklagten. 

Beispiel: Khat dem B heute eine Uhr elltwelldet, B holt sie sich morgen gewalt
sam wieder. K klagt jetzt gegen B mit dem Besitzschutzanspruch auf Wiederein-

v. Gierke, Sachenrecht. 2 
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raumung des Besitzes. B hat den Einwand fehlerhaften Besitzes. Wiirde dagegen 
B sich die Uhr erst nach Ablauf eines Jahres gewaltsam wiedergeholt haben, so 
wiirde K mit der Besitzklage durchdringen. 

Es ergibt sich somit, daB ein fehlerhafter Besitzer nach endgiiltiger Entsetzung 
des bisherigen Besitzers (§ 859) auch gegen diesen die Gewaltrechte hat, aber wenn die 
Abwehr nicht gelingt, mit einer Besitzklage gegen ihn nichts ausrichten kann, sofern 
nicht iiber seine eigene Tat bis zur fremden Tat etwas Gras gewachsen war (1 Jahr 
verstrichen war). 

Streitig ist, was unter den Worten "oder dessen Rechtsvorganger" zu verstehen 
ist. Zunachst kann es sich nur um jemanden handeln, dem der Beklagte im Besitz
recht gefolgt ist (sei es als Erbe odeI' als Sondernachfolger. Beispiele: 1. K. hat 
dem E. eine Uhr entwendet, E. holt sie sich gewaltsam wieder, E. stirbt, B. beerbt 
ihn, K klagt gegen B. - 2. K. hat dem V. eine Uhr entwendet, V. holt sie 
sich gewaltsam wieder und iibergibt sie dem B., der den Sachverhalt kennt, 
K. klagt gegen B. - In beiden Fallen hat B. den Einwand, denn er ist dem E. und V. 
im Besitzrecht gefolgt). Die herrschende Lehre betrachtet als Rechtsvorganger aber 
auch denjenigen, dem der Beklagte im Besitzrecht gefolgt ware, .wenn die Besitz
entziehung seitens des Klagers nicht dazwischen getreten ware (Beispiel: K. hat dem 
E. eine Uhr entwendet, E. stirbt, B. beerbt ihn und holt sich gewaltsam die Uhr, 
K. klagt gegen B. Nach der herrschenden Lehre hat B. den Einwand). Man muB 
sich dariiber klar sein, daB der Wortlaut des Gesetzes hierfiir an sich nicht paBt, da 
der Rechtsvorganger des Beklagten in diesen Fallen besitzrechtlich nur der Klager 
ist. Fiir eine ausdehnende Auslegung des Gesetzes diirfte jedoch ein zureichender 
Grund nicht vorliegen. 

Der Einwand des fehlerhaften Besitzes ist keine Einrede, vielmehr wird der 
Anspruch durch die Fehlerhaftigkeit des entzogenen Besitzes "ausgeschlossen" 
(also Beriicksichtigung von Amts wegen). 

6. Einwendungen aus dem Recht zum Besitz ("petitorische" Einwendungen) 
sind grundsatzlich ausgeschlossen (§ 863). 

Beispiel: Der Eigentiimer hat einen NieBbrauch bestellt; der NieBbraucher ver
schafft sich eigenmachtig den Besitz. Der BesitzwiedereinraumungskIage des 
Eigentiimers gegeniiber kann sich der NieBbraucher auf sein Recht ZUlli Besitz 
nicht stiitzen. 

Doch kann sich der Beklagte auf ein Recht zum Besitz berufen, urn damit dar
zutun, daB verbotene Eigenmacht nicht vorgelegen habe, daB er also zur eigenmach
tigen Besitzentziehung befugt war (z. B. kraft Zwangsvollstreckungsrecht, kraft 
Selbsthilfe, kraft § 561 usw.). 

7. Der Anspruch erlischt aus zwei Griinden (§ 864). 
a) Nach Ablauf eines Jahres seit der Besitzentziehung. Die Frist ist eine Aus

schluBfrist, keine Verjahrungsfrist. 
b) Wenn nach Veriibung der Eigenmacht petitorisch rechtskraftig festgestellt 

wird, daB dem Tater ein Recht auf den eigenmachtig verwirklichten Besitzstand zu
steht: Petitorium absorbet possessorium. Die fernere Verfolgung des Besitzanspruchs 
ware eine zweckIose Weiterung. Das Gesetz ist ausdehnend auszuIegen, es geniigt die 
Feststellung eines obligatorischen Rechts. 

8. Besonderheiten fiir den mittelbaren Besitzer. 
Der mittelbare Besitzer hat den Anspruch, aber nur, wenn ohne seine Zu

stimmung dem unmittelbaren Besitzer der Besitz durch verbotene Eigenmacht ent
zogen wird. Auch kann er zunachst nur Wiederherstellung der bisherigen Besitz
lage, also Herausgabe an den Besitzmittler verlangen; erst dann, wenn letzterer 
den Besitz nicht wiederiibernehmen will oder kann, darf er die Einraumung des 
unmittelbaren Besitzes an sich selbst fordern (§ 869 Satz 2). - Nie steht ihm der 
Anspruch gegen den unmittelbaren Besitzer zu (streitig). 
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9. Besonderheiten fiir Mitbesitzer. 
Jeder Mitbesitzer hat den Anspruch, wenn ibm oder allen Mitbesitzern der Besitz 

durch verbotene Eigenmacht entzogen wird. 1m ersteren Fall ist es gleichgiiltig, 
ob ein Fremder oder ein Mitbesitzer die verbotene Eigenmacht ausiibt (§ 866 ver
sagt unter Mitbesitzern einen Besitzschutz nur in bezug auf die Besitzstorung, oben 
§ 7 III 1). Wird der Besitz durch verbotene Eigenmacht gegen aIle Mitbesitzer ent
zogen, so kann jeder Mitbesitzer nur Einraumung des Mitbesitzesan aIle fordern; 
wollen oder konnen die anderen den Mitbesitz nicht iibernehmen, so kann Ein
raumung des Alleinbesitzes verlangt werden (analog § 869). Auch steht bei Eigen
macht gegeniiber allen Mitbesitzern allen zusammen der Anspruch zu. 

III. Der Anspruch wegen Besitzstorung (§ 862). 

Es handelt sich um das gemeinrechtIiche "possessorium ordinarium". 
l. Voraussetzung des Anspruchs ist eine Besitzstorung durch ver botene 

Eigenmacht. NaturgemaB kann aber nicht jede derartige Storung in Betracht 
kommen, z. B. nicht eine gelegentliche, vorubergehende Storung ohne fortwirkende 
Folgen. Vielmehr ist der Anspruch nur in zwei Fallen gegeben: Einmal bei einer 
auBerlich fortwirkenden Storung (z. B. Anlagen, die storend auf das Nachbargrund
stuck hinubergreifen), sodann bei einer ibrer Natur nach vorubergehenden Storung; 
falls weitere Storungen zu befiirchten sind. 

2. Anspruchberechtigt ist jeder Besitzer. Doch hat der mittelbare Be7 
sitzer den Anspruch n ur, wenn ohne seine Zustimmung der unmittelbare Besitzer 
durch verbotene Eigenmacht gestort wird (§ 869); mittelbarer und unmittelbarer 
Besitzer sind hier gesamtberechtigt. Bei Mi t besitzern gilt im Verhaltnis zu Fremden 
Entsprechendes wie bei dem Anspruch wegen Besitzentziehung, im Verhaltnis der 
Mitbesitzer zueinander ist dagegen ein Anspruch aus Besitzstorung ausgeschlossen 
(§ 866, oben § 7 III 1). 

3. Ziel des Anspruchs ist bei einer auBerlich fortwirkenden Storung Beseiti
gung der Storung, bei einer ibrer Natur nach vorubergehenden Storung Unter
lassung weiterer Storungen. 

4. Anspruchsgegner ist der Storer. Das ist bei einer auBerlich fortwirkenden 
Storung der Urheber der Storung und derjenige, von dem aus die Storung noch 
fortwirkt; beide konnen in einer Person zusammenfallen; handelt es sich um ver
schiedene Personen (z. B. infolge Grundstuckswechsels), so besteht eine Gesamt
verpflichtung (anders die herrschende Lehre, welche nur den jeweiligen "Halter" 
der storenden Anlage als Storer ansieht). Bei einer ibrer Natur nach vorubergehen
den Storung ist Storer derjenige Urheber der Storung, von dem weitere Storungen 
zu befiirchten sind. 

5. 1m u brigen gilt fur den Anspruch wegen Besitzstorung ganz Entsprechendes 
wie bei dem Anspruch wegen Besitzentziehung. Der Beklagte hat auch hier den 
Einwand fehlerhaften Besitzes (§ 862 II), Einwendungen aus einem Recht zur Besitz
storung sind grundsatzlich ausgeschlossen (§ 863), und schlieBlich erlischt der An
spruch nach Jahreslauf und durch rechtskriiftiges Urteil im Petitorium (§ 864). 
Vgl. oben II 5, 6, 7. 

IV. Der Abholungsanspruch (§ 867). 

§ 867 erganzt den Schutz des Besitzes einer beweglichen Sache fur den Fall, daB 
die Sache auf ein im Besitz eines anderen befindliches Grundstuck gelangt ist. 
RegelmaBig hat alsdann der Besitzer der bewegIichen Sache den Besitz nicht ver
loren, der Grundstucksbesitzer ibn nicht erworben. Der Besitzer der bewegIichen 
Sache. ware hier schutzlos: die Herausgabe der Sache konnte er weder possessorisch 
noch petitorisch fordern, wiirde er sich selbst die Sache holen, so ware er dem Vorwurf 

2* 
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verbotener Eigenmacht ausgesetzt. Die gleiche Schutzlosigkeit wiirde bestehen, 
wenn ausnahmsweise der Besitzer der beweglichen Sache seinen Besitz verloren, 
a.ber ein Besitzerwerb durch den Grundstucksbesitzer noch ni.cht stattgefunden 
hiLtte (es ist z. B. Wasche weit fortgeschwemmt worden und an einem Grund
stuck gelandet). Fiir solche FaIle gibt § 867 dem Besitzer der beweglichen Sache 
einen Anspruch auf Aufsuchung und Wegschaffung gegen den Grundbesitzer. -
GroBe praktische Bedeutung scheint der Anspruch bisher nicht erlangt zu haben. 

1. Voraussetzungen des Ansprucbs: Es muE eine bewegliche Sache aus der Gewalt des 
Besitzers auf ein im Besitz eines anderen befindliches Grundstiick geiangt sein. Der Be
sitzer der beweglichen Sache kann (wie regelmaBig) den Besitz behalten oder ibn verloren haben, 
er darf ibn aber nicht freiwillig aufgegeben haben. - Bei einer beweglichen Sache (z. B. einer 
Bude, einem Wohnwagen) ist die Vorschrift entsprechned anzuwenden. - Eine zweite Vor
aussetzung ist die, daB die Sache nicht inzwischen in Besitz genommen sein darf, weder vom 
Grundstiicksbesitzer noch von einem Dritten (der friihere Besitzer der beweglichen Sache ist 
bier nicht schutzlos, er hat, wenn er zunii.chst den Besitz behalten hatte, possessorische und 
petitorische Anspriiche, wenn er ibn schon eingebii.6t hatte, petitorische Anspriiche; ebenso 
steht es, wenn etwa gieichzeitig mit seinem Besitzverlust ein Besitzerwerb des Grundstiicks
besitzers sts.ttgefunden haben sollte). 

2. Anspruchsberechtigt ist jeder Besitzer der beweglichen Sache (Allein-, Teil-, Mit
besitzer), der mittelbare Besitzer aber nur subsidiii.r hinter dem unmittelbaren (§ 869, Satz 3.) 

3. Anspruchsgegner ist der unmittelbare Grundstiicksbesitzer (in besonderen Fallen 
auch der mittelbare). 

4. Ziel des Anspruchs ist Gestattung der Aufsuchung und Wegschaffung. Bei Nicht
gestattung muB der Weg der Kla.ge beschritten werden. Ein Recht zur Selbsthilfe ist nur nach 
allgemeinen Grundsatzen (§§ 229, 904) gegeben (doch Iiegt m. E. bei Schikane keine verbotene 
Eigenmacht vor, § 226). 

5. Einwendungen. Der Grundstiicksbesitzer hat eine verzogerliche Einrede auf Sicher
heitsleistung, falls durch daB Aufsuchen ein Schaden zu besorgen ist; die Einrede entfallt, wenn 
mit dem Aufschube Gefahr verbunden ist. - Der Grundstiicksbesitzer hat auch den Einwand 
des fehlerhaften Besitzes (analog §§ 861 II, 862 II; auch §§ 863, 864 II sind entsprechend an
zuwenden). 

6. Schadensersatz. Aufsuchung und Wegschaffung gehen auf Gefahr des Aufsuchen
den. Er haftet ohne weiteres fiir den durch sie entstehenden Schaden (unabhii.ngig von Ver
Bchulden). Der Schadenersatzanspruch ist kein Deliktsanspruch, sondern ein gesetzlicher Aus
gleichsanspruchs. Er Bteht trotz des W ortiautes des GeBetzes nicht dem unmittelbaren Grund
Btiicksbesitzer ala Boichem zu, Bondern demjenigen, der den Schaden erlitten hat (z. B. dem 
Eigentfuner). 

§ 9. Die sonstigen Wirkungen des Besitzes. 

AuBer dem Besitzschutz im engeren Sinn (dem rein possessorischen Schutz) 
legt das Gesetz dem Besitz noch verschiedene andere Wirkungen bei. Sie stehen 
entweder auBerhalb des eigentlichen Sachenrechts oder sind ihm eingegliedert. 

1. Von den Wirkungen auBerhalb des Sachenrechts mogen folgende erwahnt 
werden: Der Besitzer hat bei verlorenem Besitz die Condictio possessionis, wenn der 
Gegner den Besitz ohne rechtlichen Grund erlangt hat (§ 812 I). Der Besitzer hat 
einen Anspruch aus unerlaubter Handlung, wenn sein Besitzrecht widerrechtlich 
und schuldhaft verletzt ist (§ 823 I). - Die Liegenschaf~smiete erhiilt durch den 
Besitz dingliche Kraft (§ 571), der Gebaudebesitzer haftet ffir Gebiiudeeinsturz 
(§§ 836ff.). - Der Besitzer hat einAblOsungsrecht bei drohenderZwangsvol1streckung 
(§ 268). - Der Besitz hat Bedeutung fur die Gefahrtragung bei Schuldverhiiltnissen 
(vgl. z. B. § 446). 

2. Von den Wirkungen des Besitzes, die dem Sachenrecht eingegliedert 
sind, sind die wichtigsten: 

a) Der Besitz ist Voraussetzung fur die Ersitzung, sowohl bei Grundstucken 
wie bei Fahrnis (§§ 900, 937). 

b) Bei Fahrnis ist der Besitz Begrundungs- und Ubertragungsmittel ffir 
die dinglichen Rechte, auch entfaltet er einen Vertrauenstatbestand zugunsten 
Gutglaubiger. 
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c) Der Fahrnisbesitz begriindet eine Vermutung fiir das ihm entsprechende 
materielle dingliche Recht (§§ 1006, 1065, 1227). 

d) Der Fahrnisbesitz gibt die Grundlage fiir die Klage aus friiherem 
Besitz (§ 1007). 

AIle diese spezifisch sachenrechtlichen Wirkungen werden im Verlauf der Dar
stellung zur Sprache kommen. An dieser Stelle konnen sie - insbesondere die Klage 
aus friiherem Besitz - noch nicht voll verstanden werden. 

IV. Der Rechtsbesitz. 
§ 10. 

Wahrend dem romischen Recht nur eine juris quasi possessio bei Servituten 
bekannt war, wurde im gemeinen Recht und in den Partikularrechten im AnschluB 
an die deutsche Gewere an unkorperlichen Sachen unter EinfluB des kanonischen 
Rechts ein Rechtsbesitz an allen Rechten anerkannt, die einer dauernden 
Ausiibung fahig waren (insbesondere bei Berechtigungen an Grundstiicken, bei 
Reahechten, Personlichkeitsrechten, standigen Forderungsrechten). 

Das BGB. erwahnt den "Rechtsbesitz" nicht, aber es kennt ihn sachlich bei den 
Grunddienstbarkeiten und beschrankt personlichen Dienstbarkeiten (§§ 1029, 1090), 
also in der romischen Beschrankung. Wer diese Rechte ausiibt, genieBt denselben 
besonderen Besitzschutz gegen verbotene Eigenmacht wie ein Sachbesitzer. VgI. 
dariiber unten §§ 48, 49 bei den Dienstbarkeiten. 

Auf den dem Landesrecht vorbehaltenen Gebieten ist dagegen ein Rechtsbesitz 
in weiterem Umfang zulassig und anerkannt (z. B. im Jagd-, Fischerei-, Wasserrecht). 
In Ermangelung besonderer Normen sind auf ihn die Vorschriften des BGB. iiber 
den Sachbesitz entsprechend anzuwenden. 



Zweiter Abschnitt. 

Das Liegenscbaftsrecbt im allgemeinen. 
§ 11. Einleitnng. 

I. Das Grundbuchsystem. 

Die heutige deutsche Gesetzgebung hat sich in bezug auf die Regelung der Voll
rechte des Sachenrechts an Liegenschaften den preuBischen Gesetzen yom 5. 5. 1872 
angeschlossen und das sog. Grund buchsystem sanktioniert. Der Grundgedanke 
dieses Systems beruht darauf, daB es ein dringendes Erfordernis eines gesunden 
Grundstiicksverkehrs ist, daB die materiellen Sachenrechte in einem offentlichen Re
gister zur Erscheinung kommen, es laBt sich auch in den Satz kleiden, daB der 
rechtsgeschaftliche Erwerb eines jeden dinglichen Rechts am Grundstiick die Ein
tragung dieses Rechtes im Grundbuch zur Voraussetzung hat. Das Grundbuch
system war das System des deutschen mittelalterlichen Rechts vor der Rezept~on. 
Es steht im Gegensatz zum romischen Recht, welches Mobilien und Immobilien unter
schiedslos behandelte, und daher auch fUr die Ubereignung von Grundstiicken nur 
die Tradition, fiir ihreVerpfandung sogar nur den Verpfandungsvertrag forderte. 
Das romische Prinzip wurde zwar gemeines Recht, aber die Partikularrechte haben 
sich ihm nicht gebeugt; nur in einigen Gebieten erhielt sich freilich das rein deutsche 
Grundbuchsystem, meistens nahm man ein gemischtes System an. Verbreitet 
war namentlich das System der Hypothekenbiicher, nach welchem nur znr Ver
pfandnng, aber nicht zur Dbereignung die Eintragung im Hypothekenbuch er
forderlich war; es galt in PreuJ3en seit 1783 bis zu der erwahnten neuen Gesetz
gebung von 1872,. es galt in Bayern nnd Wiirttemberg sogar bis 1900. 

II. Die gesetzliche Reglung. 

In bezug auf die gesetzliche Reglung der allgemeinen Normen des Grundbuch
rechts sind das formelle und materielle Grundbuchrecht zu unterscheiden. 

I. Das formelle Grundbuchrecht. Grundlage biIdet die Grundbuchordnung 
yom 24.3. 1897 (GBO.). Sie regelt die technische Seite des Grundbuchrechts, ins
besondere die Einrichtnng der Grundbiicher, das Verfahren vor den Grundbuch
behorden. In vieler Hinsicht ist sie nur ein Rahmengesetz, welches die nahere Aus
gestaltung den Landesrechten iiberlaJ3t. Dementsprechend wird die Grundbuch
ordnung erganzt durch Landesgesetze, landesherrliche YO. und Verfiigungen der 
Justizminister (fUr PreuJ3en: AusfG. z. GBO. V. 26. 9.1899, Kg!. YO. v. 13. II. 1899. 
Verf. des Justizministers yom 18. undo 20. ll. 1899 u. a.). - Die GO. ist in Einzel
heiten geandert durch Ges. yom 14.7.1905, durch die YO. iiber das Erbbaurecht 
yom 15. I. 1919, erganzt durch die Ges. yom 13. 2. 1920 und 23. 6. 1923 (vgl. 
oben § 1 II 4b). 

2. Das materielle Grundbuchrecht. Seine allgemeinen Normen sind im BGB. 
§§ 873ff. geregelt. Es handelt sich um die echten Voraussetzungen der dinglichen 
Rechtsanderungen an Grundstiicken. Sie miissen erfiillt sein, damit die Rechts
verhaltnisse an einem Grundstiick sich wirklich rechtlich andern. Die V orschriften 
der GBO. sollen erfiillt werden (sie verlangen mehr in formaler Beziehung, weniger 
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in materieller Beziehung). Entscheidend fiir das wahre Recht (im Gegensatz zum 
buchmaGigen Schein) ist: 1st den Vorschriften des BGB. Geniige geschehen~ So hat 
die Grundbuchordnung nur formale Bedeutung. 

III. "Obergangsvorschriften. 

Die Einfiihrung des Grundbuchsystems in ganz Deutschland durch das BGB. 
und die GBO. notigte, iiberall ein Grundbuch "anzulegen". Das Verfahren bei del' 
Anlegung ist gemaG Art. 186 EG. z. BGB. durch landesherrliche YO. bestimmt 
worden. Dabei konnten bisher gefiihrte Biicher zu Grundbiichern des neuen Reichs
rechts erhoben (so meistens in PreuBen) odeI' umgewandelt werden (so die Hypo
thekenbiicher). Nach Beendigung del' Anlegung gilt das neue Liegenschaftsrecht 
(Art. 1891 EG. - Der Zeitpunkt ergibt sich aus den landesherrlichen YO. Art. 
186 I EG.). Die Anlegung war vielfach schon am 1. 1. 1900 und ist jetzt fast in ganz 
Deutschland vollendet. 

Erstes Kapitel. 

Das formeIle Grondbochrecht 
(Biehe das preufJiBche M'U8ter/ormular im Anhang.) 

§ 12. Die Gmndbuehiimter und die Grundbiieher im allgemeinen. 

I. Die Grundbuchamter und ihre Entscheidungen. 
1. Die Grundbiicher werden vonGrundbuchamtern gefiihrt (§ 1 GBO.). 14re 

Bildung ist dem Landesrecht iiberlassen. Meistens sind die Amtsgerichte gleich
zeitig Grundbuchamter (so insbesondere in PreuGen Art. 1 AG. z. GBO. - anders 
in Wiirttemberg und Baden, hier werden die Grundbiicher bei den Gemeinden 
gefiihrt, leitende Beamte sind hauptsii.chlich die Notare). 

2. Gegen die Entscheidungen des Grundbuchamts gibt es das Rechtsmittel 
der Beschwerde (§§ 71ff. GBO.) Sie geht an das Landgericht. Gegen die Ent
scheidung des Landgerichts gibt es die "weitere Beschwerde", die aber nur 
auf eine Gesetzesverietzunggestiitzt werden kann. Sie geht an das zustandige Ober
landesgericht, in PreuBen an das Kammergericht (Art. 7 preuG. FGG.), in Bayern 
an das Oberste Landesgericht. Wenn das Oberlandesgericht in del' Auslegung einer 
grundbuchrechtlichen VorsQhrift des Reichsrechts von derEntschei~ung einesanderen 
Oberlandesgerichts oder des Reichsgerichts abweichen will, 'so DiuG es die weitere 
Beschwerde dem Reichsgericht zur Entscheidung einreichen (§§ 78 GBO., im Inter
esse der deutschen Rechtseinheit). - Unzulii.ssig ist eine Beschwerde gegen eine 
Eintragung im Grundbuch (§ 71 II 1, es gibt hier andere Rechtsbehelfe). 

3. Eine besondere Haftpflicht des Staates wird dUl'ch § 12 GBO. begriin
det. Del' Staat haftet ausschlieGlich dem Geschadigten an Stelle des Grundbuch
beamten, insoweit letzterel' wegen Verletzung seiner Amtspflicht nach § 839 BGB. 
haften wiirde. Der Staat kann seinerseits an dem schuldigen Beamten RegreG 
nehmen (in.PreuGen nimmt der Staat nul' bei Vorsatz und grober Fahriassigkeit 
RegreG, Art. 8 PreuG. AG. z. GBO.). Bei stadtischen Grundbuchamtern, wie in 
Baden, haftet die Stadt. Diese Vorschriften sind durch die spateren Gesetze iiber die 
Haftung des Staates fiir seine Beamten nicht beriihrt worden. 

II. Grundbuchbezirke. 

Die Grundbiichel' sind fiir raumlich abgegrenzte Bezirke (Grundbuchbezirke) 
gemaG § 2 GBO. gebildet worden. In PreuGen ist regelmaBig fiir jede Gemeinde 
und fiir jeden selbstandigen Gutsbezirk des Grundbuchamtes ein Grundbuch an
gelegt worden, das bei groGeren Bezirken aus mehreren Banden besteht. 
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III. Gegenstande der Buchung. 
In das Grundbuch des Grundbuchbezirkes werden eingetragen 
1. Die Grundstiicke, und zwar grundsatzlich aIle Grundstiicke. Jedes Grund. 

stiick erhii.lt eine besondere Stelle, das sog. Grund buch bla tt (siehe unten IV). 
Ausnahmsweise gibt es buchfreie Grundstiicke nach MaSgabe landesherrlicher YO. 
(vgl. § 90 GBO.), es gehoren hierher namentlich Grundstiicke des Reiches, der 
Einzelstaaten, der Kommunalverbande, offentliche Wege und Gewasser; sie werden 
nur auf Antrag gebucht, und sind vor der Buchung grundsatzlich dem dinglichen 
Grundstiicksverkehr entzogen (vgl. Art. 127 u. 128 EG. z. BGB.). 

2. Gewisse Gerechtigkeiten, die den Grundstiicken gleichgestellt sind. 
Nach Reichsrecht gehort hierher das Erbbaurecht, welches bisher nur auf 

Antrag oder unter bestimmten Voraussetzungen, seit der YO. yom 15.1.1919 
stets von Amts wegen ein besonderes Grundbuchblatt (Erbbaugrundbuch) erhalt 
(auSerdem ala dingliche Last auf dem Grundbuchblatt des belasteten Grundstiicks 
eingetragen wird); ferner Erbpachtrechte und nichtbergrechtliche Abbaurechte 
(§ 84 GEO.). Nach- Landesrechten kommen in Betracht Bergwerksrechte, Fahr-, 
Fischerei-, Apothekergerechtigkeiten u. a. 

IV. Grundbuchblatter. 
1. Jedes Grundstiick (oder ein grundstiicksgleiches Recht) erhii.lt im Grundbuch 

seines Bezirks eine besondere Stelle, das "Grundbuchblatt". Der Name ist eine 
Zusammenfassung, denn in Wirklichkeit besteht das Grundbuchblatt aus mehreren 
Blattern. Das Grundbuchblatt ist fiir die einzutragenden Verhii.ltnisse des Grund
stucks "das Grundbuch" irn Sinn des BGB. (§ 3 BGO.). 

Die innere Ausgestaltung des Grundbuchblattes ist im allgemeinen dem Landfls
recht iiberlassen, insbesondere die Wahl zwischen: 

a) Real- und Personalfolien. Beim Realfolium steht an der Spitze des 
Blattes das Grundstiick, beirn Personalfolium der Eigentiimer. In PreuSen hat 
man das Realfolium gewahlt, Personalfolien findEn sich in Wiirttemberg, Hessen, 
der bayrischen Pfalz. 

b) Dreiteilung und Vierteilung. Bei ersteren zedii.llt das Grundbuchblatt 
in drei Abteilungen, eine Abteilung fiir den Grundstiicksbestand, eine Abteilung fiir 
die Eigentumsverhaltnisse, eine Abteilung fiir die Lasten. Bei der Vierteilung wird 
fiir die Hypotheken und Grundschulden unter Ausscheidung aus der allgemeinen 
Lastenabteilung eine besondere Abteilung gebildet. Die Vierteilung ist vorgeschrie
ben in PreuSen, Bayern, Wiirttemberg, die Dreiteilung namentlich in Sachsen. 

2. Mehrere Grundstiicke desselben Eigentiimers konnen - dies ist eine be
sondere reichsrechtliche Vorschrift - ein "gemeinschaftliches Grundbuch
blatt" erhalten, sofern hiervon keine Verwirrung zu besorgen ist (§ 4 GBO.). Die 
Entscheidung dariiber hat das Landesrecht (zugelassen z. B. in PreuSen, ausge
schlossen in Sachsen). Die Grundstiicke sind hier nur auBerlich vereinigt, rechtlich 
sind sie selbstandig geblieben. Dadurch unterscheidet sich das gemeinschaftliche 
Grundbuchblatt von der Zuschreibung eines Grundstiicks als Bestandteil zu einem 
Hauptgrundstiick und der Vereinigung zweier Grundstiicke zu einem einzigen Grund
stiick (vgl. § 890 BGB., § 5 GBO.). - Eine Abschreibung unter Erhebung zu einem 
selbstandigen Grundstiick ist gleichfalls moglich und zum Teil notig (vgl. § 6 GBO.). 

3. Auch iiber die Kennzeichnung der Grundstiicke auf dem Grundbuch
blatt gibt das Reichsrecht eine besondere Norm. Sie sind nach einem amtlichen 
Verzeichnis zu bezeichnen (§ 2 II GBO.). Das Nahere hieriiber bestimmt das Landes
recht. In PreuSen, Bayern, Wiirttemberg und Sachsen sind die Kataster als die 
Grundstiicksverzeichnisse erklart worden, an die sich das Grundbuch anlehnen muS. 
Kataster (von capitastrum = Steuerbuch) sind Grundstiicksverzeichnisse, welche 
zum Zweck der Besteuerung seit dem 19. Jahrhundert auf Grund miihsamer Ver-
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messungsarbeiten angelegt worden sind und fortlaufend erganzt werden. Sie be
stehen aus Flurkarten und Flurbiichern, enthalten auch Verzeichnisse der Eigen
tiimer und der C':rebaude. Das Grundbuchamt steht in fortlaufender Verbindung mit 
den Katasterbehorden. - In anderen Landern kommen ahnliche Verzeichnisse in 
Betracht, in Baden die Lagerbiicher, d. h. Verzeichnisse von Grundstiicken, die 
allgemein fiir aIle Zwecke der Staatsverwaltung angelegt waren. - Nicht immer sind 
diese amtlichen Verzeichnisse genau, so daB auch die Grundbiicher vielfach unrichtig 
sind (z. B. Falle der Doppelbuchung: Ein Grundstiick ist auf verschiedenen Grund
buchblattern fiir verschiedene Eigentiimer eingetragen). 

4. FUr die sog. Realrechte, d. h. Rechte, die dem jeweiligen Eigentiimer 
eines Grundstiicks zustehen (z. B. Grunddienstbarkeiten, Vorkaufsrecht), ist ent
sprechend dem § 96 BGB. in der Grundbuchordnung bestimmt, daB sie auf Antrag 
ala Bestandteile des berechtigten Grundstiicks bei diesem eingetragen werden (§ 8 
GBO.). 

5. Infolgedessen weisen die Grundbuchblatter der einzelnen deutschen Lander 
eine groBe Verschiedenheit in ihrer Ausgestaltung auf: 

Das preuBische Grundbuchblatt (AllgVerf. vom 20. U. 1899) beginnt mit 
einer Aufschrift (sie gibt an das Amtsgericht, den Grundbuchbezirk, Band und 
Blatt des groBen Grundbuchs). Es folgt das Bestandsverzeichnis. Dies zerfallt 
in das "Verzeichnis der Grundstiicke" (hier ist das Grundstiick in den verschiedenen 
Spalten nach MaBgabe des Katasters zu kennzeichnen, bei einem gemeinschaftlichen 
Grundbuchblatt erhalt jedes Grundstiick eine besondere Nummer, fiir Zuschreibun
gen lInd Abschreibungen dienen besondere Spalten) und das Verzeichnis der Real
rechte. Hieran schlieBen sich die sog. drei Abteilungen, die erste Abteilung gibt 
iiber die Eigentumsverhaltnisse Auskunft (Person des Eigentiimers, Erwerbsgrund, 
Miteigentum), die zweite iiber die eintragungsfahigen Lasten (abgesehen von den 
Pfandrechten) und Verfiigungsbeschrankungen (z. B. Konkurseroffnung, Einleitung 
der Zwangsvollstreckung), die dritte iiber die Hypotheken-, Grund- und Renten
schulden. - Viele Staaten sind dem preuBischen Vorbild gefolgt. 

V. Grundakten. 

Fiir jedes Grundbuchblatt werden Grundakten gehalten (§ 94 GBO.) Das 
Nahere bestimmen die Landesjustizverwaltungen. Die Akten setzen sicbzusammen 
aus den Urkunden (oder ihren Abschriften), welche die Parteien einreichen, den 
Verhandlungsprotokollen, den Eintragungsverfiigungen des Grundbuchbeamten. -
In PreuBen, Sachsen und anderen Landern ist den Grundakten eine "Tabelle" vorn 
angefiigt; sie enthalt eine wortliche Abschrift des Grundbuchblattes selbst. -
Die Grundakten haben groBe praktische Bedeutung, sie erleichtern die Einsicht 
und ermoglichen die Versendung. - MaBgebend ist aber lediglich das Grundbuch
blatt. 

VI. Einsicht in Grundbuch und Grundakten. 

Es herrscht sog. Offentlichkeit des Grundbuchs in gewissem Umfang. 
1. Nach der GBO. § U ist die Einsicht in das Grundbuch jedem gestattet, der 

ein "berechtigtes" Interesse (es braucht kein rechtliches zu sein) darlegt. In gleicher 
Weise ist die Einsicht erlaubt in die Urkunden, auf welche in der Eintragung Bezug 
genommen ist, und in die noch nicht erledigten Antrage. 

2. Das Landesrecht kaun dies erweitern (§§ 9~, 94 GBO.). So ist in PreuBen und 
andern Landern die Einsicht in aIle Grundakten jedem gestattet, der ein berech
tigtes Interesse darlegt. In Baden, Hessen, Hamburg, Liibeck ist sogar im Rahmen 
der reichsrechtlichen Erlaubnis von der Darlegung eines berechtigten Interesses 
abgesehen. 
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§ 13. Die Eintragungen der Grundbuehordnung. 

I. Begriff. 

Eintragung ist jede Aufzeichnung auf einem Grundbuchblatt, welche das Grund
buchamt vornimmt. Einschreibungen Unbefugter oder unvollendete Eintrage sind 
vollig wirkungslos und von Amts wegen zu lOschen. 

II. Arten. 
1. Tatsaeheneintragungen und Reehtseintragungen. Erstere betreffen die 

reine Schllderung des Grundstucks (Lage, Wirtschaftsart, Gebaude, Ertrage, Er
werbspreis, Versicherungssumme, Realrechte). Rechtseintragungen sind Eintragungen, 
welche sich auf Rechte am Grundstuck beziehen (dahin gehort auch die falsche 
Eintragung von bestimmten Grundstucksparzellen, well hiermit gleichzeitig das 
Recht an diesen eingetragen wird). Die Unterscheidung hat deshalb Bedeutung, 
well sich auf Tatsacheneintragungen der offentliche Glaube des Grundbuchs nicht 
bezieht. 

2. Eintragungen im engeren Sinn und Loschungen. Erstere betreffen das 
Dasein oder die Anderung eines Rechts. Loschungen sind Eintragungen, welche den 
Untergang oder Nichtbestand eines Rechtsverhaltnisses zum Inhalt haben. 

3. Zuliissige und inhaltlich unzuliissige Eintragungen. 
Das Grundbuch ist keineswegs allen moglichen Eintragungen i. e. S. geoffnet, 

es kommen vielmehr nur bestimmte Eintragungen in Betracht. 
a) Zulassige Eintragungen: Zulassig sind Eintragungen uber tatsachliche 

Angaben hinsichtlich des Grundstucks nach MaBgabe des Reichs- und Landesrechts 
(oben 1). Zulassig sind Eintragungen von privatrechtlichen dinglichen Vollrechten, 
welche durch das BGB., die Landesrechte und die neueren Reichsgesetze (insbeson
dere die Reichssiedlungsgesetze) als eintragungsfahig anerkannt sind. Zulassig 
sind Eintragungen von Verfugungsbeschrankungen zugunsten bestimmter Personen 
(vgl. § 892 I Satz 2 BGB. z. B. Konkurs, NachlaBverwaltung, Zwangsvollstreckung). 
SchlieBlich sind zulassig Eintragungen von Widerspruchen und Vormerkungen. 

b) Inhaltlich unzulassige Eintragungen ergeben sich aus dem Vorstehen
den und allgemeinen Gesichtspunkten. Unzulassig sind insbesondere Eintragungen 
des Besitzes, der rein obligatorischen Rechte (z. B. Miete und Pacht), der kraft 
Gesetzes wirkenden privatrechtlichen dinglichen Rechte (vgl. z. B. § 912), der 
offentlichen Rechte und Rechtsverhaltnisse, insbesondere der offentlichen Grund
stuckslasten und anderen offentlichen Abgaben (soweit nicht besondere reichsrecht
liche oder landesgesetzliche Normen Platz greifen, vgl. z. B. RG. uber das Notopfer 
yom 31. 12. 1919). Eintragungsunfahig sind ferner z. B. die Geschaftsunfahigkeit 
und die beschrankte Geschaftsfahigkeit (dies sind keine Verfiigungsbeschrankungen), 
Verfiigungsbeschrankungen im offentlichen Interesse und die Verfiigungsbeschran
kungen der Ehefrau beim eingebrachten Gut. Eintragungsunfahig sind auch an sich 
eintragungsfahige Rechte mit anderem Inhalt. 

Finden inhaltlich unzulassige Eintragungen statt, so sind sie vollig wirkungslos 
undvon Amts wegen zu lOschen (§ 54 I Satz 2 GBO.). Auf sie durfte sich niemand 
verlassen. 

4. Unriehtige, an sieh zuliissige Eintragungen. 
An sich zulassige Eintragungen konnen im Einzel£aU materiell unrichtig sein, 

indem die Eintragung unter Verletzung gesetzlicher Vorschriften zustande gekom
men ist (der Grundbuchbeamte hat z. B. aus Versehen etwas Falsches eingetragen, 
oder es ist eine Eintragung auf Grund gefalschter Urkunden vorgenommen worden). 
Hier kann eine sofortige Loschung nicht stattfinden, well moglicherweise Dritte 
bereits mit Recht dem Grundbuch getraut und Rechte erworben haben (vgl. vor
laufig § 892 BGB.). Daher ist nur ein Widerspruch von Amts wegen einzutragen, 
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der fiir die Zukunft den guten Glauben ausschlieBt (§ 54 I Satz 1 GBO., insoweit 
ein Schutz des guten Glaubens nicht denkbar ist, kann gelOscht werden). - 1st unter 
Verletzung· (formaler) gesetzlicher Normen etwas inhaltlich Zulii.ssiges und materiell 
Richtiges eingetragen, so bleibt es ganz und gar bei der Eintragung. 

III. Voraussetzungen der Eintragungen (nach der GBO.). 
Die GBO. stellt bestimmte formale Voraussetzungen auf, die vorliegen miissen, 

damit der Grundbuchbeamte eine Eintragung vornehmen kann (§ 13ff.). Sie decken 
sich nicht mit den materiellen Voraussetzungen, welche das BGB. fiir die materielle 
Anderung der dinglichen Rechtslage aufstellt (§§ 873ff.). Und zwar sind sie z. T. 
strenger, z. T. milder. Der Grund hiediir ist folgender : J ede an sich zulii.ssige Rechts
eintragung schafft ein Buchrecht, welches vermoge des Prinzips des oHentlichen Glau
bens das wahre Recht zersWren kann. Daher werden fiir die Eintragungen er
schwerende formale Voraussetzungen aufgestellt. Um aber einen schleppenden 
Grundstiicksverkehr zu verhindern, sind manche Voraussetzungen, welche nach 
materiellem Vertragsrecht notig sind, gestrichen. 

1. Edordel'lich ist grundsatzlich ein Antrag (Antragsprinzip). Er ist eine Er
klarung gegeniiber dem Grundbuchamt, durch welche die Eintragung begehrt wird. 
Er muB klipp und klar gestellt werden, er vertragt keine Bedingung und Befristung 
(§ 16 GBO.). 

Antragsberechtigt ist entweder der sog. Passivbeteiligte, d. h. derjenige, 
dessen Recht von der Eintragung betroHen wird (z. B. der Eigentiimer, der eine 
Hypothek bestellt) oder der sog. Aktivbeteiligte, d. h. derjenige, zudessen Gunsten 
die Eintragung edolgen solI (z. B. del' Glaubiger, der eine Hypothek erwerben will). 
§ 13 II GBO. 

Ausnahmsweise ist ein Antrag nicht notig: Ersuchen einer Behorde (§ 39 GBO., 
Z. B. des Konkms-, des Vollstreckungsgerichts), und in bestimmten Fallen Eintragung 
von Amts wegen (vgl. z. B. §§ 6, 46, 49 GBO.). 

2. Edorderlich ist zweitens eine Eintragungsbewilligung (§ 19 GBO.)'. 
Sie ist eine einseitige Willenserklarung gegeniiber dem Grundbuchamt, durch welche 
diesem die Vornahme einer Eintragung gestattet Wird (sie ist entsprechend wie eine 
Verfiigung zu behandeln.) 

Die Eintragungsbewilligung hat von demjenigen zu edolgen, "dessen Recht 
yonder Eintragung betroHen wird". Das ist der Passivbeteiligte. Nicht erforder
lich ist die Zustimmung des Aktivbeteiligten. Man nennt dies "formelles Konsens
prinzip." Hierdurch treten die Voraussetzungen der Grundbuchordnung in einen 
entscheidenden Gegensatz zu den matedellen VOl'schriften des BGB. Letzteres 
verlangt fiir die Entstehung eines Liegenschaftsrechts die "Einigung" der Beteiligten 
(materielles Konsensprinzip). Der Grundbuchrichter hat aber nur zu priifen, ob die 
Bewilligung des leidenden Teils vorliegt. Beispiel: Will ein Grundstiickseigentiimer 
dem G .. eine Hypothek bestellen, so bedarf es zur Eintragung der Hypothek fiir den 
G.lediglich der Eintragungsbewilligung des Grundeigentiimers, die Zustimmung des 
G. ist grundbuchrechtlich gleichgiiltig; dagegen erwirbt G. nach BGB. und in Wahr
heit nur, wenn auBer der Eintragung eine giiltige Einigung zwischen ihm und dem 
Grundeigentiimer zustande gekommen war. So kli.nn das formelle Konsensprinzip 
leicht zu einer Unrichtigkeit des Grundbuchs fiihren, doch fallt dies gegeniiber der 
dadurch erzielten Vereinfachung des Vedahrens nicht ins Gewicht. - NaturgemaB 
liegt in dem Antrag des Passivbeteiligten eine Eintragungsbewilligung, und in der 
Einreichung einer Eintragungsbewilligung ein Antrag. 

Ausnahmen: 
a) In einigen Fallen ist die Eintragungsbewilligung des Passivbeteiligten nicht 

ausreichend. So bedad es bei der tJbereignung eines Grundstiicks einer Priifung 
seitens des Grundbuchbeamten, ob die nach BGB. erforderliche Einigung (Auf-
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lassung) erfolgt ist. Entsprechendes gilt bei der Bestellung und Obertragung eines 
Erbbaurechts (§ 20 GBO., § 37 YO. fiir das Erbbaurecht von 1919). - Zur Loschung 
einer Hypothek bedarf es ferner au13er der Bewilligung des Hypothekenglaubigers 
der Zustimmung des GrundeigentumeTs (§ 27 I GBO., die Vorschrift erklart sich aus 
dem Institut der Eigentumerhypothek). 

b) In einigen Fallen ist die Eintragungsbewilligung des Passivbeteiligten nicht 
erforderlich. Namentlich kann die Berichtigung des Grundbuchs ohne weiteres 
verlangt werden, wenn die Unrichtigkeit durch offentliche Urkunden nachgewiesen 
wird (§ 22 GBO.) .. 

3. Voreintragung des Passivbeteiligten. Bisweilen ist der Passivbeteiligte 
aus dem Grundbuch nicht ersichtlich. Es ist z. B. der eingetragene Grund
eigentumer gestor ben, sein Erbe will eine Hypothek bestellen; oder A. ist eingetra
gener Grundeigentiimer und verheiratet sich unter Begrundung der allgemeinen 
Gutergemeinschaft, er will dann an dem nunmehr im Gesamteigentum der Ehegatten 
stehenden Grundstuck eine Hypothek bestellen. Die GBO. schreibt fiir solche Falle 
grundsatzlich vor (§ 40), daB einer Eintragungsbewilligung des Passivbeteiligten erst 
stattgegeben werden soli, wenn eine Eintragung des Passivbeteiligten selbst erfolgt 
ist. Es bedarf daher zuerst einer Voreintragung des Passivbeteiligten, im ersten 
Beispiel des Erben, im zweiten Beispiel der Ehegatten als Gesamteigentumer. -
Diese Vorschrift beruht auf dem Gedanken, daB das Grundbuch alieRechtslagen 
des Grundstucks kundmachen soli. Sie ist aber eine ubertriebene Pedanterie und 
unzweckmaBig. Daher hat sich die GBO. selbst genotigt gesehen, den Grundsatz 
durch wichtige Ausnahmen zu durchbrechen. Insbesondere ist vorgeschrieben, daB 
der Erbe sich nicht vorher einzutragen lasseu braucht, wenn er ein ererbtes Recht 
ubertragen (z. B. das Grundstuck verauBern) oder aufheben will (§ 41 BGO.). 

4. Nachweis der Voraussetzungen. Alle Voraussetzungen und Unterlagen fiir 
eine Eintragung bediirfen eines gehorigen Nachweises. Insbesondere miissen die zur 
Eintragung erfordeTlichen Erklarungen entweder vor dem Grundbuchamt zu 
Protokoll gegeben werden oder durch offentliche oder offentlich beglaubigte (§ 129 
BGB.) Urkunden nachgewiesen werden (§ 29 Satz I GBO.), also z. B. die Eintragungs
bewilligungen (vgl. § 28 GBO.), Vollmachten. Eine Ausnahme gilt fiir "reine" 
Antrage, d. h. solche, die nicht gleichzeitig die Eintragungsbewilligung ersetzen 
sollen (§ 30 GBO.). - Alle anderen Voraussetzungen miissen grundsatzlich durch 
offentliche Urkunden nachgewiesen werden (§ 29 Satz 2 GBO, z. B. gesetzliche Ver
tretung, behordliche Genehmigung, Tod, Geburt); doch gibt es zur Erleichterung des 
Verkehrs wichtige Ausnahmen, §§ 33ff. GBO. (beim Erben ist erforderlich Erbschein 
oder offentliches Testament). 

IV. Tatigkeit des Grundbuchamts. 
I. Vorbereitung der Eintragung. Das Grundbuchamt muS auf jeden Antrag, der 

eingeht, den Zeitpunkt des Eingangs genau vermerken (§ 13 Satz 2 GBO. sog. Pra
sentatum). Betreffen mehrere Eintragungen dasselbe Recht, so darf die spater be
antragte Eintragung nicht vor der fruher beantragten erfolgen (§ 17 GBO.). 

Das Grundbuchamt hat alsdann zu priifen, ob die Voraussetzungen des GBO. 
fiir eine Eintragung gegeben und gehorig nachgewiesen sind. 

Steht der Eintragung ein Hindernis entgegen, so hat das Grundbuchamt den 
Antrag zuruckzuweisen oder eine angemessene Frist zur Hebung des Hindernisses 
zu setzen (§ 18 GBO.). 1m letzteren Fall ergeht eine sog. "temporisierende Zwischen
verfugung" (es fehit z. B. eine Urkunde), und es wird dem unzulanglichen Antrag 
sem Zeitvorrang bei spateren Antragen gesichert (§ 18 II GBO.). 

2. Vollzug der Eintragung. 1st der Antrag begriindet, so wird die Eintragung 
vom Grundbuchrichter durch Verfugung in den Grundakten angeordnet und vom 
Grundbuchfiihrer (einem mittleren Beamten) ausgefiihrt. Uber die Fassung der 
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Eintragung (Eintragungsformel) enthalten die GBO., das BGB. und das Landesrecht 
Vorschriften. Insbesondere kann zur Entlastung des Grundbuchs in bestimmten 
FaIlen auf die Eintragungsbewilligung bezug genommen werden (vgl. §§ 874, 
1115 BGB. § 50 BGO.). - Die Eintragung im Grundbuch ist zu datieren und vom 
Grundbuchbeamten zu unterscheiden (§ 45, GBO. Nach den meisten Landesrechten 
unterschreiben Grundbuchfiihrer und Grundbuchrichter). - Loschungen erfolgen 
durch Eintragung eines LOschungsvermerks in der Spalte Loschungen (§ 47 BGO.), 
nach Landesrecht wird auflerdem die geloschte Eintragung rot unterstrichen 
(rechtlich entscheidend ist der LOschungsvermerk). 

3. Benaehriehtigung. Von jader Eintragung sind von Amts wegen zu benach
richtigen der AntragstelIer. der eingetragene Eigentiimer und aIle beteiligten Per
sonen, die aus dem Grundbuch ersichtIich sind. Die Eintragung eines neuen Eigen
tiimers ist auch den eingetragenen Pfandglaubigern und Reallastberechtigten mit
zu teilen. '(§ 55 GBO. in der Fassung des Ges. vom 14. Juli 1905.) Nach Landesrecht 
werden auch die Katesteramter und andere Behorden in Kenntnis gesetzt. - Eine 
offentliche Bekanntmachung, wie sie sich bei anderen Registern findet. gibt es nicht. 

Zweites Kapitel. 

Das materielle Grnndbuchrecht. 
(Vgl. auch kier das im Anhang beigefUgte pre:upiBcke Mtulltrlormular.) 

§ 14. Die dingliehen Reehtsindernngen von Grnndstiieken im allgemeinen. 

I. Erwerb von Rechten an Grundstiicken. 

1. Der reehtsgesehiftliehe Erwt'rb. Das BGB. enthaIt fUr ibn eine grundlegende 
Vorschrift in § 873. Eshandelt sichum denErwerb des Eigentums durch "Ober
tragung, und um den Erwerb von beschrankten dinglichen Rechten. sei 
es durch Belastung des Grundstiicks (z. B. Bestellung eines NieBbrauchs). sei es 
durch "Obertragung des Rechts (z. B. Abtretung einer Buchhypothek). Gleich
gestelIt ist schlieBrlch auch der Erwerb eines Rechtes an einem beschrankten 
dinglichen Recht (die Belastung eines Rechtes an einem Grundstiick, z. B. die 
BestelIung eines NieBbrauchs an einer Hypothek). 

FUr den Erwerb solcher Rechte sind zwei Erfordernisse aufgestellt: die Eini
gung der Beteiligten iiber die Rechtsanderung (materiellesKonsensprinzip) 
und die Eintragung im Grundbuch (Eintragungsprinzip). 

"Ober die rechtliche Natur der Einigung und das VerhaItnis beider Erfordernisse 
zueinander herrscht Streit. Eine - auch in der Praxis - verbreitete Lehre betrachtet 
die Einigung ala einen Vertrag und die Eintragung als den notwendigen offentlich
rechtlichen Vollzugsakt. Dieser Ansicht ist nicht beizustimmen, da ein Verlirag 
begrifflich den Eintritt einer gewollten Rechtswirkung voraussetzt, die Einigung 
allein oder keine gewolIte Rechtswirkung hervorbringt. Die richtige Ansicht 
erblickt vielmehr in der Einigung und Eintragurig zusammen einen Vertrag, die 
Einigung ist nur ein Bestandteil dieses Vertrages, und zwar lediglich das Willens
und Erklarungsmoment, welches aus zwei zusammenschlieBenden Willenserklarungen 
(nicht Rechtsgeschaften) besteht. 1m einzelnen ist zu merken: 

a) Einigung und Eintragung bilden zusammen einen dinglichen, abstrak
ten Vertrag. 

a) Daes sich um einen Vertrag handelt, so sind die allgemeinen Vorschrif
ten iiber Vertrage auf ibn anzuwenden. soweit nicht besondere Normen des 
Sachenrechts entgegenstehen. Daher gelten insbesondere die RegeIn iiber Geschafts
fahigkeit, Willensmangel, VolIendung von Willenserklarungen, Bedingungen, Ver
tretung. Nicht anwendbar sind dagegen die Vorschriften iiber die Gebundenheit 
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an den Antrag, da.die Gebundenheit abschlieBend fiir die ganze Einigung in § 873 II 
geregelt ist (streitig). 

(J) Es liegt ein dinglicher Vertrag vor. Die Rechtswirkung des Vertrages 
besteht namlich darin, daB sich unmittelbar die dingliche Rechtsanderung (Begriin
dung oder "Obertragung des dinglichen Rechts) vollzieht. Es entsteht kein schuld
rechtlicher Anspruch auf Erfiillung. 

r) Der Vertrag ist abstrakt, d. h. er ist 10sgelOst von dem zugrunde liegenden 
Rechtsgrunde (der causa, dem Kausalgeschaft wie Kauf, Schenkungsversprechen, 
Vermachtnis usw.). Der dingliche Vertrag hat hiernach eine selbstandige Be
deutung, und seine Wirkungen treten auch bei Ungiiltigkeit des Kausalgeschaftes 
ein, so daB nur ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung auf Riickiibertra
gung des erworbenen Rechts gegeben sein kann. Es ist jedoch in bezug auf das Ver
hii.ltnis des dinglichen Vertrages zum Kausalgeschaft zweierlei zu beachten: Einmal 
kann von den Beteiligten, insoweit der dingliche Vertrag Bedingungeh vertragt 
(vgl. § 925 II), die Wirksamkeit des Kausalgeschafts zur Bedingung des dinglichen 
Vertrages erkliirt sein. Sodanri kann, wenn Kausalgeschaft und dinglicher Vertrag 
ein einheitliches Ganzes bilden (was bei gleichzeitiger Vornahme im Zweifel anzu
nehmen ist), die Unwirksamkeit des Kausalgeschaftes die Unwirksamkeit des ding
lichen V~rtmges gemaB § 139 BGB. von selbst nach sich ziehen (streitig). - Die ab
strakte Natur des d.inglichen Vertrages ergibt nach der herrschenden Lehre, daB er 
fiir sich allein nicht wegen VerstoBes gegen die guten Sitten nichtig sein kann 
(§ 138 I, also Giiltigkeit der Auflassung eines Bordellgrundstiickes). 

~) Der Vertrag stellt sich als ein Verfiigungsgeschaft dar. Es gelten daher 
die zahlreichen Vorschriften des BGB. iiber Verfiigungen. Insbesondere wird bei 
Beteiligung eines Nichtberechtigten der Vertrag wirksam, wenn der Verfiigende nach
traglich die Verfiigungsberechtigung oder die Genehmigung des Verfiigungsberech
tigten erlangt (§ 185 II). 

b) Zur Einigung gehort, daB die Parteien das Einigsein iiber die Rechtsande
r\lng sich gehorig erklaren (Willenserkliirungen). Die Erklarungen bediirfen keiner 
Form. Doch gibt es Ausnahmen, insbesondere ist fiir die Einigung bei der Eigen
tumsiibertragung (Auflassung) eine Form vorgeschrieben (§ 925). - In der Aus
handigung einer Eintragungsbewilligung und der ADnahme liegt eine Einigung. 

Zur Eintragung gehort eine vom Grundbuchamt auf dem betreffenden Grund
buchblatt vorgenommene, die gewollte Rechtsanderung deutlich zum Ausdruck brin
gende Einschreibung. Eine inhaltlich unzulassige Eintragung (oben § 13 II 3 b) ist 
natiirlich wirkungslos. Auch muB den besonderel}. Vorschriften des BGB. Geniige 
geschehen sein (vgl.·z B. § I1l5). - Dagegen wird die Wirksamkeit der Eintragung 
nicht dadurch beeinfluBt, daB die formalen Voraussetzungen der GBO. (oben 
§ 13 III) nicht erfiillt waren (es lag z. B. kein Antrag oder keine formgerechte Ein
tragungsbewilligung vor). 

c) Die Einigung kann der Eintragung vorhergehen oder ihr nachfolgen. 
Immer kommt die dingliche Rechtsanderung nur zustande, wenn beide wirksam 
erfolgt sind. Liegt nur eine Einigung vor, so ist noch nicht "verfiigt", liegt nur 
eine Eintragung vor, so ist das Grundbuch zunachst unrichtig, kann aber sehr 
einfach durch nachfolgende Einigung zur Richtigkeit emporgehoben werden. 

d) Bindung an die Einigung. Um iibereilte Einigungen zu verhindern, 
geht das Gesetz davon aus, daB die Einigung fiir jeden Beteiligten zunachst frei 
widerruflich ist. Eine "Bindung", d. h. eine Unwiderruflichkeit solI nur eintreten, 
einmal mit del:' Eintragung, mag die Einigung formlos vorhergegangen oder nach
gefolgt sein, sodann vor der Eintragung, falls gewisse Formen gewahrt sind, die 
§ 873 II auffiihrt (es sind FaIle, in denen die Einigung eine geeignete Eintragungs
bewilligung enthii.lt). - Die gesetzliche Reglung ist durchaus verfehlt. Es ist nicht 
beachtet, daB sich aus dem obligatorischen Grundgeschaft bereits eine bindende 
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Verpflichtung zur Bewirkung der dinglichen Rechtsanderung ergibt, so daB ein 
Widerruf der Einigung, soweit er zulassig ist, dem Verpflichteten nichts nutzt, da er 
im ProzeBwege zur Abgabe einer dem § 873 II entsprechenden Einigungserklarung 
gezwungen werden kann. 

e) Eine besondere Vorschrift enthalt § 878. An sich muBte eine zwischen 
der Einigung und Eintragung eintretende Verfugungsbeschrankung des Verfugenden 
den Eintritt der dinglichen Rechtsanderung hindern, da das Verfugungsgeschaft 
erst mit der Eintragung vollendet wird. Das Gesetz macht hiervon fiir den Fall 
eine Ausnahme, daB die Einigung bindend war und der Eintragungsantrag bereits 
gestellt war; tritt jetzt die Verfugungsbeschrankung (z. B. Konkurseroffnung oder 
Einleitung der Zwangsversteigerung) ein, so solI die nachfolgende Eintragung trotz
dem den Erwerb vollenden. - Tod oder Geschaftsunfahigkeit des VerfUgenden 
zwischen Einigung und Eintragung sind nach § 130 II einfluBlos. 

2. Der nicht rechtsgeschattliche Erwerb vollzieht sich regelmaBig ohne 
Einigung und Eintragung (z. B. durchErbfolge, Eintritt der Gutergemeinschaft, 
Zuschlag in der Zwangs'versteigerung, Enteignung); ausnahmsweise ist die Eintra
gung notig, vgl. § 866 ZPO. 

3. Von dem Grundsatz, daB der rechtsgeschaftliche Erwerb sieh durch Einigung 
und Eintragung vollzieht, gibt es nur sehr wenige Ausnahmen (vgl. z. B. § 1154). 

II. Aufhebung von Rechten an Grundstucken. 
1. Fur die rechtsgeschaftliche Aufhebung (beschrankter) dinglicher Rechte 

sind folgende grundsatzliche Voraussetzungen aufgestellt. 
a) Einmal die einseitige Aufgabeerklarung des Bereehtigten nebst 

der Loschung im Grundbuch (§ 875). Beide zusammen bilden das ein
seitige, abstrakte Rechtsgeschaft (Verfugungsgeschaft). Es gilt Entsprechendes 
wie bei dem dinglichen Erwerbsvertrag, nur daB es hier nicht um einen Vertrag, 
sondern um ein einseitiges Rechtsgeschaft handelt (vgl. oben I I a). - Die Aufgabe 
erklarung ist eine empfangsbediirftige Willenserklarung, sie muB entweder dem 
Grundbuehamt gegenuber abgegeben werden oder demjenigen gegenuber, zu dessen 
Gunsten sie erfolgt (z. B. dem Grundeigentiimer gegenuber, aber auch einem Gleich
oder Nachberechtigten gegenuber); sie bedarf keiner Form, sie kann der Loschung 
vorangehen oder ihr nachfolgen. Fiir die Bindung an die Aufgabeerklarung und eine 
zwi'3chen ihr und der Erloschung auftretende Verfugungsbeschrankung gilt Ent
sprechendes wie bei der Einigung (§§ 875 II, 878), oben I I d u. e). 

b) Sodann die Zustimmung des Dritten, dem ein Recht an dem auf
zuhebenden Recht zusteht (§ 876). Gleichgilltig ist, ob das Recht des Dritten 
unmittelbar auf dem aufzuhebenden Recht lastet (z. B. ein NieBbrauch an einer 
Reallast, ein Pfandrecht an einer Hypothek) oder mehr mittelbar in der Weise, daB 
es als Recht &I;r einem Grundstuck das aufzuhebende Recht als Realrecht dieses 
Grundstiieks mit ergreift (z. B. als Hypothek an einem Grundstuck eine Reallast
berechtigung dieses Grundstucks). - Die Zustimmung ist ein einseitiges, empfangs
bediirftiges Verfugungsgeschaft, sie bedarf keiner Form, sie kann vor oder nach 
der Aufgabeerklarung oder Loschung erkllirt werden. - Sie ist unbedingt notig fUr 
die Aufhebung des Rechts, ohne sie besteht das Recht trotz der Losehung voll fort, 
das Grundbueh ist unrichtig. 

2. Fiir die rechtsgesehaftliehe Aufhebung gewisser dinglieher Rechte 
gibt es Sondervorschriften (vgl. § 875 "soweit nicht das Gesetz etwas anderes 
vorschreibt"). Vor aHem ist die reehtsgeschaftliche Aufhebung des Eigentums durch 
die Sondernorm des § 928 geregelt. Besondere Regeln gelten auch fUr Hypotheken. 

3. Die nicht rechtsgeschaftliche Aufhebung an Rechten an Grundstiicken ist 
durch § 875 nicht geregelt. Hier gelten besondere Grundsatze. Solche Erloschungs
griinde sind z. B. Untergang des Grundstiieks, Enteignung, Zwangsversteigerung. 
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Kein Erloschungsgrund ist heute die sogenannte Konfusion (Vereinigung), vgl. 
unten § 21. 

4. Ebensowenig richtet sich die Aufhebung von dinglichen Rechten an Grund
stiicksrechten nach § 873. - Die rechtsgeschaftliche Aufhebung erfolgt durch ein
seitige Aufgabeerldarung, vgL z. B. § 1072. 

III. Anderung des Inhalts von Rechten an Grundstiicken. 

Zu rechtsgeschaftlichen Inhaltsanderungen von beschrankten ding
lichen Rechten an Grundstiicken ist erforderlich Einigung des Berechtigten und des 
Grundeigentiimers, die Eintragung im Grundbuch und gegebenenfalls die Zu
stimmung derjenigen, die ein dingliches Recht an dem zu andernden Recht 
haben (§ 877.) - Inhaltsanderungen sind nur Anderungen des Rechtsinhalts be
stehender dinglicher Rechte, welche keine Aufhebung oder Neubegriindung von 
Rechten enthalten (z. B. Anderung der Zahlungszeit bei einer Hypothek, die Ver
legung einer Grunddienstbarkeit, die Umwandlung einer Hypothek in eine Grund
schuld - nicht dagegen z. B. die Ersetzung einer Reallast durch eine Rentenschuld, 
die Erhohung oder Herabsetzung des Hypothekenkapitals). - Zur rechtsgeschaft
lichen Inhaltsanderung eines Rechtes an einem Grundstiicksrecht (z. B. eines 
Pfandrechts an einer Reallast) geniigt dagegen Einigung und Zustimmung des am 
Recht Berechtigten (z. B. des Pfandglaubigers, § 1276). 

§ 15. Der Rang. 

I. Die Rangordnung im allgemeinen. 

Der Rang, welcher dem einzelnen beschrankten dinglichen Rechte am Grund
stiick unter verschiedenen anderen dinglichenRechten zukommt, ist von der groBten 
Bedeutung fiir den Wert des Rechtes, insbesondere fiir die Reihenfolge der Befrie
digung bei der Zwangsvollstreckung. 

Das BGB. enthaIt Grundsatze fiir die Rangordnung eingetr agener dinglicher 
Rechte. Entsprechend dem Eintragungsprinzip wird das Rangverhaltnis unter ihnen 
nicht nach dem Alter, sondern nach der Eintragung bestimmt. Die Eintragung 
entscheidet auch, wenn die erforderliche Einigung erst nach der Eintragung zu
stande kommt (§ 879 II). 1m iibrigen ist zu unterscheiden: 

1. Sind die Rechte in derselben Abteilung des Grundbuchs eingetragen, so 
soil iiber ihren Rang untereinander die Reihenfolge der Eintragungen, 
d. h. der richtigen Ansicht nach die raumliche Aufeinanderfolge auf dem Grund
buchblatt entscheiden (§ 879 I Satz 1 Lokusprinzip). 

2. Sind die Rechte in verschiedenen Abteilungen des Grundbuchs eingetragen 
(z. B. NieBbrauch und Hypothek), so entscheiden unter ihnen die Zeitanga ben bei 
den Eintragungen (Da tenfolge); bei gIeichem Datum gleicher Rang (§ 879 I Satz 2). 

Moglich ist eine abweichende Rangbestimmung, sie setzt Einigung des Grund
eigentiimers mit den Erwerbern der Rechte und Eintragung im Grundbuch voraus 
(§ 879 III) 

Fiir dingliche Rechte, die ausnahmsweise zu ihrer Entstehung der Eintragung 
nicht bediirfen, ist die Entstehungszeit maBgebend. Bei Rechten an Grundstiicks
rechten, die der Eintragung bediirfen, ist § 879 entsprechend anzuwenden. 

Ausnahmsweise haben manche dingliche Rechte einen gesetzlichen Vorrang 
(vgl. z. B. §§ 914, 917, ferner das neue Erbbaurecht, die Heimstattenberechtigung, 
die Darlehnshypothek nach dem Reichsnotopferges. vom 6. Juli 1921). 

II. Ranganderung. 

Der Rang eines eingetragenen Rechtes kann nachtraglich in dinglich wirk
samer Weise geandert werden (§ 880). Dies kann in der Weise geschehen, daB der 
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Rang zwischen zwei bereits eingetragenen Rechten geandert wird, aber auch so, daB 
der Rang eines eingetragenen Rechtes zugunsten eines Rechtes verschlechtert wird, 
das erst gleichzeitig eingetragen wird. Die Ranganderung kann ferner zwischen zwei 
unmittelbar im Rang folgenden Rechten stattfinden (z. B. der zuletzt eingetragene 
Hypothekar raumt einer neu aufzunehmenden Hypothek den Vorrang ein), es konnen 
aber aueh "Zwisehenrechte" vorhanden sein. Es ist klar, daB in letzterem Fall die 
Zwisehenrechte grundsatzlich unberiihrt bleiben miissen. - Die Ranganderung 
hat unter anderem dadureh Bedeutung, daB haufig Kreditinstitute Grundstiicke 
nur an erster Stelle beleihen; der Grundeigentiimer muB dann die bereits eingetrage
nen Hypothekare z'u einem Zuriicktreten im Rang zu bewegen suchen. 

1. Erfordernisse (§ 880 II, ill). Notig ist Einigung des zuriicktretenden und 
vortretenden Bereehtigten, Eintragung (beim zuriicktretenden Recht), Zustim
mung eines Dritten, der ein dingliches Recht am zuriicktretenden Recht hat, -
Zustimmung des Grundeigentiimers, wenn das zuriiektretende Recht ein Grund
stiiekspfandreeht ist (hier ist der Eigentiimer wegen der Eigentiimerhypothek 
interessiert) . 

2. Wirkungen. Die Ranganderung ist ein vertragsmaBiger Rangaustauseh, 
durch welchen jedes der Reehte mit dem Rang des andern bekleidet wird. Doch 
bestehen gewisse Reehtsbedingungen, von deren Vorhandensein die Wirksamkeit 
des Rangwechselsabhangig ist. - Die Ansieht, daB lediglieh eine Abtretung der 
Rangrechte der zuriicktretenden Post vorliege, ist m. E. unhaltbar, da alsdann die 
zuriicktretende Post iiberhaupt keinen Rang mehr hatte! - 1m einzelnen ist zu er· 
wahnen. 

a) Die Ranganderung ist wirkungslos, wenn eine der beiden Posten nicht vor
handen war oder spater fortfallt. Eine Ausnahme gilt fiir den Fall, daB die zuriick
tretende Post durch Rechtsgeschaft aufgehoben wird; hier verbleibt del' vortreten
den Post der eingeraumte Rang solange, wie die zuriicktretende Post ohnedem 
bestanden hatte (denn die rechtsgeschaftliche Aufhebungist ein willkiirlicher Ein
griff seitens des Inhabers der zuriicktretenden Post), § 880 IV. 

b) Die Ranganderung laBt die Zwischenposten unberiihrt (§ 880 V). Die 
Zwischenposten sind also so zu behandeln, als ob eine Ranganderung nicht statt
gefunden hatte. Wenn daher die zuriiektretende Post erliseht, riicken die Zwisehen
rechte auf. Eine Ausnahme ergibt sieh, wenn die zuriicktretende Post dureh Rechts
geschaft aufgehoben wird, hier riicken die Zwisehenrechte nicht auf, vielmehr 
bleibt, wie wir sahen, der Rang des so erlosehenen Reehts der vortretenden Post 
erhalten (oben a. Die Zwischenrechte sind dadureh nicht beschwert, denn auf eine 
rechtsgesehaftliehe Aufhebung konnten sie nieht rechnen). 

III. Der Rangvorbehalt (§ 881). 
Der Eigentiimer kann bei der Belastung eines Grundstiicks sieh die Befugnis 

vorbehalten, einanderes Recht von bestimmtem Umfang mitdem Range vor jener 
ersten Belastung eintragen zu lassen. 

Mit diesem Rangvorbehalt bezweekte der Gesetzgeber vor allem dem Bau
kredit zu dienen. Der kapitalschwache Bauunternehmer, der ein Grundstiick erwarb, 
sollte fiir das Kaufgeld eine Hypothek bestellen k6nnen unter Vorbehalt des Vor
ranges fiir spater aufzunehmende Baugelderhypotheken. - Das Institut scheint 
sich nieht reeht durehgesetzt zu haben, der Bauunternehmer tut besser, an erster 
Stelle fiir sich eine Eigentiimergrundschuld und an zweiter Stelle die Kaufgelder
hypothek eintragen zu lassen, die Eigentiimergrundsehuld kann er spater fiir den 
Baugeldgeher in eine Hypothek umwandeln. 

1. Erfordernisse des Rangvorbehalts: Einigung des Grundeigentiimers und des 
Erwerbers des Rechts, das durch den Rangvorbehalt beschrankt \Vird, sowie Ein
tragung bei diesem Recht. 

v. Gierke, Sacbenrecbt. 3 
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2. Das Recht aus dem Raugvorbehalt und seine Ausiibung. Das Recht stebt 
dem Grundeigentiimer als solchem zu, es ist ein unselbstandiges Realrecht. Die 
Ausiibung erfolgt durch Einigung des Gnmdeigentiimers und de!'! Erwerbel's des 
Rechtes, dem der Vorrang beigelegt werden solI, sowie Eintragung bei diesem Recht. 

3. Die Wirknngen nach Ausiibung des Rechts aus dem Rangvorbehalt ent
sprechen grundsatzlich den Wirkungen der Ranganderung. Eine Besonderheit gilt, 
wenn "Zwischeneintragungen" (z. B. infolge einer Zwangshypothek) stattgefunden 
haben. Wahrend der Inhaber der zuriicktretenden Post bei der Ranganderung 
iibersehen kann, inwieweit Zwischeneintragnngen ihm in Zukunft vorgehen werden, 
ist dies dem Inhaber der mit dem Vorbehalt versehenen Post nicht moglich. Er 
bedarf dither eines Schutzes gegeniiber Zwischeneintragungen. Deshalb bestimmt 
das Gesetz, daB er durch Zwischeneintragungen nicht iiber den Betrag des Vorbehalts 
hinaus benachteiligt werden kann. Beispiel: I. Hypothek ffir A. 10000 M. mit 
Rangvorbehalt in Hohe von 10000 M. II. Hypothek (Zwangshypothek) ffir B. 
2000 M. III. Hypothek ffir C. 10000 M. mit Vorrang vor A. - 1st der Erlos in der 
Zwangsversteigerung 12000 M., so erhalten B. 2000 M., A. 2000 M., C. 8000 M. -
1st der"Erlos 10000M. oder weniger, so erhalt C. alles. - So kann es hier zu auffallen
den Ergebnissen kommen, daher wird nach Eintragung von Zwischen posten eine 
Hypothek auf Grund des Rangvorhehaltes nicht zu erlangen sein. 

§ 16. Die Vermutung und der iiffentliche Glaube des Grundbuchs. 
Das Grundbuchsystem beruht auf dem Gedanken, die materiellen Sachenrechte 

an Grundstiicken durch Eintragung in ein offentliches Register erkennbar zu Machen. 
Daher ist nor maier weise die Eintragung die Erscheinungsform der materiellen 
Sachenrechte. Dem entspricht eine Vermutung fiir die Richtigkeit des Grundb~chs 
und der offentliche Glaube des Grundbuchs. Beide gehen zuriick auf die Kraft des 
mittelalterlichen Bucheintrags, beiden entspricht bei beweglichen Sachen der 
Besitz (vgl. unten §§ 29, 38), 

I. Die Vermutung fiir die Richtigkeit des Grundbuchs. 
§ 891 stellt folgende Vermutung auf: 1st im Grundbuch ffir jemand ein 

Recht eingetragen, so wird vermutet, daB ihm das Recht zustehe; ist im Grund
buch ein eingetragenes Recht geloscht, so wird vermutet, daB das Recht nicht 
bestehe. 

Diese Vermutungen haben ihre Bedeutung ffir die Beweislast im Verfahren 
der streitigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit. Sie beziehen sich natiirlich nur auf 
eintragungsfahige Rechte, sie sind durch Gegenbeweis entkraftbar. 

II. Der offentliche Glaube des Grundbuchs. 
Das Prinzip des offentlichen Glaubens (materielles Publizitatsprinzip) bedeutet 

a,llgemein (wenn auch ungenau) ausgedriickt, daB man im rechtsgeschaftlichen 
Verkehr dem Inhalt des Grundbuchs trauen kann und dementsprechend geschiitzt 
wird. Der Grundsatz hat sich nur allmahlich entwickelt, vor allem im spateren 
preuBischen Recht. Durch ihn erst erhalt das Grundbuchsystem seine rechte Weihe 
fiir den Rechtsverkehr. Das BGB. hat ihn in §§ 892, 893 aufgenommen. 

Der Grundsatz des offentlichen Glaubens des Grundbuchs besagt: Bestimmte 
Personen werden in bezug auf den Inhalt des Grundbuchs in gewissem Umfang 
derart geschiitzt, daB er zu ihren Gunsten als richtig und vollstandig gilt. - Der 
tiffentliche Glaube bezieht slch also auf den Inhalt des Grundbuchs, er kommt be
stimmten Personen zustatten, und er hat bestimmte Wirkungen. Dem entsprechend 
ist zu unterscheiden. 

1. Der Inhalt des Grundbuchs. Nicht der gesamte Inhalt des Grundbuchs ist 
dem offentlichen Glauben unterworfen, vor aHem nicht die Tatsacheneintragungen 
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(oben §. 13 II I). In Betracht kommen vielmehr nur Eintragungen, Loschungen und 
Nichteintragungen von eintragungsfahigen Rechten, sowie Nichteintragungen lmd 
LOschungen von Verfugungsbeschrankungen zugunsten bestimmter Personen 
(§ 13 II 3). 

2. Die geschiitzten Personen. Geschutzt werden nur bestimmte Personen. 
Und zwar mUssen einmal bestimmte Verfugungen an sie oder durch sie vorliegen, 
und zweitens mussen diese Personen gutglaubig sein. 

a) In bezug auf die Verfugungsgeschiifte kommt in Betracht: Geschutzt wird 
a) derjenige, der ein dingliches Recht am Grundstiick oder an einem Grund

stucksrecht durch Rechtsgeschaft erwirbt (§ 892), z. B. Eigentum oder Grunddienst
barkeit vom eingetragenen Nichteigentumer oder vom Eigentumer, dessen Konkurs
eroffnung noch nicht eingetragen ist - oder Pfandrecht an einer eingetragenen aber 
in Wahrheit nicht bestehenden Hypothek. - Geschutzt wird nur der rechtsgeschaft
liche Erwerb, also nicht der Erwerb im Wege der Zwangsvollstreckung oder kraft 
Gesetzes (z. B. durch Erbfolge). - Gleichgiiltig ist dagegen, ob der Erwerb entgeltlich 
oder unentgeltlich erfolgt (doch haftet der unentgeltliche Erwerber nach § 816 auf 
Herausgabe der Bereicherung). 

{3) derjenige, der auf Grund des eingetragenen Rechts eine Leistung an den als 
berechtigt Eingetragenen bewirkt (§ 893), z. B. der Grundeigentumer zahlt auf 
Grund einer Hypothek an einen faIschlich Eingetragenen Hypothekenzinsen. 

y) derjenige, der an einem sonstigen VerfUgungsgeschaft uber ein eingetragenes 
Recht, sei es als Verfugender, sei es als VerfUgungsempfanger beteiligt ist (§ 893), 
z. B. bei Anderungen des Inhalts eines eingetragenen Rechts, Verzichten, Kiindi
gungen. 

b) Die Personen mussen gutglaubig sein. 
Der gute Glaube ist aber nur dann ausgeschlossen, wenn entweder ein Wider. 

spruch gegen die Richtigkeit des Grundbuchs eingetragen war (unten § 19 II 1), 
oder derjenige, dem der offentliche Glaube zugute kommen sollte, positive Kenntnis 
von der Unrichtigkeit des Grundbuchs zur Zeit der Vornahme des Verfugungs
geschafts hatte. - Nicht notig ist ein unmittelbares Vertrauen auf das Grundbuch, 
so ist z. B. der Erwerber auch dann gutglaubig, wenn er das Grundbuch gar nicht 
eingesehen hat. 

3. Wirkungen. Der Inhalt des Grundbuchs "gilt" in dem angegebenen Umfang 
dem Gutglaubigen gegeniiber als vollstandig und richtig. Das bedeutet, daB fur 
ihn der Rechtserfolg eintritt, den er nach MaBgabe des Buchinhalts erwarten konnte. 
Er erwirbt also Eigentum oder begrenztes dingliches Recht vom eingetragenen Nicht
eigentumer oder vom Eigentumer, dessen Konkurseroffnung noch nicht eingetragen 
war, er erwirbt ein Pfandrecht an der eingetragenen aber in Wahrheit nicht bestehen
den Hypothek, er tilgt durch Zahlung an den faIschlich eingetragenen Hypotheken
glaubiger die Hypothekenzinsschuld usw. - Auf der anderen Seite tritt ein ent
sprechender Rechtsverlust ein, dieser ist ein endgiiltiger, nur Anspruche aus un
gerechtfertigter Bereicherung sind moglicherweise gegeben. - Insoweit ein 
Rechtserwerb vorliegt, handelt es sich der richtigen Ansicht nach nicht um einen 
abgeleiteten Erwerb, der Erwerber ist nicht Rechtsnachfolger (dies ergibt .sich 
zwingend daraus, daB irgendein Recht vorher gar nicht zu bestehen braucht), 
sondern es handelt sich m. E. um einen Erwerb auf Grund einer formalen Verfugungs
macht uber ein Buchrecht in Verbindung mit dem guten Glauben an einen auBeren 
Vertrauenstatbestand. 

§ 17. Die Vormerkung. 
Wer einen personlichen Anspruch auf Erwerb eines Rechtes an einem Grund

stuck hat (z. B. auf Grund eines Kaufes), erwirbt gemaB dem Eintragungs
prinzip das dingliche Recht erst, wenn fur ihn die Eintragung im Grundbuch erfolgt 

3* 
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ist (oben § 14 I). Diese Eintragung kann sich aus verschiedenen Griinden verzogern. 
In der Zwischenzeit ist der Anspruchsberechtigte der Gefahr ausgesetzt, daB sein 
Anspruch auf Erfiillung vereitelt oder beeintrachtigt wird, insbesondere durch ander
weite Verfiigungen des noch eingetragenen Verpflichteten (z. B. durch Auflassung 
an einen anderen und dessen Eintragung). Zu seinem Schutz kennt das BGB. eine 
vorlaufige Eintragung: die Vormerkung. Die Vormerkung merkt, wie ihr 
Name sagt, den in der Zukunft liegenden Erwerb des dinglichen Rechts vor, sie 
nprophezeit" ihn. 

Die Vormerkung greift entsprechend bei sonstigen personlichen Anspriichen 
Platz, die auf Veranderungen in sachenrechtlicher (dinglicher) Hinsicht gerichtet 
sind (z. B. Anspruch auf Loschung einer Hypothek). 

1. Voraussetzungen. 
Notig ist ein vormerkbarer Anspruch und eine Eintragung im Grundbuch 

(§§ 883, 885). 
1. Vormerkbare Anspriiche sind n ur personliche Anspriiche, die auf 

.A.nderung der dinglichen Rechtslage eines Grundstiicks gerichtet sind, d. h. 
Anspriiche auf Einraumung, Aufhebung oder .A.nderung eines dinglichen Rechts am 
Grundstiick; sowie Anspriiche auf Einraumung, Aufhebung oder .A.nderung eines 
dinglichen Rechts an einem Grundstiicksrecht (z. B. Anspruch auf Verpfandung 
einer Hypothek). Der Anspruch kann auch befristet, betagt oder bedingt sein. 
Er kann auf Vertrag, auf Verfiigung von Todes wegen, auf Gesetz beruhen. 

Nicht vormerkbar sind infolgedessen Anspriiche aus Miete oder Pacht. 
2. Eintragnng. Sie kann auf verschiedene Weise erfolgen. 
a) Auf Grund der Bewilligung des Passivbeteiligten (nebst Antrag). 
b) Auf Grund einer einstweiligen Verfiigung. Diese ergeht nach MaB

gabe von §§ 935ff. ZPO. Zustandig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk das Grund
stiick belegen ist (§ 942 II ZPO.), notig ist eine "Glaubhaftmachung" des An
spruchs. Dagegen ist im Gegensatz zu den sonstigen Fallen der einstweiligen Ver
fiigung eine Glaubhaftmachung der "Gefahrdung" des Anspruchs nicht notig, 
denn diese ist von selbst durch die Grundbuchverfassung gegeben (§ 885 I Satz 2). 

Eine Eintragung von Amts wegen ist nicht unbekannt, der wichtigste Fall 
ist § 18 II GO., bei einer temporisierenden Zwischenverfiigung (oben § 13 IV 1.). 

Die Form der Eintragung richtet sich nach Landesrecht. In PreuBen ist 
maBgebend die Allg. Verf. yom 20. November 1899, §§ 14ff. Betrifft die Vormerkung 
die tJbertragung des Eigentums, so wird sie in der II. Abteilung eingetragen. 1m 
iibrigen wird sie in der Abteilung des Rechtes eingetragen, das sie sichern solI, und 
zwar auf der linken Seite der Spalte, indem die rechte Seite fiir die endgiiltige Ein
tragung freizulassen ist. 

II. Wirkungen. 
Der personliche Anspruch erhalt einen gewissen dinglichen Schutz. Es 

wird die Erfiillbarkeit des Anspruches gesichert, ein Leistungsunvermogen des 
Verpflichteten verhindert. 

1. Jede spatere Verfiigung des Verpflichteten iiber das Grund
stiick ist dem Vorgemerkten gegeniiber insoweit unwirksam, als sie 
den personlichen Anspruch vereiteln oder beeintrachtigen wiirde 
(§ 883 II). 

Aus dieser bloB "relativen" Unwirksamkeit von Verfiigungen ergibt sich, 
daB der verpflichtete Schuldner an sich nicht 'gehindert ist, widersprechende Ver· 
fiigungen vorzunehmen; das Grundbuch ist nicht gesperrt, vielmehr muB der Grund
buchrichter alles eintragen. Allein die widersprechende Verfiigung ist dem Vor· 
gemerkten gegeniiber unwirksam. Infolgedessen kann er, wenn die Zeit fiir die Er· 
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fiillung seines Anspruchs gekommen ist, von seinem alten Schuldner die Verwirk· 
lichung seines Anspruchs fordern, von dem Dritten aber, der im Widerspruch zur 
Vormerkung ein Recht erlangt hat, die Zustimmung zu der erforderlichen Eintra· 
gung (§ 888). 

Beispiel: K. hat von V. ein Grundstiick gekauft, die Auflassung soll in einem 
Monat stattfinden; fUr den Anspruch des K. wird eine Vormerkung eingetragen. 
V. verkauft darauf das Grundstiick nochmals an X., lii,Bt es ihm auf, X. wird als 
Eigentiimer eingetragen (der Grundbuchrichter muB eintragen). - Nach Ablauf 
des Monats kann K. von V. die Auflassung, vonX. die Zustimmung zu seiner (des K.) 
Eintragung fordern. 

Den Verfiigungen des Schuldners stehen gleich Verfiigungen, die im Wege der 
Zwangsvollstreckung, der Arrestvollziehung oder durch den Konkurs· 
verwalter geschehen (§ 883 II Satz 2): Wiirde in dem eben genannten Beispiel 
fiir X. eine Zwangshypothek nach Eintragung der Vormerkung eingetragen werden, 
so ware sie dem K. gegeniiber unwirksam. 

2. Der Rang des endgiiltig eingetragenen Rechtes richtet sich nach der Ein· 
tragung der Vormerkung (§ 883 ill). 

3. Beim Konkurs des Schuldners kann der Vorgemerkte tatsachliche Be· 
friedigung seines Anspruchs vom Konkursverwalter verlangen (§ 24 KO., § 17 KO. 
greift nicht Platz). 

4. Stirbt der Schuldner, so haftet sein Erbe fiir den vorgemerkten Anspruch 
unbeschrankbar (§ 884). 

III. Er loschen (hier ist vieles streitig). 
Die Vormerkung erlischt mit Erledigung des Anspruchs, den sie sichert 

(Erfiillung, ErlaBvertrag), durch Aufhebung der einstweiligen Verfiigung, auf der 
sie beruht, durch rechtsgeschaftliche Aufhebung (Loschungsbewilligung 
und Loschung; vgl. auch § 886), durch AusschluBurteil im Wege des Aufgebots. 
verfahrens (Naheres in § 887). 

IV. Rechtliche Natur. 
1. Die rechtliche Natur der Vormerkung ist streitig. Sie wird unter anderem 

bezeichnet als ein rein auBerlich neben die Forderung gestelltes, besonderes ding. 
liches Sicherungsrecht oder als eine Verfiigungsbeschrankung eigener Art, oder als 
ein negatives Herrschaftsrecht (weil auf eine Verkehrsbeschrankung des Schuldners 
abgestellt), oder als ein Bucheintrag, welcher der Forderung einen gewissen ding· 
lichen Gehalt einf16Bt. Am besten wird man sie ala ein eigenartiges Nebenrecht der 
Forderung kennzeichnen, das dieser einen gewissen sachenrechtlichen Gehalt ein· 
floBt, so daB sie einem jus ad rem, einem Recht "auf" die Sache ahnlich ist. 

Praktisch wichtig und sicher ist, daB das vorgemerkte Recht kein richtiges 
Sachenrecht, kein Recht am Grundstiick im technischen Sinn ist. Daher 
kniipft sich an die Vormerkung nicht die Vermutung oder der offentliche Glaube des 
Grundbuchs. Wer z. B. eine vorgemerkte nichtige Forderung erwirbt, erwirbt sie 
nicht auf Grund seines guten Glaubens an die Vormerkung, sondern er erhalt eine 
nichtige Forderung. 

2. Die Einraumung einer Vormerkung stellt sich als eine "Verfiigung" dar, 
denn es wird das rechtliche Konnen des Verpflichteten infolge seiner Gebundenheit 
vermindert. Infolgedessen ist die Einraumung einer Vormerkung seitens eines falsch· 
lich Eingetragenen eine Verfiigung iiber ein Grundstiicksrecht, auf welche der red· 
Hche Erwerber gemaB § 893 so trauen kann, als ob sie vom wahren Berechtigten vor· 
genommen ware. (Hat z. B. K. von dem falschlich eingetragenen V. eine Vor. 
merkung auf lJbereignung erlangt, so kann er, wenn der wahre Eigentiimer inzwischen 
die Berichtigung des Grundbuchs fiir sich durchgesetzt hat, nach der Liquiditat 
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seines Anspruchs von V. die Auflassung, von dem wahren Eigentiimer aber die Zu
stimmung zu seiner hiernach erforderlichen Eintragung verlangen, § 888.) 

§ 18. Die Berichtigungsanspriiche. 
Wer ein dingliches Recht an einem Grundstiick oder ein dingliches Recht an 

einem solchen Recht hat, ist in einer gesicherten Position, wenn diese Rechte voll
standig und richtig im Grundbuch zur Erscheinung kommen. Dagegen ist er in 
einer iiblen Lage, wenn sein wahres Recht iiberhaupt nicht oder nicht richtig im 
Grundbuch angegeben, wenn also das Grundbuch unrichtig ist. Diese Unrichtig
keit gefahrdet ihn durch das Prinzip des offentlichen Glaubens, durch welches sein 
Recht zerstort oder erheblich gekrankt werden kann (siehe oben § 16). Diese Un
richtigkeit hindert ihn auch daran, iiber sein Recht verfiigen zu konnen. Thm muB 
daher alles daran liegen, daB das Grundbuch entsprechend der wirklichen Rechts
lage berichtigt wird. Eine Berichtigung von Amts wegen kann naturgemaB nur in 
Ausnahmefallen bei VerstoBen gegen gesetzliche Vorschriften und beiNichtgefahr
dung der Interessen Dritter Platz greifen. Grundsatzlich muB es dem Benachteiligten 
selbst iiberlassen bleiben, die Herbeifiihrung der Berichtigung zu betreiben. Das 
Gesetz eroffnetihm hierfiir zwei Wege, es gibt ihm zweisogenannte Berichtigungs
anspriiche. Da aber die Durchsetzung der Anspruche Zeit erfordert, kennt es 
auBerdem ein vorlaufiges Hilfsmittel, das in gewissem Umfang den Gefahrdeten 
schiitzt, in Gestalt einer vorlaufigen, protestierenden Bucheintragung, den Wider
spruch. Wir befassen uns im folgenden mit den Berichtigungsanspriichen und 
weisen den Widerspruch dem folgenden Paragraphen zu. 

I. Der offentlichrechtliche Berichtigungsanspruch. 
Dieser Anspruch richtet sich gegen das Grundbuchamt (den Staat); er bertiht 

auf §§ 13, 22 GO. Der durch die Unrichtigkeit des Grundbuchs in seinem dinglichen 
Recht Benachtei1igte kann sich hiernach unmittelbar an das Amt mit einem Berichti
gungsantrage wenden, aber er setzt seinen Antrag nur durch, wenn er die Unrichtig
keit des Grundbuchs durch offentliche oder offentlich beglaubigte Urkunden nach
weisen kann, z. B. bei der Erbfolge durch einen Erbschein. In den zahlreichen 
Fallen, wo dies nicht moglich ist, kann dem Antrage gemaB § 19 GO. nur statt
gegeben werden, wenn die Zustimmung des Passivbeteiligten, also desjenigen, dessen 
Recht durch die Berichtigung leidet, beigebracht wird. Auf eine solche Berichti
gungswilligung gibt ihm nun das BGB. einen Anspruch, den er im ProzeBwege 
durchsetzen kann. Dies ist der privatrechtliche Berichtigungsanspruch. 

II. Der privatrechtliche Berichtigungsanspruch (§§ 894-898). 
Vorausgesetzt ist, daB der Inhalt des Grundbuchs mit der wirklichen Rechts

lage nicht in Einklang steht; daher scheiden hier, ebenso wie bei § 892, rein tat
sachliche Angaben aus. 1m iibrigen ist hervorzuheben: 

1. Der Anspruch steht demjenigen zu, dessen Recht nicht oder nicht richtig 
eingetragen ist (z. B. dem nicht eingetragenen Eigentiimer, dem zu Unrecht ge16sch
ten Hypothekenglaubiger, dem Hypothekenglaubiger mitfalscher Rangstelle), ferner 
demjenigen, dessen Recht durch die Eintragung einer nicht bestehenden Belastung 
oder Beschrankung beeintrachtigt wird (z. B. dem Eigentiimer in bezug auf eine 
falschlich eingetragene Grunddienstbarkeit oder Verfiigungsbeschrankung oder Vor
merkung, § 894). 

In entsprechender Anwendung wird der Anspruch auch demjenigen zu geben 
sein, zu dessen Gunsten eine Verfiigungsbeschrankung oder Vormerkung eingetragen 
war oder unrichtig eingetragen ist. 

Der Anspruch ist gegen den Passivbeteiligten gerichtet und geht auf dessen 
Zustimmung zur Berichtigung. 
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2. Der Anspruch ist unverjahrbar (§ 898). Er ist der richtigen Ansicht nach 
seiner Substanz nach nicht selbstandig abtretbar, moglich ist nur eine Abtretung 
zur Ausiibung. 

3. Seiner rechtlichen Natur nach ist der Anspruch ein dinglicher Anspruch, der 
seine Wurzeln in dem dinglichen Recht hat, das er im Grundbuch zu Ehren bringen 
soll (dinglicher Gerichtsstand, volle Wirkung im Konkurs). 

Die auf Grund der Berichtigungsanspriiche erfolgende Grundbuchberichtigung 
wirkt naturgemaB bis auf den Zeitpunkt der unrichtigen Eintragung zuriick. Ande
rungen, die inzwischen infolge des offentlichen Glaubens des Grundbuchs eingetreten 
sind, bleiben in Kraft. 

§ 19. Der Widerspruch. 

Der Widerspruch ist ein Protest gegen die Unrichtigkeit des Grundbuchs. Er 
erscheint als ein vorlaufiger Bucheintrag, dessen Hauptwirkung darin besteht, daB 
er den offentlichen Glauben'des Grundbuchs zerstort. Das BGB. bestimmt in § 899, 
daB er in den Fallen eingetragen werden kann, wo ein Berichtigungsanspruch gegeben 
ist. Diese Vorschrift ist einengend auszulegen nach MaBgabe des Zweckes des Wider
spruchs. Denn es kann das Gesetz verniinftigerweise nicht die Eintragung eines 
Widerspruchs zulassen, der keinen Sinn haben kann. Infolgedessen ist ein Wider
spruch nur zulassig zum Schutz eines dinglichen Rechts am Grundstiick oder eines 
dinglichen Rechts an einem Grundstiicksrecht, insoweit sie durch die Unrichtigkeit 
des Grundbuchs im Hinblick auf dessen offentlichen Glauben gefahrdet sind. Dies 
ist dann der Fall, wenn ein solches Recht nicht oder nicht richtig eingetragen ist, 
oder wenn es durch eine nicht bestehende Belastung beeintrachtigt wird. Dagegen 
ist ein Widerspruch unzulassig, wenn ein Recht durch eine unrichtige Verfiigungs
beschrankung oder eine unrichtige Vormerkung oder einen unrichtigen Widerspruch 
"beeintrachtigt" wird, da diese Beeintrachtigung keine ungiinstigen Wirkungen 
in bezug auf den offentlichen Glauben erzeugen kann. Andererseits ist, wenn eine 
Vormerkung unzutreffenderweise gelOscht worden ist, kraft analoger Anwendung 
zugunsten des aus der Vormerkung Berechtigten ein Widerspruch statthaft (vgl. 
oben § 17 II 1). 

1. Voraussetzungen. 

Die Entstehung des Widerspruchs setzt auBer seiner Zulassigkeit in dem soeben 
besprochenen Sinn eine Eintragung im Grundbuch vor~us. 

Die Eintragung kann auf verschiedene Weise, und zwar entsprechend der 
Vormerkung, erfolgen: 

1. auf Grund der Bewilligung des Passivbeteiligten (nebst Antrag); 
2. auf Grund einer einstweiligen Verfiigung des ProzeBgerichts. Es gilt 

Entsprechendes wie, bei der Vormerkung. Der Widersprechende muB zwar seinen 
Berichtigungsanspruch glaubhaft machen, aber nicht dessen "Gefahrdung". (§ 899.) 
Vgl. oben § 17 I 2b. 

Eine Eintragung von Amts wegen ist auch hier nicht unbekannt, der wich
tigste Fall ist der des § 54 I GO. Hiernach ist ein Widerspruch von Amts wegen ein
zutragen, wenn eine an sich inhaltHch zulassige, aber unrichtige Eintragung unter 
Verletzung gesetzlicher Vorschriften (z. B. infolge gefalschter Urkunden) erfolgt 
ist. Doch ist auch hier als selbstverstandlich vorausgesetzt, daB der Eintrag dem 
offentlichen Glauben unterworfen ist; ist dies nicht der Fall, so ist er von Amts 
wegen zu berichtigen. 

Ein Antragsrecht des Aktivbeteiligten enthalt die dritte Steuernotverordnung 
14. Febr. 1924 § 2 III Satz 3. 

Die Form der Eintragung richtet sich nach Landesrecht. In PreuBen gilt 
gleiches wie bei der Vormerkung; siehe oben § 17 I am Ende. 



40 DIU! materielle Grundbuchrecht. 

II. Wirkungen. 
1. Hauptwirkung des Widerspruchs ist es, daB er, insoweit er richtig ist, den 

offentlichen Glauben des Grundbuchs ausschaltet. Siehe § 892 und oben 
§ 16 II 2b. 

Daher bewirkt der Widerspruch ebensowenig wie die Vormerkung eine Grund
buchsperre. Der Buchberechtigte kann verfiigen, der Grundbuchrichter muB ein
tragen, aber solche Verfiigungen sind unwirksam, insoweit der Widerspruch dem 
materiellen Recht entspricht; ist dagegen der Widerspruch unrichtig, so ist er 
wirkungslos. Es besteht also auch hier eine "relative" Unwirksamkeit der Ver
fiigungen. 

Ein Unterschied gegeniiber der Vormerkung ist aber der, daB auf die etwaige 
Unwirksamkeit sich spaterhin nicht bloB der Widersprechende, sondern jedermann 
berufen kann. 

Es ist hiernach klar, daB der Widerspruch den Verkehr hemmt. Wer trotz des 
Widerspruchs mit dem Buchberechtigten verfiigungsrechtlich in Beziehung tritt, 
iibernimmt sachenrechtlich das Risiko der Unrichtigkeit des Widerspruchs. Hierzu 
wird sich niemand so leicht verstehen. 

2. Der Widerspruch hemmt unter anderem auch die Ersitzung (§ 900) und 
schlieBt die Verj ahrung der Anspriiche aus den Rechten, fiir deren Schutz er ein
tritt, aus (§ 902). 

Eine positive Wirkung kommt dagegen dem Widerspruch nie zu. Er begriin
det keine Vermutung (§ 891, den er iiberhaupt nicht beseitigt), er erzeugt keinen 
Vertrauenstatbestand (§ 892) fiir das hinter ihm stehende Recht. 

III. Er loschen 
(vgl. die Erloschungsgriinde bei der Vormerkung, oben § 17 ill). 

Der Widerspruch erlischt durch die Berichtigung des Grundbuchs, durch den 
Untergang des Rechtes, fiir dessen Schutz er eintrat, durch Aufhebung der einst
weiligen Verfiigung, durch rechtsgeschiiftliche Aufhebung (Loschungsbewilligung und 
Loschung). Die schlichte Loschung beseitigt ihn nicht (streitig), doch wirkt er dann 
nur gegen den Bosglaubigen. 

IV. Rechtliche Natur. 
Der Widerspruch hat manches mit der Vormerkung gemeinsam, beide sind 

vorlaufige Eintragungen und Schutzeintragungen.< Daher haben sie auch manche 
Ahnlichkeit in den fiir sie geltenden Rechtssatzen. Trotz allem sind sie ganz ver
schiedene Gebilde, sowohl ihrem Zweck wie ihrem Begriff nacho Der Zweck der 
Vormerkung ist der, einem personlichen Anspruch auf ein Sachenrecht schon jetzt 
dinglichen Schutz zu verschaffen, der Zweck des Widerspruchs ist der, einem be
stehenden dinglichen Recht Schutz zu gewahren gegen die Unrichtigkeit des Grund
buchs. Begrifflich ist die Vormerkung ein Nebenrecht einer personlichen Forde
rung, dagegen ist der Widerspruch kein besonderes Recht; er ist ein eigenartiges 
Schutzmittel fiir ein dingliches Recht, und zwar ist er genau genommen kein ein
facher Bucheintrag, sondern ein Schutzmittel, das fiir seine Entstehung auBer an
deren Erfordernissen die Eintragung zur Voraussetzung hat. 

§ 20. :Ouehersitzung, Verjiihrung, :Ouehversitzung. 

I. Buchersitzung. 
1st das Eigentum oder ein ihm gleichgestelltes dingliches Recht im Grundbuch 

zu Unrecht eingetragen, so kann das Recht von dem falschlich Eingetragenen er
worben werden, wenn der Bucheintrag langere Zeit unangefochten bestanden 
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hat. Dann triumphiert der Bueheintrag iiber die Reehtswirkliehkeit und maeht 
U nwirkliches wirklich. Da die Hauptgrundlage dieses Rechtserwerbes das Grundbuch 
bildet, in dem das falschlich eingetragene Recht gewissermaBen seinen "Sitz" hat, 
so sprieht man von Buehersitzung (Tabularersitzung). Doch fiihrt die Offenkun
digkeit des Bucheintrags nicht allein zum Siege, es muB auBerdem der Grundstiicks
besitz oder ein anerkannter Reehtsbesitz hinzukommen (§ 900). 

1. Ersitzbare Reehte: Ersitzbar sind infolgedessen das Eigentum, ferner die be
schrankten dingIichen Rechte, die zum Besitz des Grundstiicks berechtigen, wie 
Erbbaurecht und NieBbruch, schIieBlich besehrankte dingIiche Rechte, bei denen 
ein Reehtsbesitz anerkannt ist, das sind die Grunddienstbarkeiten und die beschrank
ten pers6n1ichen Dienstbarkeiten (§§ 1029, 1090, siebe oben § 10 und unten 
§§ 48, 49). Nicht ersitzbar sind dagegen insbesondere Hypotheken, Reallasten, 
sowie dingIiche Reehte an Grundstiieksreehten. 

2. Erfordernisse. N6tig ist: Eintragung im Grundbuch, der dem Recht ent
spreehende Besitz (Eigenbesitz, Fremdbesitz, Reehtsbesitz). Beide miissen 30 Jahre 
bestanden haben; der Lauf der Frist ist gehemmt, solange ein Widerspruch ein
getragen ist. N ieh t erforderlich ist guter Glaube, nicht erforderlich ist ein Titel 
(Erwerbsgrund). 

3. Wirkung: Das Recht entsteht ebenso, als wenn es nach § 873 begriin
det ware. Fiir den Rang des begrenzten dinglichen Rechtes ist sogar die Zeit der 
Eintragung maBgebend, die also mindestens 30 Jahre vor seiner Entstehung liegt. 
Dies ist nichts Wunderbares. wenn man sich klarmacht, daB fiir die Rangordnung 
das "Eintragungsprinzip" gilt (vgl. oben § 15 I). 

Elll Hauptfall fiir eine Buchversitzung ist gegeben, wenn bei reehtsgeschaft
Hchem Erwerb eine Eintragung stattgefunden hat, aber die Einigung niehtig war 
(z. B. wegen Geisteskrankheit). 

II. Verj ahrung. 

Die Verjahrung bezweckt, gegen einen Anspruch zu sichern, der infolge der 
langen Dauer seiner Nichtausiibung zweifelhaft und ungewiB erscheint. Nun sind 
aber eingetragene Rechte offenkundig festgestellt und so der UngewiBheit entzogen, 
sie werden gewissermaBen fortgesetzt ausgeiibt durch die Kundbarmachung. Die 
Zulassung der Verjahrung fiir die aus ilmen entspringenden Anspriiche wiirde daher 
dem Zweck der Verjahrung widerstreiten. Das BGB. bestimmt infolgedessen in § 902: 

1. Grundsatzlieh sind alIe Anspriiche aus eingetragenen Rechten der 
V erj ahrung entzogen (also z. B. die Eigentumsklage des eingetragenen Eigen
tiimers, die Hypothekenklage des eingetragenen Hypothekenglaubigers). Gleich
gestellt sind Anspriiche aus Reehten, zu deren Gunsten ein Widerspruch einge
tragen ist. 

2. Dagegen unterHegen Anspriiche auf Riiekstande wiederkehrender 
Leistungen und Schadenersatzanspriiche der Verjahrung (z. B. der Anspruch 
auf riickstandige Hypothekenzinsen oder der Schadensersatzanspruch wegen Eigen
tumsverletzung). Der Grund fiir diese Ausnahmen ist sehr einfach: Das Grundbuch 
gibt iiber diese Anspriiche keine Auskunft. - Besonderheiten in §§ 1028, 1090. 

III. Buchversitzung. 

Jedes beschrankte dingliche Recht an einem Grundstiick, das zu Unrecht 
im Grundbuch gelOscht ist, erliseht, wenn der aus ihm entspringende Anspruch 
gegen den Eigentiimer verjahrt ist (§ 901). 

Weil es im Grundbueh gel6scht ist, sind die materiellen Anspriiche aus ihm 
der Verjahrung unterworfen (siehe oben II). Die Anspruchsverjahrung soll nun 
auch das Erl6schen des dingliehen Rechts selbst nach sieh ziehen. 
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Auch hier triumphiert das Buch iiber die wirldiche Rechtslage, nur ergibt 
sich hier ein Rechtsverlust; so handelt es sich hier urn das GegenstUck zur Bucher
sitzung, und man spricht daher von einer Buch ver.silirong. 

Dabei ist zu beachten, daB aile beschrankten dinglichen Rechte versitzbar 
sind, auch diejen.igen, die nicht er sitz bar sind (vgl. oben I). U mgekehrt ist das Eigen
tum nicht versitzbar, aber ersitzbar (vgl. fiir das Eigentum die ganz anders geartete 
Reglung in § 927). 

Was aber ist aus dem Berichtigungsanspruch des zu Unrecht GelOschten ge
worden~ Wir wissen, daB er der Verjahrung entzogen ist (§ 898 oben § 18 II 2), 
daher ist von ibm auch in § 901 nicht die Rede. Allein sobald die Wirkung des 
§ 901 eingetreten ist, ist er von Rechts wegen erloschen, weil er ein AusfluB des ding
lichen Rechts ist, das jetzt zugrunde gegangen ist - oder anders ausgedriickt, weil 
sein Fundament, die Unrichtigkeit des Grundbuchs, jetzt gar nicht mehr besteht. 

§ 21. Vereinigung von beschranktem dinglichen Recht 
und Grundeigentum. 

Besteht ein beschranktes dingliches Recht an einem fremden Grundstiick und 
a) erwirbt es spaterhin der Grundeigentiimer oder b) erwirbt spater der beschrankt 
dinglich Berechtigtedas Grundeigentum, so geht das beschrankte dingliche Recht 
trotz seiner Vereinigung mit dem Grundeigentum nicht unter (§ 889). 

Beispiel zu a: Ghat eine Hypothek an dem Grundstiick des E. - G stirbt, 
der E ist sein Erbe. 

Beispiel zu b: Ghat eine Hypothek an dem Grundstiick des E. - E stirbt, 
G ist 8ein Erbe. 

Vielmehr dauert das beschrankte dingliche Recht in der Hand iies 
Grundeigners fort. Der Grundstiickgeigentiimer hat alsdann ein begrenztes 
dingliches Recht an der eigenen Sache. 

Dieses Nichterloschen durch Vereinigung widerspricht dem romischen Recht, 
das bei einer Vereinigung von Recht und Pflicht (Konfusion) das Recht erloschen 
lieB. Es wurzelt im Grundbuchrecht, das die begrenzten ding lichen Rechte in ihrem 
objektiven Gehalt verselbstandigt, so daB sie als selbstandige Stellenrechte er
scheinen, die in der Person des Grundeigentiimers fortdauern konnen. 

Der moderne Grundsatz ist von unschatzbarem Wert und von groBter Trag
weite. Vor allem im Hypothekenverkehr. Indem der Eigentiimer in die Hypo
thekenwertstelle einriickt, kommt sie in der Zwangsversteigerung ihm und nicht 
den sonst aufriickenden Nachhypothekaren zugute. Auch hat er so die Moglich
keit, sie durch eine Obertragung an einen Dritten wieder in den Verkehr zu bringen, 
oder das GruIideigentum zu verauilern, fiir sich selbst aber die Wertstelle zu be
halten. 

Zu beachten ist, daB der Grundsatz auch fiir nicht eingetragene dingliche 
Rechte an Grundstiicken gilt, dagegen nicht fiir dingliche Rechte an Grundstiicks
rechten. 

Von vornherein kann der Grundeigentiimer an seinem eigellell Grundstiick 
llach -ausdriicklicher Bestimmung nur eine Grundschuld fiir sich selb8t begriinden 
(§ 1196 BGB.); doch ist die Vorschrift allaloger Anwendung fahig. 

§ 22. Verbindung und Teilung von Grundstiicken. 
I. Die Individualisierung des Grundstiicks. 

Man versteht darunter die Feststellung, wann ein Grundstiick als Einzel
sache in Betracht kommt. Ein "Grulldstiick" ist an sich ein raumlich abge
grenztes Stiick der Erdoberflache; aber seinen Charakter als Einzelsache 
empfangt es erst durch die Buchung im Grundbuch (sei es auf eigenem Grund-
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buchblatt, sei es auf gemeinschaftlichem Grundbuchblatt unter besonderer Num
mer); bei nicht gebuchten Grundstiicken ist die geschichtliche Entwicklung maB
gebend. Wenn das so individualisierte Grundstiick im Grundbuch unrichtig be
schrieben ist, so wird hierdurch das Grundstiick in seiner wirklichen Beschaffen
heit nicht beriihrt; auch wird eine Vermutung und ein Vertrauenstatbestand hier
d1irch nur insoweit geschaffen, als der Grundstiicksbestand in bezug a.uf vorhan
dene und besonders angegebene Parzellen falsch zur Erscheinung kommt (hier liegen 
Rechtseintragungen vor; vgl. oben § 13 II 1, § 16 II). 

II. Veranderungen der Individualisierung. 
Das Grundstiick kann in seinem Charakter als selbstandige Einzelsache Ver

anderungen erleiden. Sie sind dadurch moglich, daB das Grundstiick mit einem 
anderen Grundstiick ver bunden, oder daB es in mehrere Grundstiicke geteil t wird. 

1. Die Verbiildung. Sie ist entweder eine "Vereinigung" mit einem anderen 
Grundstiick oder die "Hinzuschreibung" zu einem anderen Grundstiick (§ 890). 
Beide ver1angen eine entsprechende formlose Willenserklarung des Eigentiimers 
und eine Eintragung im Grundbuch, sie stellen sich als "Verfiigungen" des Grund
eigentiimers dar (grundbuchrechtlich ist eine Bewilligung in der Form des § 29 GO. 
und ein Antrag notig). Die Art der Eintragung (die Zusammenbuchung) richtet 
sich nach Landesrecht. Die Wirkungen beider sind verschieden: 

a) Bei der "Vereinigung" entsteht ein neues selbstandiges Grundstiick. Die 
aIten Grundstiicke sind seine unwesentlichen Bestandteile. Ihre alten Lasten be
stehen an ihnen fort. 

b) Bei der "Zuschreibung" wird dagegen das zugeschriebene Grundstiick von 
dem anderen als unwesentlicher Bestandteil verschlungen. Auch hier bestehen die 
alten Lasten getrennt an den bisherigen Einzelgrundstiicken fort. Nur ergreifen 
die alten Grundpfandrechte des Hauptgrundstiicks an letzter Stelle auch das zu
geschriebene Grundstiick (§ 1131). 

Die Verbindung ist reichsl'echtJich zugelassen, insoweit durch sie keine Ver
wirrung zu besorgen ist (§ 5 GO., Ordnungsvorschrift, drohende Uniibersicht1ichkeit 
des Grundbuchs), das Landesrecht kann sie untersagen oder beschranken (Art. 119 
Ziffer3 EG.); hiervon;ist verachiedentlich Gebrauch gemacht worden. 

2. Die Teilung eines Grundstiicks in mehrere selbstandige Grundstiicke ist 
im BGB. nicht besonders geregelt. In Analogie von § 890 setzt sie voraus eine Wil
lenserklarung des Grundeigentiimers und eine Eintragung- (Abschreibung entweder 
gemaB § 3 oder § 4 der GBO.). 

Die Wirkungen der Teilung sind grundsatzlich die, daB die Rechte, die an dem 
alten Grundstiick bestanden, an den einzelnen Teilen forlbestehen (Ausnahme bei 
Dienstbarkeiten §§ 1026, 1090). . 

Reichsrechtlich ist lediglich die Teilung von Heimstatten erschwert (unten § 44). 
Landesrechtlich kann die Teilung untersagt oder beschrankt werden (§ 119, Ziffer 2 
EG.), die Landesrechte haben hiervon vielfach Gebrauch gemacht: Wiirttemberg 
und Bayern, Gas. gegen die "Giiterschlachterei". - Andererseits wird die Teilung 
landesrechtlich erleichtert durch "Unschadlichkeitsatteste", die eine Enthaftung 
der Trennstiicke herbeifiihren (Art. 120 EG.). 



Dritter Abschnitt. 

Das Eigentum. 

Erstes Ka pi tel. 

Begriff und Inhalt. 

§ 23. Allgemeines. 

1. Begriff. 

Eigentum (im engeren Sinn) ist das denkbar umfassendste Herr
schaftsrecht an einer korperlichen Sache. 

1. Es bezieht sich nur auf korperliche Sachen. Wenigstens legt das BGB. 
diesen engeren Begriff zugrunde infolge seiner Beschriinkung des Sachbegriffes auf 
korperliche Gegenstiinde (oben § 1). 

1m iibertragenen (weiteren) Sinn kann man auch von einem Eigentum an ~iner 
Forderung oder an einem sonstigen Recht, ferner von einem Eigentum an einem 
Sachinbegriff (z. B. einer Herde) und einem Sondervermogen (z. B. einem Handels
geschiift) sprechen. Hierbei kniipft man an einen volkstiimlichen Sprachgebrauch 
an, welch em jedes Vermogensrecht und das ganze Vermogen als "Eigentum" er
scheint. In diesem Sinne verwendet auch die neue Reichsverfassung das Wort 
"Eigentum" (Art. 153, siebe dazu aber auch unten 4.). 

2. Es ist das denkbar umfassendste dingliche Recht. Es ist grundsiitzlich 
abgestellt auf die Herrschaft iiber die Sache im ganzen (Totalherrschaft). Die 
Fiille der im Eigentum enthaltenen Befugnisse liiBt sich nicht einzeln aufziihlen. 
Hierdurch unterscheidet sich das Eigentum von den beschriinkten dinglichen 
Rechten. Sie geben eine Herrschaft in einzelnen Beziehungen (Teilherrschaft), 
die positiv geschildert werden kann (der Wegeberechtigte darf gehen, der NieBbraucher 
darf nutzen usw.). Aber weil die beschriinkten dinglichen Rechte nur eine Teilherr
schaft der im Eigentum enthaltenen Herrschaft geben, sind sie alle als verselbstiin
digte Eigentumssplitter dem Eigentum wesensverwandt (streitig). Dies entstammt 
dem deutschen Recht, wiihrend das romische Recht die jura in re aliena als anders 
geartete Rechte dem Eigentum schroff gegeniiberstellte. 

3. Trotzdem das Eigentum das hochste Sachenrecht ist, ist es kein schranken
loses Recht. Vielmehr ist es begrifflich mit mannigfachen Gebundenheiten und 
Pflichten durchsetzt. Auch dies geht im Gegensatz zum romischen Recht auf deut
aches Recht zuriick. Das moderne Eigentum zwingt zum Unterlassen, zum Dulden, 
zum Tun. Die Rechtsordnung verhaftet es so, sei es von der privatrechtlichen, sei es 
von der offentlich-rechtlichen Seite her. Dabei sind die maBgebenden lnteressen 
und die Arten der Einschriinkungen sehr verschieden. Eine bedeutsame Rolle spielt 
auch die Beschaffenheit der Sachen. Am stiirksten verhaftet ist das Grundeigentum. 
Diese Grundgedanken sind auch in der Reichsverfassung anerkannt (vgl. Art. 153 
u. Art. 155). - Auch die beschriinkten dinglichen Rechte sind als abgespaltene 
Teilherrschaften mit solchen Schranken durchsetzt. 
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4. DasEigentum im engeren Sinn ist alsRechtsinstitut von der neuen Ver
fassung gewahrleistet (Art. 153 I RV. ist auch auf eine solche Gewahrleistung zu 
beziehen). 

II. Inhalt. 
Aus dem Gesagten ergibt sich, daB in dem Eigentum Rechte und Pflichten ent

halten sind. Wir betrachten diesen Inhalt, indem wir von der grundsatzlichen 
Totalherrschaft ausgehen, um uns alsdann der freiwilligen Beschriinkung und den 
Schranken der Rechtsordnung zuzuwenden. 

1. Die grundsiitzliche Totalherrschalt hat in § 903 ihren Ausdruck gefunden. 
Man unterscheidet biernach eine positive und eine negative Seite. 

a) Der Eigentiimer kann nach Belieben mit der Sache verfahren. Er 
kann tatsachlich iiber Sle verfiigen (sie besitzen, nutzen, verandern, zerstoren; 
iibrigens kann er sie auch einfach nichtgebrauchen), er kann rechtlich iiber sie ver
fiigen (verauBern, belasten, das Eigentum aufgeben usw.). 

b) Der Eigentiimer kann andere von Einwirkungen auf die Sache aus
schlieBen, insbesondere kann er Entziehung und Storung verbieten. 

2. Freiwillige Beschriinkung. Der Eigentiimer kann den Eigentumsinhalt 
freiwillig dadurch einschranken, daB er Dritten sachenrechtliche Herrschafts
rechte an der Sache einraumt (beschrankte dingliche Rechte, Besitzrechte; § 903 : 
"Rechte Dritter"). Dem "ewigen" Eigentum gegeniiber liegen bier nur voriiber
gehende Beschrankungen vor. Rein obligatorische Bindungen ohne Besitzver
schaffung beriihren dagegen den Eigentumsinhalt in keiner Weise. 

3. Schranken der Rechtsordnung (§ 903: "das Gesetz" = jede Rechtsnorm). 
Sie ergeben sich insbesondere aus nachbarlichen, sozialen, gemeinwirtschaft
lichen, staatlichen, kulturellen, kiinstlerischen, wissenschaftlichen, ethischen Inter
essen. Sie greifen in die positive Seite des Eigentumsinhalts ein, indem sie den Eigen
tiimer zu einem Unterlassen zwingen, sie beschranken die negative Seite durch 
einen Duldungszwang, schlieBlich begriinden sie auch Pflichten zu einem Tun. 
Bisweilen erhalt der Eigentiimer als Surrogat fiir die Einschrankung einen En t
schadigungs- (A usgleichs )-Anspruch. 1m iibrigen wurzeln sie entweder in der 
Privatrechtsordnung oder im offentlichen Recht. 

a) Schranken der Privatrechtsordnung. Siesindgegeniiberdemfriiheren 
Recht weniger zahlreich. Hierher gehoren fiir aIle Sachen das Schikaneverbot 
(§ 226, welches zum Unterlassen oder Dulden zwingt, z. B. Vnterlassen des Neidbaus, 
des Brunnenabgrabens), ferner die Schranken, die sich aus Nothandlungen Dritter 
ergeben (§§ 227-229, § 904, Duldungspflichten). FUr Grundstiicke kommt zu
nachst der in der Fassung verungliickte § 905 in Betracht, welcher das Grundstiicks
eigentum zwar in den Luftraum und das Erdinnere erstreckt, aber dem Eigentiimer 
eine Duldungspflicht auferlegt in bezug auf Einwirkungen von solcher Hohe oder 
Tiefe, daB er an der AusschlieBung kein Interesse hat (z. B. von Flugfahrzeugen, 
Tunnels u. a. So kann der Grundeigner z. B. auch nicht verbieten das Betreten einer 
Tropfsteinhohle unter seinem Grundstiick, die nur von anderen Grundstiicken aus 
einen Zugang hat). Sodann gelten fiir N ach bargrundstiicke zahlreiche nachbar
liche Beschrankungen; sie bilden den Inhalt des Nachbarrechts, das tells im 
BGB., teils in Landesgesetzen geregelt ist. "Ober dieses siehe § 24. 

b) Schranken des offentlichen Rechts. Sie sind sehr zahlreich. Auchhier 
steht das Grundeigentum im Vordergrund. Sie wurzeln in der allgemeinen Staats
hoheit iiber die Giiterwelt, im besonderen ergeben sie sich z. B. aus der Militar-, 
Telegraphen-, Forst-, Berg-, Wasser-, Wegehoheit, aus der Bau-, Gewerbe-, Verkehrs-, 
Gesundheits-, Landeskulturpolizei. Die Einwirkffilg der Beschaffenheit der Sache 
zeigt sich namentlich auch bei den offentlichen Sachen, das Eigentum ist hier 
durch die Zweckgebundenheit der Sache zu einem offentlichen Gebrauch einge-
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schriinkt (VeriiuBerungsbeschrankungen, Recht auf Gemeingebrauch); irrefiihrend 
ist die Bezeichnung "offentliches Eigentum", weil es sich um Privateigentum handelt. 

Bei der Fiille der in Betracht kommenden Reichs- und Landesgesetze, die hier 
einschlagen, kann es sich im folgenden nur um Beispiele handeln. Wir grup
pieren dabei nach Pflichten zum Unterlassen, zum Dulden, zum Tun. 

a) Unterlassuugsptlichten, welche also die positive Seite des Eigentums be
schranken, betreffen entweder die rechtliche oder die tatsiichliche Verfiigungsmacht. 

Die rech tsgeschaftliche Verfiigungsmacht ist hiiufig eingeschrankt durch 
VerauBerungsverbote und VerauBerungsbeschrankungen: Fiir Grundstiicke gilt 
Landesrecht gemiiB Art. 119 Ziffer 1 EG. Hierher gehoren auch die zahlreichen 
"Beschlagnahmen" durch Kriegsgesetze, welche jetzt noch namentlich in der Ge
treidewirtschaft und im W ohnungswesen eine Rolle spielen: die Beschlagnahme 
belegt die Sache mit einem Bann, so daB der Eigentiimer iiber sie nicht rechtsge
schaftlich verfiigen, sie nicht verandern darf, sondern sie bereit halten muB (die 
Beschlagnahme ist zu unterscheiden von der Begriindung einer rein obligatorischen 
Lieferungspflicht). - Weiter wird die rechtsgeschiiftliche Verfiigungsmacht auch 
eingeschriinkt durch Verbote von Verbindungen und Teilungen von Grundstiicken 
(oben § 22 IT), ferner durch Belastungsbeschriinkungen insbesondere iiber eine be
stimmte Wertgrenze hinaus ("Verschuldungsgrenze" . Landesrecht gemaB Art. 117 EG., 
Reichsheimstattengesetz). - Vgl. zu allem auch die Stellung der preuBischen "Wald
giiter", "Deichgiiter", "Landgiiter" nach der preuBischen ZwangsauflOsungs-VO. fiir 
Familienfideikommisse vom 20.11. 1920. 

In bezug auf die tatsiichliche Verfiigungsmacht kommen auBer einigen Reichs
gesetzen zahlreiche Landesgesetze auf Grund des Art. III EG. in Betracht. Be
schrankt ist z. B. durch das Reichsrayongesetz vom 21. 12. 1871 die Benutz.ung 
von Grundstiicken in der Umgebung von Festungen. Beschriinkungen bestehen 
ferner in bezug auf dieAusfuhr vonSachen(Kunstwerke: Reichs-VO. vom 11. 12.1919; 
ausliindische Wertpapiere: Kapitalfluchtges. vom 26. 1. 1923), in bezug auf die Er
haltung von Waldungen, Denkmiilern undNaturschonheiten(Landesgesetze), in bezug 
auf dieErrichtung und Benutzung von Gebauden (Bauerlaubnis, Ansiedlungsgenehmi
gung nach Landesrecht) usw. (Siehe auch die eben erwahnte "Beschlagnahme"). 

(J) Duldunf/sptlichten ergeben sich aus behordlichen Berechtigungen zum Be
treten von Grundstiicken, aus der Verwaltungskontrolle von Behorden und Soziali
sierungskorpern. 

Die starksteDuldungspflichtentspringtdemEnteignungsrecht. Bei derEnt
eignung wird die Verfiigungsmacht des Eigentiimers durch staatliche Verfiigungs
Macht ersetzt. Es wird hier vom Staat das Eigentum oder ein Stiick seines Inhalts 
(z. B. durch Begriindung eines beschrankten dinglichen Rechts oder eines Besitz
rechts) entzogen und auf einen anderen iibertragen, und zwar grundsatzlich gegen 
Entschiidigung. Durch den Rechtserwerb eines Dritten unterscheidet sich die Ent
eignung von den einfachen Beschriinkungen des Eigentuminhalts (z. B. der "Be
schlagnahme" oben a), durch die grundsatzliche Entschiidigung von der Konfis
kation. - Die neue Reichsverfassung stellt in Art. 153 II (vgl. auch Art. 155 II 
und Art. 156 I Satz 1) die Voraussetzungen fiir eine Enteignung auf: Gesetzliche 
Grundlage, nur zum Wohle der Allgemeinheit, angemessene Entschiidigung und Zulas
sung des ordentlichen Rechtsweges (die beiden letzten Voraussetzungen konnen ent
fallen, wenn ein Reichsgesetz etwas anderes bestimmt). Ein Reichsenteignungs
gesetz (vgl. RV. Art. 7 Ziffer 12) ist bisher nicht ergangen. Aber in einzelnen Reichs
gesetzen der Kriegszeit und spiiteren Zeit sind Enteignungen vorgesehen (z. B. fiir 
den Kriegsbedarf, den taglichen Bedarf, ferner in der Reichssiedlungsgesetzgebung). 
1m iibrigen kommt Landesrecht in Betracht, und zwar finden sich meist all
gemeine Enteignungsgesetze (Art. 109 EG., z. B. das preuBische vom 11. 6. 1874) 
und spezielle Enteignungsverschriften auf besonderen Gebieten (Agrarrecht, Was-
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ser-, Wege-, Bergrecht usw.); wahrend des Krieges sind fiir manche Faile verein
fachte Enteignungsverfahren geschaffen worden. 

In ganz besondEl,ren Fallen muB der Eigentiimer sogar die Vernich tung der 
Sache dulden (Beispiel: Vieh bei Seuchen). 

y) Pflichien zu einem Tun: Kraft offentlichen Rechts ist der Eigentiimer auch 
zu einem Tun verpflichtet, so z. B. zur Instandhaltung von Gebauden, von Dachern, 
zur StraBenreinigung, Hausbeleuchtung, Einfriedung, iiberhaupt zur sozialen Aus
nutzung seines Eigentums, insbesondere des Grundeigentums (vgl. Art. 155 III und 
Art. 153 III RV.). 

Cl) Entschiidigungsans'[J1'uche kommen z. B. bei Militarlasten, bei der Duldung 
der Vernichtung, bei der Enteignung in Betracht. Sie erscheinen als Surrogat 
fUr die Entziehung des Eigentums oder eines Stiickes des Eigentumsinhalts. Wo 
letzteres der Fall ist, wachst der Ausgleichsanspruch dem geschwachten Eigentums
inhalt zu. Diese SUITogatsnatur ist yom positiven Recht anerkannt (vgl. Art. 52 
und 53 EG.). 

§ 24. Das Nachbarrrecht. 
1m Interesse des nachbarlichen Gemeinschaftslebens ist das Grundeigentum 

von Nachbarn durch die Rechtsordnung in einer eigentiimlichen Weise beschrankt. 
Die Beschrankungen stimmen mit den sonstigen Schranken des Eigentums kraft 
Rechtsordnung, die wir kennengelernt haben, insofern ganz iiberein, als auch sie 
den Eigentiimer eines Nachbargrundstiicks zum Unterlassen, zum Dulden, zum Tun 
verpflichten und ihm bisweilen auch dafiir einen Ausgleichsanspruch geben. Allein 
ihre Besonderheit, die gerade in der nachbarlichen Gemeinschaft wurzelt, ist die, 
daB sie ihre entsprechenden Wirkungen auf den Eigentumsinhalt des anderen Nach
bargrundstiicks auBern. Insoweit sie also fiir das Eigentum des ersten Grundstiicks 
eine Verkiimmerung des Eigentumsinhalt bedeuten (Pflichten zum Unterlassen, 
Dulden, Tun), stellen sie sich als Erweiterungen des Eigentumsinhalts des anderen 
(berechtigten) Grundstiicks dar, und insoweit ein Ausgleichsanspruch gewahrt wird, 
erscheint er dort als Zuwachs, hier als Minderung des Eigentumsinhalts. Man hat 
sie daher friiher aus mehrfachen Grunden zu Unrecht als gesetzliche Legalservi
tuten bezeichnet (also als selbstandige Rechte an fremder Sache). Vielmehr sind 
sie sich erganzende Beschrankungen und Erweiterungen des Eigentums der Nach
bargrundstiicke. 

Das BGB. hat in §§ 908f£. eine Anzahl geregelt, dem Landesrecht ist die Fest
stezung anderer Beschra,nkungen iiberlassen (Art. 124). Auch kommt erganzendes 
Landesrecht in Betracht. Die gesamte Reglung ist nicht zwingend, die Nachbarn 
konnen abweichende Vereinbarungen treffen, die aber dingliche Wirkungen nur 
auBern, wenn sie in der Abrede und Eintragung von Grunddienstbarkeiten gipfeln. 

Wir begniigen uns mit einer Hervorhebung der Grundziige der wichtigsten Be
schrankungen. Aligemein sei bemerkt, daB zahlreiche nachbarliche Anspruche der 
Verjahrung entzogen sind, indem sie als fortwahrend neuentstehend erscheinen 
(§ 924). 

1. Immissionen. 
Der Grundeigner muB "Immissionen" aus den Nachbargrundstiicken dulden, 

insoweit sie unwesentlich sind oder der ortlichen Lage entsprechen (§ 906). In
soweit dies nicht der Fall ist, kann er auf Beseitigung und Unterlassung klagen. 

Immissionen sind gewisse Einwirkungen auf ein fremdes Grundstiick, die auch 
als "Imponderabilien" bezeichnet werden. Es handelt sich um die Zufiihrung von 
Gasen, Dampfen, Geriichen, Rauch, RuB, Warme, Gerausch, Erschiitterungen oder 
um ahnliche von einem anderen Grundstiick ausgehende Einwirkungen. "AIm
lich" sind z. B. Staub, Asche, Energien, Fliissigkeiten. Nicht ahnlich sind z. B. 
Steine, Kugeln, Tiere; hier trifft den Grundeigner iiberhaupt keine Duldungspflicht. 
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Die Duldungspflicht des Grundeigners in bezug auf Einwirkungen ist erheblich 
vergroBert gegeniiber konzessionierten gewerblichen Anlagen, gemaB der Gewerbe
ordnung (§ 26). Ihnen gegeniiber muB der Grundeigner auch.solche Einwirkungen, 
die iiber § 906 BGB. hinausgehen, insofern dulden, als er alsdann niemals die Ein
stellung des Betriebes fordern kann, sondern nur abwehrende Betriebseinrichtungen 
(z. B. Schalldampfer), soweit sie zumutbar sind, andernfalls aber Schadensersatz 
(auch ohne Verschulden). 

II. Gefahrvorbeugende Anspriiche. 
1. Der Grundeigentiimer kann nachbarliche Anlagen verbieten, von denen mit 

Sicherheit eine unzulassige Einwirkung auf sein Grundstiick zu erwarten ist 
(z. B. Bau von Schweinestallen an der Grenze). Doch muB bei Wahrung landes
rechtlicher Schutznormen (Abstandsraum) das Hervortreten der unzulassigen Ein
wirkung abgewartet werden (§ 907). 

2. Der Grundeigentiimer kann gegeniiber dem drohenden Einsturz oder der 
Abbrockelung des Nachbargebaudes die erforderlichen AbwehrmaBnahmen fordern. 
(§ 908). Der Eigentiimer des Nachbargrundstiicks muB ihre Vornahme durch die 
gemaB §§ 836ff. Verpflichteten dulden. 

3. Verbot der Vertiefung des Nachbargrundstiicks, siehe § 909. 

III. -oberhangsrecht. 
Der Grundeigentiimer hat Rechte in bezug auf die yom Nachbargrundstiick 

heriiberragenden, ihn belastigenden Zweige und Wurzeln. Er kann sie abschneiden 
und behalten; doch muB er bei Zweigen dem Nachbarn erst eine Beseitigungsfrist 
gesetzt haben (§ 910 stammt aus dem deutschen Recht). In der Gewahrung des 
~,Behaltens" liegt ein Aneignungsrecht an fremder Sache (vgl. unter § 34 I 3). 

IV. -oberfallsrecht. 
Friichte, die von einem Baum auf ein Nachbargrundstiick heriiberfallen, wer

den nicht Eigentum des Baumeigentiimers, sondern Eigentum des Eigentiimers des 
Nachbargrundstiicks, oder desjenigen, der an seiner Stelle zum Fruchtbezuge be
rechtigt ist. §§ 911, 953ff. (Deutsches Recht: "Wer den hOsen Tropfen genieBt, ge
nieBt auch den guten" - das BGB. verwendet eine unschone Fiktion: die Friichte 
"gelten" als Friichte des Nachbargrundstiicks). Das Oberfallsrecht gilt nicht bei 
einem Naehbargrundstiick, das dem offentlichen .Gebrauch dient (z. B. LandstraBe). 

V. -oberbau. 
Den Grundeigentiimer trifft unter bestimmten Voraussetzungen eine Ve r

pflichtung zur Duldung des -oberbaus (§§ 912ff.). Die Vorschriften gehen 
auf den allgemeinen Grundgedanken zurUck, daB geschaffene wirtschaftliche Werte 
nach Moglichkeit zu erhalten sind. 

1. Voraussetzungen. Der Eigentiimer eines Nachbargrundstiicks muB bei der 
Errichtung eines Gebaudes iiber die Grenze gebaut haben. Analog sind sonstige 
Bauwerke zu behandeln., - Den -oberbauenden darf weder Vorsatz noch grobe 
Fahrlassigkeit zur Last fallen. - Der Oberbaute muB versaumt haben, vor oder 
sofort nach der Grenziiberschreitung Widerspruch zu erheben; aus welchen Griin
den dies unterblieben ist (Unkenntnis, Verschulden), ist gleichgiiltig (§ 912). 

2. Inhalt der Duldungspflieht. Der Oberbaute muB den Oberbau dulden, er 
hat keinen Anspruch auf Beseitigung; er bleibt Eigentiimer der iiberbauten Flache, 
aber der Inhalt seines Grundeigentums ist eingeschrankt. Dem entspricht eine Er
weiterung des Grundeigentums des Uberbauenden, er hat das Recht, das Bauwerk 
auf dem Grundstiick zu haben; in entsprechender Anwendung von § 95 I Satz 2 
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steht daher ihm das Eigentum an dem Uberbau (dem iibergebauten Teil des Bau
werks) zu. Die Duldu:i:J.gspflicht tritt ohne Eintragung im Grundbuch ein. 

Der Oberbaute erhalt aber einen Ausgleichsanspruch in Gestalt einer Ren teo 
Die Rente steht nach Art eines Realrechts dem jeweiligen Eigentiimer des iiber
bauten Grundstiicks zu und lastet nach Art einer Reallast auf dem Grundstiick, 
von dem aus der Uberbau stattgefunden hat. In Wirklichkeit handelt es sich um 
Erweiterungen und Beschrankungen des Eigentumsinhalts (§ 913). 

Die Rente wird nicht im Grundbuch eingetragen; trotzdem wirkt sie stets 
gegen Dritte (auch gegen Gutglaubige). Nur der Verzicht und die vertragsmaBige 
Festsetzung ihrer Hohe bediirfen zur Wirksamkeit gegen Dritte der Eintragung im 
Grundbuch (auf dem Blatt des rentenpflichtigen Gnindstiicks). Das Rentenrecht 
steht an erster Stelle von allen (eingetragenen und nicht eingetragenen) Lasten des 
rentenpflichtigen Grundstiicks, es erlischt ohne weiteres mit der Beseitigung des 
Oberbaues (§ 914). 

Der Rentenberechtigte hat ein gesetzliches Recht auf Abnahme der iiber
bauten Flache gegen Wertersatz, da ihm meist an ihr nichts mehr liegen wird. 
Er iibt es aus durch Erklarung gegeniiber dem Rentenpflichtigen. Alsdann finden 
unter den Beteiligt-en die Grundsatze des Kaufs Anwendung. Der Rentenpflichtige 
kann Obereignung, der Rentenberechtigte Zahlung des Wertes verlangen. Mit der 
Ubereignung bOrt die Duldungspflicht auf, und es erlischt das Rentenrecht (§ 915). 

VI. Notweg. 
Wenn einem Grundstiick die erforderliche Verbindung mit einem offentIichen 

Wege fehlt, trifft die beteiligten N ach bargrundstiicke eine D u 1 dun g s p f Ii c h t 
zwecks Herstellung einer solchen Verbindung. Richtung und Umfang des Not
weges werden erforderlichenfalls durch ein (deklaratorisches) Urteil bestimmt 
(§ 917 I). 

Die N otwegslast wird - als eine gesetzliche Schranke - nicht ins Grund
buch eingetragen; es sind aber die beteiligten Grundeigner durch eine Geldrente zu 
entschadigen, welche von dem jeweiligen Eigentiimer des notleidenden Grundstiicks 
zu entrichten ist. Fiir die Notwegsrente gelten die gleichen Vorschriften wie 
fiir die Oberbaurente (§ 917 II). Doch haben die R-entenberechtigten kein gesetz
liches Recht auf Abnahme von Grund und Boden. 

Die Verpflichtung zur Duldung des Notweges entfallt, wenn eine bisher vor
handene Verbindung mit dem oHentlichen Wege durch e~e willkiirliche Handlung 
des notleidenden Grundeigentiimers aufgehoben worden ist (z. B. Abbruch einer 
Briicke, Verzicht auf ein Wegerecht). EineAusnahme gilt dann, wenn die Notlage 
infolge der AbverauBerung eines Teiles des Grundstiickes eingetreten ist, hier trifft 
die Notwegslast den abverauBerten Teil (§ 918). 

VII. Rechtsverhii.ltnisse der Grenzen. 
1. Grenzabmarkung (§ 919). Jeder Glaubiger kann von dem Eigentiimer des 

Nachbargrundstiicks verlangen, daB dieser zur Abmarkung der nicht streitigen Grenze 
mitwirke. Art und Verfahren der Abmarkung selbst richten sich nach Landesrecht 
(Preul3en: Katasterbeamte). 

2. Grenzscheidung (§ 920). 1st die Grenze streitig, so hat jeder Grundeigner 
einen nachbarlichen Eigentumsanspruch auf Klarstellung der Grenze durch richter
liches Urteil. Es wird die richtige oder wahrscheinliche Grenze festgestellt. Der 
Anspruch ermoglicht dem Grundeigner durchzudringen, auch wenn ein Beweis fiir 
die Eigentumsgrenzen nicht erbracht werden kann. 

3. Grenzanlagen (§§ 921, 922). Wenn eine Einrichtung sich auf der Grenze 
zweier Grundstiicke befindet, die zum Vorteil beider Grundstiicke dient (Rain, 
Graben, Hecke, Mauer), wird eine Benutzungsgemeinschaft der Grundstiicks. 

v. Gierke, 8achenrecht. 4 
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eigentiimer vermutet. Die Vermutung entfallt, wenn die ganze Einrichtung im 
Alleineigentum eines der Nachbam steht, oder auBere Merkmale hierauf hinweisen. 
Die Benutzungsgemeinschaft ist eine Rechtsgemeinschaft, welche das beiderseitige 
Grundeigentum beschrankt. Es gelten die RegeIn iiber die Gemeinschaft mit einigen 
Abwandlungen (§§ 922, 742ff.); insbesondere entfallt eine selbstandige Verfiigungs
moglichkeit iiber den Benutzungsanteil (§ 747), weil die Benutzung untrennbar mit 
dem Eigentum an den Grundstiicken verbunden ist; auch hat jeder Nachbar in 
Abweichung von § 749 ein Widerspruchsrecht gegen die Beseitigung. - Bei der in 
manchen Gegenden vorkommenden Kommunmauer (Giebelmauer) wird nach voll
zogenem Anbau die Sache regelInaBig so liegen, daB jedem die Mauer zur Halfte 
gehort und eine Benutzungsgemeinschaft in bezug auf die ganze Mauer besteht 
(doch ist hier vieles streitig). 

4. Grenzbaum (§ 923). Wenn ein Baum oder Strauch auf der Grenze steht, so 
betrachtet das BGB. das Eigentum an ihm senkrecht durch die Grenze geteilt. 
Miteigent~ nach Bruchteilen entsteht an den getrennten Friichten und dem ge
.trennten Baum, und zwar der ZweckmaBigkeit halber zu gleichen Teilen. - So
lange der BII-um steht, ist eine Gemeinschaft vorhanden, welche jeden Nachbar 
in seinem Eigentum beschrankt, so daB er z. B. nicht beliebig mit seinem Baum
teil yerfahren darf. Es kann aber jeder die Beseitigung des Baumes fordem, falls 
er nicht als Grenzzeichen dient. Besonderheiten gelten fiir Obstbaume nach Landes
recht (Art. 122 EG.). 

Besondere Arten nachbarlicher Beschrankungen des Landesrechtes sind nament
lich: das Anwenderecht (der Nachbar darf auf dem fremden Feld den Pflug wenden und 
dasZugvieh umtreten lassen), dasHammerschlagerecht (der Nachbar darf fiir seine Bauten 
den fremden Boden betreten, ein Geriiet darauf setzen und den Abfall darauf werfen), das 
Fenster- und Lichtrecht (derNachbar kann die AnIegung von Fenstern oder die Entziehung 
von Licht durch Bauten in gewissem Umfang verbieten). Andere nachbarliche Beschrankungen 
finden sich im Wasserrecht und Bergrecht. 

Zweites Kapitel. 

Erwerb und Verlnst des Grundeigentnms. 
§ 25. Erwerb. 

Der Erwerb des Grundeigentums steht entsprechend der Grundbuchverfassung 
meistens mit einer Eintragung im Grundbuch.in irgendeiner Beziehung. Doch 
gibt es FaIle, in denen ohne Grundbucheintragerworben wird. Wir konnen hier
nach unterscheiden und gleichzeitig dabei auf die FaIle des Eigentumserwerbs hin
weisen, die noch besonders zu betrachten sind. 

t. Eigentumserwerb in Zusammenbang mit einer Eintragung. Der Eigentums
erwerb erfolgt so: 

a) Durch rechtsgeschaftliche Ubertragung rObereignung). FUr sie 
gilt das allgemeine Prinzip des rechtsgeschaftlichen Erwerbs dinglicher Rechte an 
Grundstiicken (§ 873: Einigung und Eintragung), das wir friiher kennengelemt 
haben (siehe oben § 14 I). Allein es treten einige Besonderheiten hinzu, die 
noch naher zu wiirdigen sind. Siehe hieriiber unten I. 

b) Durch Ersitzung. Es handelt sich um die Buchersitzung (§ 900), die 
bereits friiher besprochen worden ist (siehe oben § 20 I.) 

c) Durch Aneignung herrenloser Grundstiicke nach BGB. Hieriiber 
wird besser im AnschluB an den die Herrenlosigkeit begriindenden Verlust des Eigen
tums gehandelt werden (siehe unten § 26). 

2. Eigentumserwerb ohne Eintragung. Er vollzieht sich so: 
a) In allen Fallen der Gesamtnachfolge. Hier tritt von Rechtswegen der 

Eigentumserwerb an den Grundstiicken des Gesamtvermogens mit dem Eintritt 
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der Gesamtnaehfolge ein, so bei der Erbfolge, dem Anfall des Vereinsvermogens an 
den Fiskus, bei dem AbsehluB der Gutergemeinsehaft, bei dem Eintritt in ein Ge
samthandverhaltnis usw. 

b) Durch Staatsakt. Siehe hieruber unten II. 
e) In besonderen Fallen, die den Vorbehaltsmaterien angehoren, von Rechts 

wegen oder kraft Aneignung; hierher gehoren insbesondere die wasserrechtlichen 
Erwerbsarten an neu entstandenen Inseln und an Anlandungen. 

Uber die Grunderwerbsteuergesetze siehe die Angaben oben § 1 II. 

I. Rechtsgeschaftliehe Ubertragung. 
1. Erfordernisse. 
a) Die "Auflassung". Notig sind Einigung und Eintragung gemaB § 873. 

Fur die Einigung gelten aber Besonderheiten. Sie bedarf der Form der Auf
lassung. Die Auflassung muB naeh Reichsrecht vor dem Grundbuchamt 
erfolgen bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile (§ 925). Das Landesrecht 
kann bestimmen, daB aueh Notare oder andere Behorden und Beamte zustandig 
sind. Hiervon ist meistens Gebrauch gemacht worden, in PreuBen erst durch 
Gesetz yom 13. Mai 1918, naeh welchem auch jedes andere preuBische Amts
gericht und jeder preuBische N otar zustandig sind. - Die gleichzeitige Anwesen
heit bedeutet nicht personliche Anwesenheit, die Parteien konnen sich daher auch 
vertreten lassen. - 1m Gegensatz zur gewohnlichen Einigung kann ferner die Auf
lassung nich t un ter einer Bedingung oder Befristung erfolgen (§ 925 II, 
ein bedingter obligatoriseher Ansprueh auf Ubereignung kann aber durch Vormer
kung gesichert werden). 

b) Behordliche Genehmigung. Sie wurde seit der letzten Zeit des Krieges 
eingefiihrt, urn ungeeignete Elemente, insbesondere Kriegsgewinnler und Auslander, 
fernzuhalten. Reichsgesetz yom 15. Marz 1918, das dem Landesrecht weiteren 
Spielraum lieB. Zunachst stand der landwirtschaftliehe Grundbesitz im Vorder
grund, spater wurde auch der stadtische immer mehr hereingezogen, in PreuBen 
durch Gesetz yom lO. Februar 1923. Nach den Gesetzen sind VerauBerungen, aber 
auch Kaufvertrage und Bestellungen von Gebrauchs- und Nutzungsrechten, geneh
migungspflichtig. Die Genehmigung darf nur aus bestimmten Grunden versagt 
werden. Eine Auflassung oder ein sonstiges Gesehaft, denen die erforderliche Ge
nehmigung fehlen, sind nicht nichtig, sondern zunachst in der Schwebe. 

2. Erstreckung auf Zubebor. Die Wirkungen der Grundstucksubereignung wer
den unter gewissen Voraussetzungen auch auf das vorhandene Grundstuckszubehor 
erstreckt: Das Zubehor muB im Eigentum des GrundstucksverauBerers stehen, 
und die Parteien mussen sich uber die Mitubereignung des Zubehors einig sein 
(letzteres solI nach dem Gesetz im Zweifel angenommen werden, § 925 I). Alsdann 
erwirbt also der Grundstuckserwerber auch das Zubehor mit der Auflassung und 
Eintragung, unabhangig von einem Besitzerwerb. - Fur das dem VerauBerer nicht 
gehOrige Zubehor gilt Fahrnisrecht (§ 925 II). 

II. Staatsakt. 
Kraft staatlicher Willenserklarung wird Grundeigentum erworben insbesondere 

durch schlichte TJbertragung durch Gesetz (vgl. Art. 126 EG.), durch den Zu
schlag in der Zwangsversteigerung (§ 90 ZVG.) und durch Enteignung. 

Der Grunderwerb durch Enteignung ist der haufigste und durchsichtigste Fall 
der "Enteignung" iiberhaupt (siehe iiber diese oben § 23 II). Auf die Einzelheiten 
des Verfahrens kann hier nicht eingegangen werden. Bemerkt muB nur werden, 
daB naeh normalem preuBischen Enteignungsverfahren das Eigentum am Grund
stiick mit der Zustellung des Besehlusses des Bezirksausschusses an den "Ent
eigner" (den Unternehmer) und den zu Enteignenden iibergeht, ohne Eintragung 

4· 
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im Grundbuch. Gleichzeitig geht sogar der Besitz auf den Enteigner uber, ein Fall 
eines Besitzrechts ohne tatsachliche Sachherrschaft (vgl. oben § 2). - Die Entscha
digungsforderung aber kommt als Surrogat des enteigneten Grundstucks in Be
tracht (vgl. preuBisches Enteignungsgesetz §§ 45ff. und Art. 52, 53 EG.). 

§ 26. Verlust. 
SchlieBt sich der Eigentumserwerb an einem Grundstuck an vorhandenes Eigen

tum au, so bedeutet er gleichzeitig fUr den anderen Teil Verlust des Eigentums. 
Ohne einen gleichzeitigen Eigentumserwerb tritt Verlust des Grundeigentums nur 
in zwei Fallen ein, beim Untergang des Grundstucks und bei Eintritt der Herren
losigkeit (= Eigentumlosigkeit). Fur den Untergang des Grundstiicks konnen lan
desrechtliche Normen des Wasserrechts in Betracht kommen. Das BGB. regelt nur 
zwei FaIle der Herrenlosigkeit, die Herrenlosigkeit durch Aufgabe und durch Aus
schluBurteil. In beiden Fallen greift dann die Moglichkeit eines Erwerbs durch 
Aneignung ein, die wir im AnschluB an sie behandeln wollen (vgl. oben § 25, 
Ubersich tIc) . 

I. Die A ufga be (Dereliktion). 
Sie erfolgt durch Erklarung des Verzichtes auf das Eigentum gegenuber dem 

Grundbuchamt und Eintragung des Verzichtes im Grundbuch (§ 928 I, vgl. dagegen 
§ 875). Hiermit wird das Grundstiick herrenlos, allein es besteht ein ausschlieB
liches Aneignungsrecht des Fiskus, er ubt es dadurch aus, daB er sich im 
Grundbuch als Eigentumer eintragen laBt (§ 928 II). 

Solange das Grundstuck herrenlos ist, besteht an ihm kein Eigentum, aber die 
sonstigen dinglichen Rechte dauern fort; will ein Berechtigter in dieser Zeit gegen 
das Grundstuck vorgehen, so kann er beim Gericht die Bestellung eines "V ertreters" 
des Grundstucks beantragen (vgl. § 58 ZPO.). Die Mietsverhaltnisse erhalten sich 
dem alten Vermieter gegenuber fort, mit der Aneignung durch den Fiskus tritt der 
Fiskus entsprechend § 571 in das Mietsverhaltnis ein. 

Die Aufgabe von Grundstucken findet sich ofter zwecks Befreiung von den Grund
stuckslasten und zwecks Ausweichens vor der offentlichen Zwangsversteigerung. 
Die Ausubung des Aneignungsrechtes ist daher fUr den Fiskus nicht sehr verlockend. 

Das Aneignungsrecht des Fiskus ist ein dingliches Erwer bsrech t; es ist u bertrag bar. 
Landesrechtlich kann es anderen Personen (Gemeinde) zustehen(Art.129EG) Ubrigens 
ist durch den Art. 190 EG. dem Fiskus ein ausschlieBliches Aneignungsrecht an 
allen herrenlosen Grundstucken zugesprochen, insoweit nicht Sondernormen bestehen. 

II. Das Ausschlu3urteil. 
Das Grundeigentum ist nicht "versitzbar" (siehe oben § 20 III). Aber wenn 

der wahre Eigentumer im Grundbuch nicht eingetragen ist und ein anderer das 
Grundstuck 30 Jahre im Eigenbesitz gehabt hat, kann der Grundeigner auf Antrag 
des Eigenbesitzers durch Aufgebotsverfahren ausgeschlossen werden. Das Aus
schlu3urteil bewirkt Herrenlosigkeit des Grundstucks, allein derjenige, der 
es erwirkt hat, hat ein ausschlie3liches Aneignungsrecht, welches er da
durch ausubt, daB er sich im Grundbuch eintragen la3t. Besonderheiten gelten 
bei Verschollenheit des Eigentumers (§ 927). 

Drittes Kapitel. 

Erwerb und Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen. 
§ 27. Allgemeines. 

I. Erwerb. 
Bei dem Eigentumserwerb an Fahrnis spielt vielfach der Besi tzerwer b eine 

entscheidende Mittlerrolle (entsprechend dem Bucheintrag beim Grundstuckserwerb). 
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Aber es gibt wichtige FaIle, bei welchen der Besitzerwerb nicht mit zu den Grund
lagen des Eigentumserwerbs gehort. Wir unterscheiden dem entsprechend, indem 
wir gleichzeitig darauf hinweisen, welche Erwerbsfalle spaterhin noch einer beson
deren Betrachtung unterzogen werden. 

1. Von Bedeutung ist der Besitzerwerb: 
a) bei der rechtsgeschaftlichen Ubertragung (der Ubereignung) des 

BGB. Rier bedarf es auBer anderem der Besitziibertragung. Uber sie in §§ 28, 
29,30. 

b) bei der Aneignung. Rier bedarf es einer Besitzergreifung. Uber sie 
in § 34. 

c) bei der Ersitzung. Ein entscheidender Faktor ist hier die Besitzdauer. 
Uber sie in § 31. 

d) beim Eigentumserwerb kraft Fundes. Hieriiber in § 35. 
2. Dagegen biIdet der Besitzerwerb keine Grundlage beim Eigentumserwerb: 
a) in verschiedenen Fallen kraft Ver bind ung, V ermisch ung, V erar bei-

tung, bei einer Schuldurkunde und bei der Einverleibung, siehe § 32. 
b) an Bestandteilen, oder Friichten einer Sache nach der Regel des BGB. 

Es vollzieht sich hier zunachst der Eigentumserwerb an ihnen mit der Trennung. 
Siehe hieriiber § 33. 

c) an Grundstiickszu behor, wenn er nach Liegenschaftsrecht erfolgt, § 926 
(oben § 25 I, 2). 

d) in allen Fallen der Gesamtnachfolge. Hier tritt von Rechtswegen 
der Eigentumserwerb an den beweglichen Sachen des Gesamtvermogens ein mit 
dem Eintritt der Gesamtnachfolge (Erbfolge, Giitergemeinschaft usw. vgl. 
oben § 25, Ubersicht 2a). 

e) durch Staatsakt. Hierher gehOrt die Enteignung (vgl. oben §23II), 
bei der auch hier das Eigentum grundsatzlich mit der Zustellung des Bescheides 
iibergeht (vgl.oben §25II). Ferner dieEinzreh ung derStrafgesetze (z. B.§40StGB.), 
bei welcher mit der Rechtskraft des Urteils das Eigentum yom Staat erworben wird. 
Dagegen liegt es anders bei dem Zuschlag in der offentlichen Versteigerung; hier 
bedarf es noch der Ubergabe (siehe dagegen oben § 25 II bei Grundstiicken). 

II. Verlust. 
Ohne gleichzeitigen Eigentumserwerb tritt Verlust des Fahrniseigentums ein 

durch Untergang der Sache (Vernichtung der Sache oder die Sache wird wesent
licher Bestandteil oder Stoff einer anderen, vgl. unten § 32) und Eintritt der 
Herrenlosigkeit. Letztere ist die Folge der A ufga be des Eigentums (hieriiber 
unten § 34 II, la), oder des unfreiwilligen Besitzverlustes bei gewissen 
Tieren (unten § 34 II, 1 b). 

§ 28. Die tibertragung: Erwerb vom Eigentiimer. 
Das BGB. steht in Ubereinstimmung mit dem deutschen und romischen Recht 

grundsatzlich auf dem Standpunkt, daB zur rechtsgeschiiftlichen Ubertragung auBer 
der Willenseinigung eine Ubergabe erforderlich ist (Traditionsprinzip). Doch 
kennt es fUr einige FaIle Ersatzmittel der Ubergabe oder sieht von ihr abo 

I. Einigung und Ubergabe (§ 929 Satz 1). 
Normalerweise ist zur Ubereignung erforderlich eine Ubergabe und eine Einigung. 

Was "Ubergabe" ist, haben wir friiher kennengelernt (siehe oben § 4 II), sie ver
schafft also den unmittelbaren Besitz. Die "Einigung" entspricht vollig der Eini
gung, die wir bei dem rechtsgeschiiftlichen Erwerb dinglicher Rechte an Grund
stiicken (§ 873) kennengelernt haben (siehe oben § 14 I). Beide - Dbergabe und 
Einigung zusammen - bilden der richtigen Ansicht nach einen Vertrag, der als ab-
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strakter dinglicher Vertrag zu kennzeichnen ist (ganz entsprechend wie Einigung 
und Eintragung im Grundbuch, siehe oben § 14 I). Es ergeben sich aber zwei 
Unterschiede gegenuber der Ubereignung von Liegenschaften: Einmal kann die 
Fahrnisubereignung unter einer Bedingung abgeschlossen werden (anders § 925II). 
Sodann setzt § 929 I Satz 1 voraus, daB Ubergabe und Einigung zeitlich zu
sammenfallen. Eine Einigung, die der Ubergabe vorausgeht, bindet nicht, er
folgt die Ubergabe spater, so muB auch zu dieser Zeit noch ein Einigsein vorliegen; 
dies wird haufig, braucht aber nicht immer der Fall zu sein (anders im Liegenschafts
recht § 873 II und oben § 14 I; die Frage ist aber streitig). Eine Ubergabe, welche 
der Einigung vorausgeht, fallt unter § 929 I Satz 2 (siehe unten III). 

II. Einigung und Besitzzuweisungsvertrag. 
Die Ubergabe kann ersetzt werden in der Weise, daB sich mit der Einigung 

des § 929 Satz 2 die schlichte Einigung des § 854 II verbindet, welche den Besitz 
ubertragt (z. B. bei der Zuweisung von frei im Walde liegendem Holz; analog bei 
der Besitzzuweisung an den Besitzdiener). Beide Einigungen fallen regelmaBig 
auBerlich zusammen. Das BGB. erwahnt diesen Fall nicht, es handelt sich urn eine 
offenbare Lucke, die in der angegebenen Weise auszufullen ist. 

III. Der bloBe fibereignungsvertrag 
soll genugen, wenn der Erwerber bereits im Besitze der Sache ist (§ 929 Satz 2 
Ubergabe kurzer Hand, brevi manu traditio). Hier fallt die Ubergabe also 
er.satzlos fort. Am haufigsten ist der Fall der Eigentumsubertragung seitens des 
mittelbaren Besitzers an seinen Besitzmittler (z. B. der Mieter soll Eigentumer 
werden). Notig ist, daB zur Zeit der Ubereignung Besitz auf seiten des Erwerbers 
vorliegt. Einen vorweggenommenen Ubereignungsvertrag (sog. antizipierte brevi 
manu traditio) gibt es ebensowenig wie eine Einigung vor der Ubergabe (streitig). 
Beispiel: Eigentumer A vereinbart mit B, daB B die Sache zu Eigentum haben solle, 
sobald er sie von dem Besitzer C erhalte. Es kann sich aber die Ubereignung hier 
so vollziehen, daB B nach dem Besitzerwerb von C als Bevollmachtigter des A mit 
sich selbst die Einigung vornimmt (§ 181 BGB.). 

IV. Einigung und Besitzauftragung (§ 930 Besitzkonstitut). 
Wenn der VerauBerer im Besitze der Sache ist, so genugt auBer der Einigung 

ein Besitzvertrag zwischen VerauBerer und Erwerber, kraft dessen der Erwerber 
den mittelbaren Besitz erlangt. Beispiel: E verkauft die Sache an B. Es wird ver
einbart, daB das Eigentum auf B ubergehen soll, auBerdem aber, daB E die Sache 
noch 14 Tage als Mieter des B behalten soll. 

Nicht genugt die einfache Erklarung, kunftig fUr den Erwerber besitzen zu 
wollen (abstraktes Konstitut), vielmehr bedarf es der Vereinbarung eines konkreten 
Verhaltnisses (individualisiertes Konstitut), der VerauBerer muB also erklaren, 
als "Mieter", als "Verwahrer", als "Entleiher" usw. besitzen zu wollen. Dagegen 
ist Rechtsgultigkeit des Besitzvertrages nicht notig, es genugt der Anschein, wenn 
nur ein gultiger Herausgabeanspruch besteht (vgl. oben § 4 III). 

Eine Stellvertretung ist beim Besitzvertrage naturlich zulassig, infolgedessen 
auch ein VertragsschluB des Vertreters mit sich selbst im Rahmen des § 181 BGB. 
Beispiel: Der Einkaufskommissionar von Wertpapieren sondert die fUr den Kom
mittenten angeschafften Stucke in auBerlich erkennbarer Weise ab (vgl. hierzu das 
Depotgesetz in der neuen Fassung yom 21. November 1922, § 3). 

Auch hier ist erforderlich, daB zur Zeit der Ubereignung der VerauBerer im 
Besitze der Sache ist. Ein sogenanntes antizipiertes Besitzkonstitut in dem Sinne, 
daB die dingliche Einigung vor dem Besitzerwerb des VerauBerer~ liegt, ist unwirk
sam (anders viele, auch das Reichsgericht). Daher ist eine Ubereignung eines 
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Warenlagers in bezug auf die zukiinftig eintretenden Stiicke vermittelst Besitzauf
tragung nur moglich, wenn ein Einigsein auch nach dem Erwerb der Stiicke noch 
vorliegt. 

Dagegen ist § 930 der richtigen Ansicht nach entsprechend anwendbar auf die 
Faile, wo kraft Gesetzes ein Vermittlerverhaltnis stattfindet. Beispiel: Der Vor
mund schenkt seinem Miindel einen Gegenstand, behalt ihn aber gleich in Ver
wahrung. 

V. Einigung und Anspruchsabtretung (§ 931). 
Wenn die Sache im Besitz eines Dritten ist, kann die tJbereignung auch so 

erfolgen, daB auBer der Einigung eine Abtretung des Anspruchs auf Herausgabe 
seitens des Eigentiimers an den Erwerber stattfindet. Dagegen ist eine Auzeige 
an den dritten Besitzer nicht erforderlich. 

Der haufigste Fall ist der, daB der Dritte Besitzmittler des VerauBerers ist. 
Der Anspruch, um dessen Abtretung es sich handelt, ist der Herausgabeanspruch, 
auf den sich der mittelbare Besitz stiitzt, es wird der mittelbare Besitz iibertragen 
(siehe oben § 4 ill). Unrichtig ist die Ansicht, nach welcher zwei Anspriiche, der 
Anspruch aus § 868 und aus § 985 abgetreten werden miiBten. Beispiel: E hat die 
Sache an M vermietet; es kann das Eigentum an ihr von B dadurch iibertragen 
werden, daB sich E und B iiber den Eigentumsiibergang einig sind und E dem B 
seinen Herausgabeanspruch aus dem Mietsvertrage abtritt. 

1st der Dritte Besitzer, aber nicht Besitzmittler (z. B. D hat die Sache dem E 
gestohlen), oder ist die Sache iiberhaupt nicht im Besitz eines Dritten (z. B. der 
Dieb hat die Sache weggeworfen), so geniigt der Anschein einer Besitzabtretung. 
Es wird hier also Eigentum durch nbertragung erworben, ohne eine wirkliche Be
sitzii bertragung. 

Andere VereiDfachungen von Vbereignungen in Abweichung vom Traditionsprinzip finden 
sich im Handelsrecht und Seerecht. Vgl. fiir die Traditionspapiere §§ 424, 450,647 HGB., fiir we 
Seeschiffe § 474 HGB., fiir die Einkaufskommission § 7 Depotgesetzes. 

§ 29. Der Erwerb vom Nichteigentiimer. 
Das BGB. hat den beriihmten deutschen Grundsatz "Hand wahre Hand" 

("Wo du deinen Glauben gelassen hast, da muBt du ihn suchen") fiir den allgemeinen 
biirgerlichen Verkehr aufgenommen, nachdem bereits das Allgemeine Deutsche 
Handelsgesetzbuch von 1861 ihn fiir den Erwerb vom Kaufmann sanktionierthatte. 
1nfolgedessen wird das Eigentum an einer beweglichen Sache im Fall einer rechts
geschaftlichen VerauBerung seitens eines Nichteigentiimers unter bestimmten 
Voraussetzungen von dem Erwerber erlangt, wahrend der alte Eigentiimer sein 
Eigentum einbiiBt (§ 932ff.). Der deutsche Grundsatz wird den Verkehrsinteressen 
gerecht, indem auch der Eigentiimer dem Verkehr gegeniiber seinen Tribut zahlen 
muB, wahrend das romische Recht, in den 1nteressen des Eigentiimers befangen, 
diesem grundsatzlich die Vindikation gegen jeden Dritten gab ("ubi rem meam 
invenio, ibi vindico."). 

Freilich findet die Regelung des BGB. nicht bei allen ungeteilten Beifall. 
Besonderheiten gelten noch im Handelsrecht (§§ 366,367 HGB.). 
Wir unterscheiden die Voraussetzungen des Eigentumserwerbes und die 

rechtliche Natur des Herganges. 

I. Voraussetzungen. 
Das BGB. stellt fUr den Eigentumserwerb vom Nichteigentiimer auBer den son

stigen Erfordernissen einer Eigentumsiibertragung folgende drei Voraussetzun
gen auf. 
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1. Es muf3 ein voller Besitzwechsel stattgefunden haben. Infolgedessen ge
niigt die leibliche Ubergabe und ebenso der Besitzzuweisungsvertrag (vgl. 
oben § 281 und II). 1m iibrigen ist zu merken: 

a) Der bloBe Ubereignungsvertrag (Ubergabe kurzerHand, oben §28II1) 
reicht nur aus, "wenn der Erwerber den Besitz von dem Verauf3erer erlangt hatte" 
(§ 932 Satz 2; vgL § 929 Satz2). Beispiele: 1. Der Nichteigentiimer N leiht die 
Sache an A. Sie einigen sich spater iiber den Eigentumsiibergang auf A. Dann 
wird A, wenn die sonstigen Voraussetzungen vorliegen (vgl. unten 2 und 3), Eigen
tiimer. 2. Der Eigentiimer E leiht dem A eine Sache. A kauft spater die Sache 
von N, den er fiir den Eigentiimer halt, N und A einigen sich nun iiber den Eigen
tll1I\Biibergang durch Ubergabe kurzer Hand. Dann wird A nicht Eigentiimer. 

Der Grund fiir die verschiedene Regelung ist der, daB im Fall 1 A auf die Be
sitzlage bei seinem Vormann vertraute, im Fall 2 dagegen nicht, weil N gar keinen 
Besitz hatte. Man kann also im allgemeinen auch sagen: Erforderlich ist Uber
eignung seitens des Nichteigentiimers an seinen Entleiher, seinen Verwahrer, 
seinen Mieter. 

b) Besitzauftragung (Besitzkonstitut, § 930) als solche geniigt nicht (§ 933). 
Notig ist nachtragliche Obergabe. 

c) Anspruchsabtretung (§ 931); eine solche reicht nur aus, wenn der Dritte 
Besitzmittler des Verauf3erers ist, sonst wirkt sie erst, wenn der Erwerber den Be
sitz von dem Dritten erlangt (§ 934). 

2. Der Erwerber muf3 in gutem Glauben an das Eigentum des Ver
auBerers gewesen sein (§ 932.). 

Er ist nicht in gutem Glauben, wenn er weiB oder infolge grober Fahr
iassigkeit nicht weiB, daB der VerauBerer nicht Eigentiimer ,ist 
(§ 932 II). Bei Fahrnis wird also der gute Glaube auch durch grobe Fahrlassigkeit 
vernichtet, wahrend bei Grundstiicken nur positive Kenntnis schadet (vgl. § 892 
und oben § 16 II). 

Nur guter Glaube an das Eigentum wird geschutzt, nicht guter Glaube an die 
GeschiLftsfahigkeit oder Verfiigungsmacht . (in letzterer Hinsicht vgl. § 366 HGB.). 

Der gute Glaube muB zu der Zeit vorhanden sein, wo die Voraussetzungen 
fiir den Eigentumserwerb erfiillt sind. Das Nahere llrgibt sich sehr einfach aus dem 
Gesetz. 

Das Vorhandensein des guten Glaubens wird vermutet. Es muB daher der 
Eigentumsverfolgende den schlechten Glauben beweisen. 

3. Die Sache darf nich t a bhanden gekommen sein (§ 935). Der Begriff der 
abhanden gekommenen Sache ist bereits friiher von uns dahin formuliert worden, 
daB grundsatzlich in Beiracht kommen aIle Sachen, die dem unmittelbaren 
Besitzer wider Willen aus dem Besitz kommen (vgl. oben § 5 1). Es gehoren hierher 
die dem Eigentiimer (als unmittelbarem Besitzer) gestohlenen und verlorengegan
genen Sachen (Beispiele des Gesetzes vgl. noch unten § 35 1 1), ferner die im Wahnsinn 
fortgegebenenSachen. Dagegen sind nicht abhandengekommen, die infolgelrrtums, 
Betruges, Zwanges verauBerten oder derelinquierten Sachen, vor allem nich t -
und dies ist seit je der typische Fall des Grundsatzes "Hand wahre Hand" - die 
von einem Besitzmittler unterschlagenen Sachen. 

"Abhanden gekommen" sind dem Eigentiimer auch die Sachen, die seinem 
Besitzmittler abhan!Ien kommen (z. B. einem Verwahrer wird die ihm vom Eigen
tumer anvertraute Sache gestohlen, § 935 Satz 2). Aber das kann natiirlich dann 
nicht gelten, wenn dieser Besitzverlust des Besitzmittlers mit Wissen und Willen 
des Eigentiimers geschah (z. B. der Eigentiimer nimmt dem Pfandglaubiger die 
Sache eigenmachtig fort; dann ist sie zwar dem Pfandglaubiger, aber nicht dem 
Eigentiimer "abhanden gekommen"). Und ebensowenig konnen fUr den Eigentiimer 
Sachen abhanden gekommen sein, wenn sie einem unmittelbaren Besitzer abhanden 
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kommen, der in gar keinem Besitzmittlerverhaltnis zum Eigentiimer steht (z. B. 
der Verwahrer veruntreut die Sache an einen Bosglaubigen, diesem wird sie ge
stohlen). Dies ergibt sieh der riehtigen Ansieht naeh aus dem Wortlaut des § 935 
Satz 2, aueh streitet hierfiir ein dringendes Verkehrsbediirfnis, den Begriff der ab
handen gekommenen Sachen nieht ohne zwingenden Grund auszuweiten. 

Diese Sperre des gutglaubigen Eigentumserwerbes in bezug auf abhanden 
gekommene Sachen erleidet wichtige Ausnahmen. Nach BGB. gilt sie nicht fUr 
Geld, fiir Inhaberpapiere und fUr Sachen, die in offentlieher Versteige
rung erworben werden (§.935 II). An ihnen kann also auch dann, wenn sie abhan
den gekommen sind, dureh Ubertragung Eigentum erworben werden, aber selbst
verstandlieh mussen die anderen Voraussetzungen des Erwerbes vom Nichteigen
tumer, also voller Besitzwechsel und guter Glaube vorliegen. 

FUr abhanden gekommene Orderpapiere kommt gleichfalls gutglaubiger Eigen
tumserwerb in Betracht gemaB Art. 74 WOo (§ 365 I HGB. und § 8 II Scheckges.). 

Vgl. auch § 1 II des Ges. uber die Verwertung von Mllitargut vom 31. 3.1923. 

II. Rechtliche Natur des Hergangs. 
Der Schutz des gutglaubigen Erwerbers besteht darin, daB er Eigentum 

erlangt. Es liegt entspreehend, wie bei dem offentlichen Glauben an das Grundbuch 
(vgl. oben § 16 II). Die rechtliehe Natur des Vorgangs ist auch hier streitig. Die 
sogenannte Legitirnationstheorie legt den Schwerpunkt auf eine dem Besitzenden 
kraft Gesetzes verliehene Verfugungsmacht, fremdes Eigentum auf einen anderen 
zu ubertragen. Andere sehen den Rechtsgrund in dem guten Glauben des Erwerbers. 
In Zusammenhang hiermit steht der Streit, ob der Eigentumserwerb vom Schein
berechtigten als ein "abgeleiteter" (derivativer) oder als ein "ursprunglicher" 
(originarer) anzusehen ist. M. E. sind beide extremen Formulierungen nicht zutref
fend. Es kann sich nicht um eine "Dbertragung" fremden Eigentums, es kann sich 
nicht um "abgeleiteten" Erwerb handeln. Denn der Erwerber erwirbt auch Eigen
tum, wenn die Sache niemandem gehorle; dazu kann frellich das einfache Beispiel 
einer herrenlosen Sache nicht dienen, weil alsdann irn Moment der VerauBerung der 
Eigenbesitz und damit das Eigentum vom VerauBerer erlangt wiirde, wohl aber 
kommt als Beispiel in Betracht die VerauBerung einer herrenlosen Sache, an welcher 
ein ausschlieBliches Aneignungsreoht eines Dritten besteht. - Andrerseits ubersieht 
die Lehre, welche sich einseitig auf den Erwerb durch guten Glauben beruft, daB 
nicht bloB der auBere Schein einer Ubertragung vorliegen darf, sondern eine formal 
giiltige Verfugung. So wird man den Eigentumserwerb vom Scheinberechtigten 
rechtlich nur durch eine besondere Umsohreibung fassen konnen, indem man sagt, 
daB er auf einer formal giiltigen Verffigung eines durch die Besitzlage auBerlich Legi
tirnierten und dem Vertrauen des Erwerbers auf diesen auBeren Tatbestand beruht. 
Der Eigentfimer aber kann sich fiber die EinbuBe seines Eigentums nicht beschweren, 
mit dessen Willen dieser Vertrauenstatbestand fiir den Verkehr geschaffen 
worden ist. Es liegt hier also insofern anders als beirn Grundbuch, als bei diesem ein 
vollig formalisierter Vertrauenstatbestand - der Grundbucheintrag - ganz unab
hangig von dem Willen des Gesohadigten in Betracht kommt. - Kann somit beirn 
Erwerb von Scheinberechtigten von einer richtigen "Ubertragung" nicht gesprochen 
werden, so wollen wir in folgendem ihn doch der Einfaehheit halber mit unter diesem 
Ausdruek begreifen. 

§ 30. Erlosehen der Belastungen bei der ,,"Obertragung". 

I. Der Grundsatz. 
Wer Eigentum an einer beweglichen Sache dureh Ubertragung (§§ 28, 29) er

wirbt, erwirbt es unter bestimmten Voraussetzungen frei von beschrankten ding-
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lichen Rechten (Pfandrecht, NieBbrauch, § 936). Diese Lasten erlOschen alsdann 
durch die Ubertragung. Erforderlich fiir das ErlOschen ist: 

1. Erwerb des Eigentums dureh "tlliertragung". Der Ubergang kann sich vom 
Eigentumer oder Nichteigentumer vollziehen. Es muB aber auch beim Erwerb 
vom Eigentumer ein solcher voller Besitzwechsel stattgefunden haben, wie er fiir 
den Erwerb vom Nichteigentiimer vorgeschrieben ist (vgL § 29 II). 

2. Guter Glaube in bezug auf das Nichtbestehen der Belastung (§ 936 II). 
Also weder Kenntnis. noch grobfahrlassige Unkenntnis in bezug auf das dingliche 
Recht des Dritten (§ 932 II). 

3. Die Sache darf dem Dritten nieht abhanden gekommen sein. Dies ist unter 
Analogie von § 935 anzunehmen. Beispiel: der Eigentumer E nimmt die Sache 
gewaltsam seinem Pfandglaubiger P fort und ubereignet sie dem A, der das Pfand
recht ohne grobe Fahrlassigkeit nicht kennt. A erwirbt die Sache, belastet mit dem 
Pfandrecht. - Entsprechend muB aber auch hier die Ausnahme des § 935 fiir Geld, 
Inhaberpapiere und 6ffentlich versteigerte Sachen gelten. 

II. Die Ausnahme. 
Von dem an die Spitze gestellten Grundsatz gibt es eine Ausnahme: Wird nam

lich das Eigentum durch Anspruchsabtretung ubertragen (§§ 931, 934), so bleibt das 
dem dritten Besitzer zustehende dingliche Recht stets bestehen. Beispiel: Eine ver
pfandete Sache wird durch Anspruchsabtretung verauBert an einen Erwerber, der 
gutglaubig annimmt, daB das Pfandrecht erloschen sei. Dann erhalt sich das Pfand
recht trotz des guten Glaubens des Erwerbers. 

Rier zeigt sich die Kraft des unmittelbaren Sachbesitzes gegeniiber dem leicht
beschwingten Eigentumsiibergang durch Anspruchsabtretung. 

§ 31. Die Ersitzung. 

Infolge des weitgehenden EigentUIJ1serwerbes vom Nichteigentumer (§ 30) 
konnte das BGB. die Ersitzung beweglicher Sache als etwas AuBerordentliches 
ansehen und bei ihrer Reglung sich die auBerordentliche Ersitzung des gemeinen 
Rechts zum Vorbild nehmen. Als Falle, wo heute die Ersitzung noch praktische Be
deutung hat, kommen namentlich in Betracht der Erwerb von abhanden gekommenen 
Sachen, sowie der Erwerb vom Eigentumer, dem die Geschaftsfahigkeit oder ein 
Verfugungsrecht fehlt. 

I. Voraussetzungen. 
Die Ersitzung verlangt heute keinen Titel, sondern nur gutglau bigen zehn

j ahrigen Eigen besi tz (§ 937). 
1. Der Eigenbesitz (vgl. uber ihn oben § 3 II) kann unmittelbarer oder mittel

barer sein. Er muB die ganze Ersitzungszeit hindurch vorhanden sein. 
2. In bezug auf den guten Glauben ist zu unterscheiden: Starker guter Glaube 

ist beim Erwerb des Eigenbesitzes erforderlich, d. h. der Erwerber darf weder wissen 
noch infolge grober Fahrlassigkeit nicht wissen, dlltB ihm das Eigentum nicht zusteht. 
Sch wacher guter Glaube reicht dagegen nach dem Beginn der Ersitzung aus, d. h. 
der Erwerber darf bis zum Ablauf der Ersitzungszeit nicht positiv erfahren, daB er 
nicht Eigentumer ist (scientia superveniens nocet) (§ 937 II). 

3. Ablauf von zehu Jahren. Es wird aber dem Besitzer, der durch Rechts
nachfolge den Besitz erlangt hat, die Ersitzungszeit des Vorgangers angerechnet 
(accessio temporis) (§ 943), d. h. er beginnt eine abgekurzte, neue Ersitzung. - Dies 
gilt jedoch nicht fiir den Erben, dieser rUckt in den Ersitzungsbesitz des Erblasser sein, 
er beginnt keine neue Ersitzung, fUr ihn kommt daher nur das Erfordernis des 
schwachen guten Glaubens (s. oben 2) in Betracht (streitig). 
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Beginn und Lauf der Frist sind gehemmt, solange die Verjahrung des Eigentums
anspruchs gehemmt ist oder nicht vollendet werden kann (§ 939 in Verbindung mit 
§§ 202ff.): Die Ersitzung "ruht", nach Beseitigung der Hemmung lauft sie weiter, 
so daB starker guter Glaube nunmehr nicht mehr notig ist. 

Die Ersitzung wird un ter brochen, wenn der Ersitzende den Eigenbesitz verliert 
(Ausnahmen in § 940 II) oder der Eigentumsanspruch gegen ihn oder seinen Besitz
mittler gerichtlich geltend gemacht wird. Nach der Unterbrechung kann nur noch 
eine ganz neue Ersitzung wieder beginnen (§§ 940-942). 

II. Wirkungen. 
Durch Vollendung der Ersitzung wird das Eigentum erworben. Hiermit er

lOschen auch die beschrankten dinglichen Rechte Dritter an der Sache, vorausgesetzt, 
daB bei jedem von ihnen die Erfordernisse des guten Glaubens und des Ablaufs der Er
sitzungszeit selbstandig erfiillt sind (§ 945). Insoweit letzteres nicht der F~ll ist, 
kann sich die Ersitzung der Lastenfreiheit erst nach der Eigentumsersitzung vollenden. 

Der Ersitzende hat das Eigentum auf Grund des Rechtsinstitutes der Ersitzung 
also durch einen materiellen Rechtsgrund erworben. Ein Anspruch aus un
gerechtfertigter Bereicherung gegen ihn kann nur bei ganz besonderen obligatorischen 
Beziehungen ausnahmsweise gegeben sein. 

§ 32. Verbindung, Vermischung, Verarbeitung, Schuldurkundeneigentum, 
Einverleibung. 

Es handelt sich um auBere Veranderungen von Sachen, bei denen eine 
Neuregelung der Eigentumsverhaltnisse erfolgen muB. So entstehen besondere 
Erwerbs- und Verlustarten fiir das Fahrniseigentum. Das BGB. hat sich dabei 
vielfach an das romische Recht angeschlossen. 

I. Verbindung. 
l. Arten und dingliche Rechtsanderung. a) Verbindung einer beweglichen 

Sache mit einem Grundstiick in der Weise, daB sie wesentlicher Bestandteil des 
Grundstiicks wird (§ 946). Das Gesetz geht dabei davon aus, daB die bewegliche Sache 
und das Grundstiick verschiedenen Eigentiimern gehoren. Es soll sich dann das 
Grundstiickseigentum auf die bewegliche Sache erstrecken (Erweiterung oder Ent
faltung des Grundeigentums). Dagegen muG das besondere Eigentum an der be
weglichen Sache erloschen, ebenso horen die bisherigen beschrankten dinglichen 
Rechte an ihr auf (§ 949 Satz 1). - Diese Reglung ist eine Konsequenz des Grund
satzes des BGB., daB wesentliche Bestandteile nicht Gegenstand besonderer Rechte 
sein konnen. 

Somit erstreckt sich das Grundeigentum auf die mit ihm verbundenen fremden 
Bauwerke (Ausnahmen in § 95 BGB.), Pflanzen, Samen, Baumaterialien. 

Die dingliche Anderung tritt zwingend und von Rechts wegen ein, es ist gleich
giiltig, wodurch die Verbindung hervorgerufen ist, ob der Verbindende redlich oder 
unredlich war. Infolgedessen sind auch vertragsmaBige Vorbehalte wirkungslos 
(z. B. ein Eigentumsvorbehalt an vollig eingebauten Maschinen). SchlieBlich ist 
der Eigentumsverlust insofern ein endgiiltiger, als bei einer spateren Trennung das 
alte Eigentum nicht wieder· auflebt. 

GebOrt die bewegliche Sache dem Grundeigentumer, so muB § 946 und § 949 
entsprechend gelten: das Sondereigentum und besondere beschrankte dingliche 
Rechte an der beweglichen Sache gehen unter. 

b) Verbindung beweglicher Sachen miteinander in der Weise, daB beide 
wesentliche Bestandteile einer einheitlichen Sache werden (§ 947). 
Das Gesetz geht auch hier davon aus, daB die beweglichen Sachen verschiedenen 
Eigentiimern gehoren. 
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Beispiele: Bretter verschiedener Eigentiimer werden zu einem Zaun zusammen
gefiigt; ein fremdes Buch wird mit einem Einband versehen, ein fremdes Kleid wird 
mit Spitzen besetzt. 

Nach der Regel des BGB. solI hier Miteigentum entstehen, die Miteigentums
teile bestimmen sich nach dem Wertverhaltnis der verbundenen Sachen (§ 947 I). 
Die beschrankten dinglichen Rechte, die bisher an den Einzelsachen bestanden, 
setzeu sich an den Anteilen fort (§ 949 Satz 2). - 1st dagegen eine der Sachen als 
Hauptsache anzusehen, so weitet sich das Eigentum an ihr zu einem Alleineigen
tum uber die einheitliche Sache aus, die an ihr bestehenden beschrankten dinglichen 
Rechte erstrecken sich auf die hinzutretende Sache; das bisherigeEigentum und die 
beschrankten dinglichen Rechte an letzterer erloschen (§ 947 II, § 949 Satz 3). 

Bei der Frage, ob eine der Sachen als Hauptsache anzusehen ist, muB die Ver
kehrsanschauung entscheiden, insbesondere ist eine Sache dann Hauptsache, wenn 
sie als Hauptbestandteil der einheitlichen Sache erscheint. So entsteht bei einem 
Zaun aus mehreren Brettern regelmaBig Miteigentum, bei dem eingebundenen Buch 
Alleineigentum des Bucheigentumers, bei dem Spitzenkleid Alleineigentum des 
Kleideigentumers. 

Auch hier tritt die dingliche Rechtsanderung zwingend und von Rechts wegen 
ein. Es gilt das oben unter a) Gesagte. 

Gehoren die verbundenen beweglichen Sachen demselben Eigentumer, so ergibt 
sich stets Alleineigentum an der einheitlichen Sache; war eine der Sachen als Haupt
sache anzusehen, so erstrecken sich ihre beschrankten dinglichen Rechte auf die 
einverleibte, wahrend die bisherigen beschrankten dinglichen Rechte an der einver
leibten Sache untergehen; war dagegen keine der Sachen als Hauptsache anzusehen, 
so setzen sich die an ihnen bislang vorhandenen beschrankten dinglichen Rechte 
an einem entsprechenden Bruchteil der einheitlichen Sache (der also nicht Anteil 
eines Miteigentumers ist!) fort. Dies ergibt die entsprechendeAnwendung von § 949. 

2. Ausgleichsrechte. Das BGB. gibt den durch die dingliche Rechtsanderung 
der Verbindung Geschadigten (Eigentumer oder beschrankt-dinglich Berechtigten) 
Ausgleichsrechte (§ 951). Dabei wird der Ausgleich durch Wertersatz begiinstigt, 
um den durch die Verbindung geschaffenen Zusammenhang nicht wertzerstorend 
auseinanderzureiBen. 1m einzelnen ist hervorzuheben: 

a) Stetshat der Benachteiligteeinenobligatorischen Bereicherungsans pruch. 
Er geht aber nur auf Geld, nicht auf Wiederherstellung des friiheren Zustandes; ist 
freilich die Trennung vollzogen, so liegt es im Sinn des Gesetzes den Anspruch auf 
Ruckubereignung zuzulassen. Gegen wen der Anspruch sich richtet, ergibt sich aus 
den Rechtssatzen der ungerechtfertigten Bereicherung (beachte § 822). § 951 1. 

b) Gegebenenfalls hat der Benachteiligte einen Anspruch auf voUen Schadens
ersatz aus unerlaubter Handlung (§ 823ff., z. B. der Dieb baut einen fremden 
Balken ein); hier geht gemaB § 249 allerdings der Anspruch zunachst auf Wieder
herstellung des friiheren Zustandes, aber § 251 II gibt die wirtschaftlich notwendige 
Milderung (§ 951 II). 

c) Moglicherweise hat der Benachteiligte einen Anspruch wegen "Verwen
dungen" (z. B. aus § 683 oder § 994, vgl. hierzu unten § 36 VI) § 951 II. 

d) SchlieBlich kann ihm ein Wegnahmerecht zustehen (§ 951 II). Es kommen 
verschiedene FaIle in Betracht; gemeinsam ist allen, daB hier das Wegnahmerecht 
in einem Abtrenungsrecht und einem Aneignungsrecht in bezug auf die abgetrennte 
fremde Sache besteht, welche dem Geschadigten das verlorene Eigentum wieder 
verschaffen (vgl. unten § 34 I 3). 

Manche Personeu haben ein bedingungsloses Wegnahmerecht in bezug auf eine 
Einrichtung, mit der sie die Saehe versehen haben (so z. B. der Mieter § 547, der Ent
leiher § 601. Fur die Ausubung ist § 258 maBgebend. Es kann durch Angebot des 
Wertes nicht verlegt werden). 
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Dagegen hat der Besitzer, wenn er eine Sache als wesentlichen Bestandteil ver
bunden hatte, ein Wegnahmerecht gegeniiber dem Eigentiimer, welches durch Wert
ersatz zUriickgeschlagen werden kann (§ 997, § 258, unten § 36 VI 5). 

SchlieBlich gibt ~ 951 II Satz 2 erganzend noch ein Wegnahmerecht jedem, 
der ein dingliches Recht durch die Verbindung verloren hat, gleichviel ob er die 
Hauptsache besessen hat oder nicht, unter Hinweis auf § 997, so daB also auch hier 
eine Verlegung durch Wertersatz stattfinden kann. In bezug auf dieses erganzend 
gegebene Wegnahmerecht ist vieles streitig. Richtiger Ansicht nach ist es ein per
sonlicher Anspruch, der sich gegen den richtet, der zur Zeit der Verbindung Eigen
tiimer der Hauptsache war (nicht gegen den jeweiligen Eigentiimer). Auch hier 
findet § 258 Anwendung, so daB, wenn der Wegnahmeberechtigte sich nicht irn Be
sitz befindet, er einen Anspruch gegen den Verpflichteten auf Gestattung der Weg
nahme hat. 

II. Vermischung. 
Werden bewegliche Sachen mehrerer Eigentiimer miteinander derart v erm is c h t 

(z. B. Fliissigkeiten) oder vermengt (z. B. Getreide, Samen), daB sie sich nicht oder 
nur mit unverhiiltnismaBigen Kosten trennen lassen, so gelten die gleichen Rechts
satze wie bei der Verbindung des § 947 (§ 948). 

Dies gilt auch fiir Geld (anders nach gemeinem Recht, hier wurde derjenige, 
der fremdes Geld mit seinem vermischte, stets Alleineigentiimer). 

Entsprechendes wie bei ~er Verbindung mehrerer beweglicher Sachen gilt auch 
bei der Vermischung von Sachen, die demselben Eigentiimer gehoren. - Man iiber
lege sich bei der Vermengung aber noch folgenden Fall: Es findet eine Vermengung 
von Mineralien statt; der weitaus groBere Teil von ihnen ist nach bergrechtlichen 
Grundsatzen herrenlos, aber dem ausschlieBlichen Aneignungsrecht des Bergwerks
eigentiimers A (dem er durch Abbau entwendet worden ist) unterworfen, der kleinere 
Teil steht irn Eigentum des B (vgl. dazu unten § 34 II 3). 

III. V erar beitung. 
Das BGB. hat die Lehre von der Verarbeitung, die irn romischen Recht zunachst 

streitig war, irn spateren romischen und irn gemeinen Recht aber ganz unvollkommen 
ausgebildet worden war, auf eine neue Grundlage gestellt. MaBgebend fiir den 
Eigentumserwerb ist nach ihm die schopferische Arbeit. 

1. Das BGB. legt folgenden Begriff der sogenannten Spezifikation zugrunde: 
Es wird aus einem fremden Stoff durch Verarbeitung oder Umarbeitung eine neue 
Sache hergestellt (§ 950). 

Beispiele: Es wird Brot aus fremdem Mehl, es werden Rocke aus fremdem Tuch, 
Stiefel aus fremdem Leder, es wird eine Biiste aus fremdem Material hergestellt. 

Kraft ausdriicklicher Bestimmung ist der Verarbeitung die bloBe Bearbeitung 
einer Oberflache gleichgestellt wie Schreiben, Zeichnen, Malen, Drucken, Gravieren 
usw. (§ 950 I Satz 2). 

Stets muB eine neue Sache hergesetellt sein. Was "neu" ist, richtet sich nach 
der Verkehrsanschauung; einen Anhaltspunkt gibt meistens die Benennung mit 
einem neuen Namen und die Erheblichkeit der Veranderung (keine Spezifikation 
z. B. beirn Einbinden eines Buches, beirn Anstreichen eines Schrankes). 

Die wichtigsten Rechtssatze fiir die Verarbeitung sind folgende: 
a) Der Verfertiger erwirkt an der neuen Sache kraft seiner Arbeit das E ig e n tum. 

das Eigentum des Stoffeigentiimers geht unter, ebenso erloschen die bisherigen be
schrankten dinglichen Rechte. Guter Glaube ist nicht erforderlich, auch der Dieb, 
welcher verarbeitet, wird Eigentiimer. 

Eine Ausnahme fiir den Eigentumserwerb gilt nur (§ 950), wenn der Wert der 
Verarbeitung erheblich geringer ist, als der Stoffwert (z. B. Getreide wird gedroschen, 



62 Erwerb und Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen. 

aus Gold wird eine kunstlose Schale hergestellt); hier bleibt der Stoffeigentiimer 
Eigentiimer und die beschrankten dinglichen Rechte erhalten sich (entsprechend 
§ 949). 

b) Die Spezifikation ist kein Rechtsgeschaft, sie ist eine Tathandlung 
(Realakt). Infolgedessen kommen die V orschriften ii ber Rechtsgeschafte nicht zur 
Anwendung. Daher ist Geschaftsfahigkeit nicht erforderlich. Auch der Wahn
sinnige, auch das Kind kann selbst spezifizieren. Infolgedessen sind auch die Grund
satze der Stellvertretung weder unmittelbar noch entsprechend anwendbar. Moglich 
ist aber eine Spezifikation unter Verwendung fremder Arbeit. 

Ob jemand fiir sich selbst oder fiir einen anderen spezifiziert, entscheidet sich 
nach der Verkehrsanschauung. So kommen die Arbeiter und Angestellten grundsatz
lich iiberhaupt nur als Gehilfen des Unternehmers in Betracht; daher spezifizieren 
sie in dem normalen Fall, daB die Stoffe dem Unternehmer gehoren, iiberhaupt 
nicht; nur insoweit sie Stoffe, die dem Unternehmer nicht gehoren, verarbeiten, 
liegt eine richtige Spezifikation vor, aber hier spezifizieren sie nicht fiir sich, sondern 
fiir den Unternehmer. 

c) Es bestehen personliche Ausgleichsanspriiche fiir den Geschadigten aus un
gerechtfertigter Bereicherung auf Vergiitung in Geld, aus unerlaubter Handlung 
und wegen Verwendungen (§ 951). 

2. Die Grundsatze der Spezifikation sind voll entsprechend anzuwenden, 
wenn jemand aus einem Stoff, der niemandem gehort, an welchem aber ein aus
schlieBliches Aneignungsrecht besteht (Bergwerksmineralien, Jagdbeute), eine neue 
Sache herstellt. - Ferner aber auch auf den Fall, daB jemand aus einem Stoff, 
welcher ihm sel bst gehort, eine neue Sache erschafft. Allerdings handelt es sich 
hier nicht um einen besonderen Eigentumserwerb, sondern um eine Umgestaltung 
des Gegenstandes des alten Eigentums, das sich fortsetzt, aber die entsprechende 
Anwendung wird wichtig, wenn beschrankte dingliche Rechte an dem Stoff bestehen. 
Diese erloschen in demselben Grade, wie bei einer richtigen Spezifikation. Auch 
hier kann ein Gehilfendienst in Betracht kommen. 

IV. Schuldurkundeneigentum. 
Der Gedanke, wirtschaftlich Zusammengehoriges durch eine einheitliche ding

liche Rechtslage zu umspannen, wie wir ihn bei der Verbindung und Vermischung 
kennen gelernt haben, zeigt sich auch bei der Reglung des Eigentums an Schuld
urkunden. Die Schuldurkunde wird gewissermaBen als Zubehor des in ihr ver
brief ten Rechtes angesehen (§ 952). Zu den Schuldurkunden gehoren aIle Urkunden 
iiber Rechte, kraft deren eine Leistung gefordert werden kann. Sie konnen ein 
Forderungsrecht verbriefen (Schuldscheine) oder ein Sachenrecht (Hypotheken
briefe) oder ein Mitgliedschaftsrecht (Aktien, Kuxe). Dagegen kommen aIle voll
kommeneren Wertpapiere, d. h. die Inhaber- und Orderpapiere, fiir § 952 nicht in 
Betracht, weil bei ihnen sich nicht das Papier nach dem Recht, sondern das Recht 
nach dem Papier richtet. (Streitig, manche nehmen an, daB in bezug auf den ur
spriinglichen Erwerb § 952 fiir aIle Wertpapiere gilt). Die sich aus § 952 ergebenden 
Rechtssatze sind: 

1. Der urspriingliche GHiubiger erwirbt, sobald die Forderung entstanden 
und die Schuldurkunde ausgestellt ist, von Rechts wegen das Eigentum an der 
Schuldurkunde. Es bedarf also nicht einer rechtsgeschaftlichen Ubereignung 
(§ 929ff.). Doch kann die Vorschrift dann nicht gelten, wenn nach den Regeln der 
Spezifikation das Stoffeigentum den Vorrang hat (z. B. der Schuldner setzt auf die 
Riickseite einer Menzelschen Zeichnung den Schuldschein; hier bleibt das Eigentum 
am Kunstblatt, mag es nun einem Dritten oder dem Schuldner zustehen, unberiihrt, 
der Glaubiger erwirbt es nicht). Die Ansicht, daB § 952 den § 951 I Satz 2 auschalte, 
ist durchaus abzulehnen. 
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2. Wird die Forderung ubertragen, so geht gleichfalls von Rechts wegen das 
Eigentum an der Schuldurkunde auf den neuen Glaubiger uber. Es bedarf auch 
hier keiner rechtsgeschaftlichen Ubereignung. Entsprechend erstreckt sich das 
Recht eines Dritten an der Forderung von selbst auf die Schuldurkunde (Pfandrecht, 
NieBbrauch). - Wenn es zur "Ubertragung" der Forderung einer Ubergabe der 
Urkunde bedarf (vgl. § 1154), muB naturlich fUr den Erwerb von Rechten an der 
Urkunde auch diese Ubergabe (Besitz!) vollzogen sein. 

V. Einverleibung. 
Auf dem Gedanken der Erstreckung der dinglichen Rechtslage der Hauptsache 

auf das Zubehor beruht auch die sogenannte Einverleibung. 1st an einem Grund
stuck nebst Inventar ein NieBbrauch bestellt, so werden die neuen Inventarstucke, 
die der NieBbraucher anschafft, mit der Einverleibung in das Inventar Eigentum 
des Grundeigentumers (§ 1048). Die Einverleibung ist eine Rechtshandlung, welche 
die auBere objektive ZugehOrigkeit herstellt; sie setzt Geschaftsfahigkeit des NieB
brauchers voraus. Die Einverleibung wirkt nur bei Sachen, die im Eigentum des 
NieBbrauchers stehen, nicht bei Sachen Dritter (auch Gutglaubigkeit des Grundeigen
turners nutzt nichts, da § 932 nicht zutrifft). - Eine entsprechende Einverleibung 
kennt das BGB. bei dem Pachter eines Grundstucks, der das Inventar des Verplich
ters zum Schatzungswert ubernommen hat (§ 588 II). 

§ 33. Erwerb von Sachbestandteilen, insbesondere Friichten. 

I. Erwerb kraft Eigentums an der Stammsache. 
Wesentliche Bestandteile werden erst mit der Trennung fahig, Objekte von 

Rechten zu sein. Prinzipiell gilt in bezug auf sie das romische Substanzialprinzip: Es 
entsteht an ihnen ein Eigentum dessen, dem die Stammsache zur Zeit der Trenn ung 
gehort (§ 953). Gleichgiiltig ist, wer die Trennung bewirkt hat, und ob der Eigen
turner Besitz erwirbt. 

Hiervon gibt es Ausnahmen. Siehe unter II, III, IV. 

II. Erwerb kraft beschrankten dinglichen Rechts an der Stamm
sac he (§ 954).) 

An Stelle des Eigentumers erwirbt das Eigentum an wesentlichen Bestandteilen 
derjenige, welcher kraft beschrankten dinglichenRechts zu ihrem Erwerb 
befugt ist, mit der Trennung. Es gehort hierher jeder, der ein dingliches Frucht
ziehungsrecht an fremder Sache hat, insoweit das Fruchtziehungsrecht reicht. So 
der NieBbraucher § 1039, gebenenfalls der Erbbauberechtigte § 1013, der Grunddienst
barkeitsberechtigte § 1018 usw. 

Auch hier ist gleichgultig, wer die Trennung bewirkt hat, und ob der Berechtigte 
Besitz erwirbt, ob er die Stammsache besitzt oder nicht. Besitzt er freilich die 
Stammsache nicht, so konnen ihm andere vorgehen. Siehe unter III, IV. 

III. Erwerb des Eigenbesitzers oder Nutzungsbesitzers (§ 955). 
Der Besitzer der Stammsache erwirbt die naturlichen Sachfruchte mit 

der Trennung, wenn er sich gutglaubig fur dinglich fruchtziehungsbe
rechtigt halt. Zum guten Glauben gehort starker guter Glaube beim Besitz
erwerb der Stammsache, nachher bis zur Trennung reicht schwacher guter Glaube 
im Sinn des Ersitzungsrechts (sie~e oben § 31 I 2) aus. Ais wichtigste FaIle kommen 
in Betracht der gutglaubige Eigenbesitzer, der wegen Nichtigkeit der AUflassung 
kein Eigentum und der gutglaubige NieBbrauchsbesitzer, der wegen Nichtigkeit 
der NieBbrauchbesteIlung keinen NieBbrauch erworben hat. - Notig ist Besitz zur 



64 Erwerb und Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen. 

Zeit der Trennung, doch ist eine Unterbrechung durch unfreiwilligen Besitzverlust 
entsprechend wie bei der Ersitzung unschadlich (§ 955 III). Es geniigt mittelbarer 
Besitz. 

Diese Erwerbsart bezieht sich nur auf die natiirlichen Sachfriichte, d. h. die 
Erzeugnisse und sonstigen Bestandteile, die bestimmungsgemaB gewonnen werden 
(Steine aus Steinbruch, Kies aus Kiesgruben), vgl. § 99 I, dagegen nicht auf sonstige 
Bestandteile, z. B. auf Steine eines Rauses, das der Besitzer abbricht. 

Dem Besitzer geht gegebenenfalls ein anderer vor. Siehe unter IV. 

IV. Erwerb kraft personlichen Rechts. 
1. Gestattung dureh einen Bereehtigten (§ 956). 1st jemandem ohne Einrau

mung eines dinglichen Rechts der Erwerb von Bestandteilen (insbesondere Friichten) 
von einem Berechtigten gestattet worden, so ist zu unterscheiden: 

a) Dem Gestattungsempfanger ist der Besitz der Stammsache iiberlassen 
worden und er befindet sich weiter im Besitz. Dann erwirbt er, soweit die Gestattung 
reicht, die Bestandteile mit der Trennung. So namentlich der Pachter, dem die 
Pachtsache iibergeben worden ist. 

b) Der Gestatt~gsempfanger ist nicht im Besitz oder es hatte keine Uber
lassung durch den Gestattenden stattgefunden. Dann erwirbt er, soweit die Ge
stattung reicht, die Bestandteile erst mit seiner Besitzergreifung. Mit der Tren
nung fallen sie zunachst in das Eigentum desjenigen, der mit der Trennung 
erwirbt (oben I, II, III, IV la). Der Gestattungsempfanger hat also ein Aneig
nungsrecht an fremder Sache (vgl. unten § 34 13). 

1m Rinblick auf beide FaIle erhebt sich die Frage: Wer ist zur Gestattung des 
Erwerbes berechtigt 1 Dies ist derjenige, welcher an sich die Bestandteile mit· der 
Trennung erwerben wiirde. 

Die juristische Konstruktion der Vorgange ist streitig. M. E. sind aIle Kon
struktionen, die mit einem Ubereignungsvertrage (§ 929 BGB.) operieren, nicht 
allein gekiinstelt, sondern auch unrichtig. Zutreffend erscheint lediglich folgen
des: Die Gestattung ist ein einseitiges empfangsbediirftiges Rechtsgeschaft. Sie be
griindet in dem Fall a) fiir den Gestattungsempfanger ein absolutes Anwartschafts
recht auf das Eigentum mit der Trennung, und ist infolgedessen ein Verfiigungs
geschaft. 1m Fall b) wird dagegen fiir den Gestattungsempfanger nur ein personliches 
Aneignungsrecht an einer fremden Sache geschaffen. Wenn das. BGB. auch im Fall 
a) von einer Gestattung der "Aneignung" spricht, so ist das ganz ungenau. 

Die Gestattung ist an sich widerruflich. Unwiderruflich ist sie aber, wenn der 
Gestattungsberechtigte zur Gestattung verpflichtet war (z. B. durch einen Pacht
vertrag) und der iiberlassene Besitz noch fortdauert. Die Gestattung bindet dann 
auch jeden Rechtsnachfolger. 

2. Gestattung dureh einen Niehtbereehtigten (§ 957). Die Gestattung durch 
einen Nichtberechtigten reicht fiir einen Eigentumserwerb des Gestattungsempfangers 
unter folgenden Voraussetzungen aus. 

a) Der Gestattungsempfanger muB gutglaubig sein, im Fall 1 a bei der Uber
lassung und Trennung entsprechend wie der gutglaubige Nutzungsbesitzer (oben III), 
im Fall 1 b bei der Besitzergreifung. 

b) Der Gestattende mU13 im Besitz der Stammsache sein. Dies steht nicht im 
Gesetz, ergibt sich aber aus dem allgemeinen Rechtsgedanken, daB ein auGerer Ver
trauenstatbestand vorliegen muG, als solcher aber bei Fahrnis der Besitz in Betracht 
kommt. 

Randelt es sich um (bewegliche) Stammsachen, die abhanden gekommen sind, 
so kann eine Gestattung durch einen Nichtberechtigten in bezug auf die mit abhan
dengekommenen Teile (auch Friichte) einen Eigentumserwerb des Gestattungs
empfangers nicht herbeifiihren (analog § 935; streitig in bezug auf die Friichte). 
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§ 34. Aneignung. 

1. Aneignung im allgemeinen. 
1. Aneignung ist Eigentumserwerb durch eigene einseitige Handlung. Bei be· 

weglichen Sachen besteht sie in der Ergreifung des Eigenbesitzes. Man unter
scheidet die freie Aneignung und die Aneignung kraft Aneignungsrechts. 
Bei ersterer steht die Aneignung jedermann offen, wahrend bei letzterer ein bestimm
ter Berechtigter vorhanden ist. - Die Aneignung kann sich an herrenlosen oder 
an fremden Sachen vo1lziehen. 

2. Die Aneignung herrenloser Sachen. Bei ihr steht die freie Aneignung im 
Vordergrund. Es gibt aber wichtige ausschlieBliche Aneignungsrechte. Hier
tiber ist unter II zu handeln. 

3. Die Aneignung fremder Sachen. Freie Aneignung an fremden Sachen kennt 
das Reichsrecht nicht, landesrechtlich gibt es sie an fremden Tauben, die im Freien 
(d. h_ auf landwirtschaftlichem oder gartnerischem Gelande) betroffen werden 
(EG. Art. 139, so in PreuBen; Ausnahme bei Brieftauben). 1m tibrigen kommen hier 
nur Aneignungsrechte in Betracht. Sie sind im einzelnen verschieden ausgepragt. 
Wir lernten ein Aneignungsrecht kraft nachbarlichen trberhangsrecht (§ 911) 
kennen (oben § 24 III), es bezieht sich auf die abgeschnittenen Wurzeln undZweige, 
es wirkt gegen jeden Dritten wie das Eigentum. Wir erinnern uns ferner an das 
Aneignungsrecht in bezug auf Bestandteile und FrUchte kraft Gestattung an den 
Nichtbesitzer der Stammsache (§§ 956, 957, oben § 33 IV 1 b u. 2), es ist nur em per
sonliches Recht. Es gehoren schlieBlich hierher die Wegnahmerechte in bezug auf 
wesentliche Bestandteile in ihrer verschiedenen Ausgestaltung (oben § 32 I2d). 
In allen diesen Fallen erfolgt der Eigentumserwerb durch einseitige Besitzergreifung 
nach der Trennung (auBerlich werden Trennung und Besitzergreifung meistens zu
sammenfallen). 

II. Aneignung von herrenlosen Sachen. 
1. Herrenlose Sachen. Es gibt zwei Arten, solche, die noch in niemandes Eigen

tum gestanden haben (wie wilde Tiere in der Freiheit, Meereserzeugnisse), und solche, 
an denen ein frtiheres Eigentum erloschen ist. 

Die Herrenlosigkeit tritt bei beweglichen Sachen, die im Eigentum stehen, ein 
a) durch Aufgabe des Eigentums (Dereliktion § 959). Hierzu ist erforder

lich, daB der Eigenttimer den Besitz aufgibt in der Absicht auf das Eigen
tum zu verzichten. Die Dereliktion ist ein Rechtsgeschaft, das sich aus einer 
Willenserklarung, Eigentumsaufgabe, und einer Tathandlung, der Besitzaufgabe, 
zusammensetzt (streitig). Es gelten die Vorschriften tiber Geschaftsfahigkeit, An
fechtung wegen Willensmangel. Die Willenserklarung muB auf Eigentumsaufgabe 
gerichtet sein (daher z. B. keine Dereliktion bei der auf SchieBstanden verschossenen 
Munition). Nur das Eigentum erlischt, sonstige Rechte an der Sache bleiben bestehen. 

b) Durch unfreiwilligen Besitzverlust bei gewissen Tieren. 
Die Tiere sind entweder wilde oder zahme Tiere. Wilde Tiere sind solche, 

die gewohnlich einer menschlichen Herrschaft nicht unterworfen sind (z. B. der 
Lowe, der Mfe, die Heuschrecke, der Floh). Zahme Tiere sind die tibrigen Tiere, 
insbesondere Haustiere. - Wilde Tiere sind herrenlos, solange sie sich in Freiheit 
befinden, doch sind wilde Tiere in Tiergarten (groBe Gehege gehoren nicht hierher), 
Fische in geschlossenen Privatgewassern nicht herrenlos, sondern stehen in Besitz 
und Eigentum (§ 960). 

Soweit wilde Tiere im Eigentum stehen, tritt Herrenlosigkeit ein: 
a) bei gefangenen wilden Tieren, wenn sie ihre Freiheit wiedererlangen und 

der Eigenttimer sie nicht unverztiglich verfoIgt oder die begonnene Verfolgung auf
gibt. Die Verfolgung braucht keine korperliche zu sein, es gentigt z. B. Saulen
anschlag ("Mein Mfe ist entsprungen" HSW.), § 960 II ; 

v. Gierke, Sacher.recht. 5 
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f3) bei gezahm ten (wilden) Tieren, wenn sie die Gewohnheit ablegen an den 
ihnen bestimmten Ort zuriickzukehren (z. B. ein gezahmtes Reh). 

Zahme Tiere werden dagegen nur herrenlos, wenn sie derelinquiert werden; 
entlaufen sie, so sind sie nicht herrenlos, sondern verlorene Sachen. 

Besonderheiten gelten fUr Bienen (§ 961f£'). Sie werden im allgemeinen wie 
gefangene wilde Tiere behandelt. Uber Tauben siehe oben 1,3. 

2. Die freie Aneignung. Sie ist bei herrenlosen Sachen die Regel. 
a) Der Eigentumserwerb erfolgt durch Ergreifung des Eigenbesitzes 

(§ 958 I). Diese ist kein Rechtsgeschaft (streitig). Es geniigt daher natiirliche Wil
lensfahigkeit, auch ein Geschaftsunfahiger kann wirksam okkupieren (vgl. oben 
§ 4 I). 

b) Ausnahmsweise wird das Eigentum vom Okkupanten nicht erworben, 
wenn die Aneignung gesetzlich (sei es reichs- oder landesgesetzlich) verboten ist 
(z. B. bei Singvogeln), oder wenn durch sie ein ausschlieBliches Aneignungs
recht eines anderen verletzt wird (§ 958 II). In diesen Fallen hat der Okku
pant Eigenbesitz, aber Eigentum steht weder ihm noch jemandem anderen zu. 
Vielmehr bleibt die Sache herrenlos, bis sie von einem Gutglaubigen erworben wird 
(§ 935 trifft nicht zu, weil die Sache nicht im Besitz stand, also nicht abhanden ge
kommen ist), oder bis sie der Aneignungsberechtigte in Eigenbesitz nimmt. 

Nun sind ausschlieBliche Aneignungsrechte demReichsrecht unbekannt, 
sie finden sich aber aus deutschrechtlicher Herkunft im Landesrech t. Wir wenden 
uns daher den landesrechtlichen ausschlieBlichen Aneignunsgrechten 
und ihrem Verhaltnis zum Reichsrecht zu. 

3. Landesrechtliche aus8chlie.Bliche Aneignungsrechte. Von besonderer Be
deutung sind das J agdrecht (es bezieht sich auf die "jagdbaren" Tiere), .das 
Fischereirecht (es bezieht sich auf die herrenlosen Fische und gewisse gleich
gestellte Tiere), das Bergwerkseigentum (es bezieht sich auf die dem Grund
eigentiimer entzogenen Mineralien). Ferner gehoren hierher das Bergregal 
(soweit es besteht), das Bernsteinregal (Ost- und WestpreuBen), das Schatz
regal (vgl. unten § 35). AIle diese ausschlieBlichen Aneignungsrechte sind durch 
besondere landesrechtliche Vorbehalteaufrechterhalten: J agd- und. Fischereirecht 
durch Art. 69 EG., das Bergwerkseigentum durch Art. 67 EG., die Regalien durch 
Art. 73 EG. - Auf die Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden, es muB 
nur bemerkt werden, daB teilweise iiber die rechtliche Natur groBe Meinungsver
schiedenheit besteht. So wird von manchen beim Bergwerkseigentum ein aus
schlieBliches Aneignungsrecht geleugnet. Aber auch sonst ist die rechtliche Natur 
des ausschlieBlichen Aneignungsrechts bestritten. Meines Erachtens sind sie als 
dingliche Aneignungsrechte an herrenlosen Sachen (mit vielfachen Nebenrechten) 
zu bezeichnen. Das Bergwerkseigentum hat die Besonderheit, daB es wie eine un
bewegliche Sache behandelt wird (vgl. das Erbbaurecht unten § 45). 

Uns interessiert die Frage, inwieweit die reichsrechtliche Reglung, daB bei 
einer Okkupation durch einen Nichtberechtigten die Sache herrenlos 
bleibt, auch fUr die landesrechtlichen ausschlieBlichen Aneignungsrechte 
m a Bg e ben d ist, und 0 b die Landesrechte hieran g e bun den sind. Diese Frage ist 
dahin zu beantworten, daB, wenn das Landesrecht nicht etwas anderes bestimmt, die 
Grundsatze des Reichsrechts zu Anwendung kommen, und dies ist tatsachlich beim 
Jagdrecht, Fischereirecht und Bergwerkseigentum vollig die Regel. Allein das 
Landesrecht ist nicht hieran gebunden, es kann den Eigentumserwerb auch anders 
bestimmen und namentlich dem Eigentumsberechtigten das Eigentum 
mit der Okkupation durch einen Unbefugten zusprechen. Eine Ausnahme besteht 
nur fUr das Jagd- und Fischereirecht insofern, als das Landesrecht hier an den 
Grundsatz des Reichsrechts, daB der unbefugte Okkupant bei einem ausschlieB
lichen Aneignungsrecht nicht das Eigentum erwirbt, gebunden ist (nur so ist der 
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Hinweis des Art. 69 EG. auf § 958 II BGB. zu verstehen, der sich gegen verschiedene 
Landesrechte richtet; streitig). Auch auf dem Gebiet des Jagd- und Fischereirechts 
kann daher das Landesrecht vorschreiben, daB mit der Besitzergreifung durch einen 
Okkupanten der Aneignungsberechtigte das Eigentum erwirbt. Dies ist tatsachlich 
auch in Liibeck fiir das Jagdrecht bestimmt worden. - 1m iibrigen findet sich, 
insoweit die Aneignungsrechte in Regalien bestehen, ofter der Eigentumserwerb des 
Regalherrn bei jeder Besitzergreifung sanktioniert (so z. B. beirn BernsteinregaI; 
der unbefugte Okkupant verschafft dem Staat Eigentum, er selbst hat die Stellung 
eines Finders). 

§ 36. Fund. 

I. Der gewohnliche Fund. 

Das BGB. hat sich bei der Regelung des Fundes stark an deutsches Recht an
gelehnt. 

1. Finder ist derjenige, der eine verlorene Sache an sich nimmt (§ 965). 
"Verloren" ist jede Sache, die besitzlos aber nicht herrenlos gewordenist. 
"Ober Besitzverlust siehe oben § 5, iiber den Eintritt der Herrenlosigkeit siehe oben 
§ 34 II 1. Eine "verlorene" Sache ist nicht stets eine "abhanden gekommene" Sache; 
Beispiel: Die von einem Verwahrer fortgeworfene Sache (§ 935 bezieht sich nur auf 
solche verlorene Sachen, die wirklich abhanden gekommen sind, vgl. oben § 2913). 
Notig ist ein "an sich nehmen". Das bedeutet "Besitz ergreifen" (das Wort "finden" 
in § 965 ist nicht allein iiberfliissig, sondem auch irrefiihrend, es bedeutet "sinnlich 
wahmehmen"). Eine "vorlaufige Besitzergreifung" ist keine wahre Besitzergreifung. 

2. Der Finder nimmt keine rechtsgeschaftliche Tatigkeit vor, daher konnen 
auch Geschaftsunfahige finden. RegelmaBig erscheint der Finder als auftragloser 
Geschaftsfiihrer. Doch hat das BGB. die Stellung des Finders abweichend und selb
standig geregelt. Es entsteht durch den Fund ein gesetzliches SchuldverhaIt
nis zwischen dem Finder und dem Empfangsberechtigten, d. h. demjenigen, der die 
Herausgabe verlangen kann (Eigentiimer, beschrankt dinglich Berechtigter, der 
Verlierer als solcher, vgl. § 969). 

3. Pfliehten des Finders. Der Finder ist mit zahlreichen Pflichten belastet 
("Du sollst nicht finden"). Einen Trost bietet ibm die Vorschrift, daB er nur 
fiir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit haftet (§ 968, aber er haftet fUr Erfiillungs
gehilfen nach § 278). 

a) Anzeigepflicht (§ 965). Anzeige an den ibm etwa bekannten Empfangs
berechtigten, sonst an die PolizeibehOrde. Bei einem Kleinfund (nicht iiber 3 Mark 
wert) kann dieAnzeige an die Polizei unterbleiben. Die "Dreimarkgrenze" hat die ganze 
Zeit wahrend der Geldentwertung ohne gesetzliche Abanderung bestanden, es gab 
also nur noch anzeigepflichtige Funde (1). Jetzt ist die "Reichsmark" maBgebend. 

b) Verwahrungspflicht (§ 966), daneben Unterhaltspflicht, Fiirsorgepflicht 
(bei Verderb offentliche Versteigerung). Befreiung durch Ablieferung an die Polizei 
(§ 967). 

c) Herausgabepflicht an den Empfangsberechtigten. Doch tritt Befreiung 
durch Herausgabe an den "Verlierer" ein (§ 969). 

4. Reehte des Finders. 
a) Ersatz der Aufwendungen kann er fordern, soweit er sie den Umstan

den nach fiir erforderlich halten durfte (§ 970). 
b) Anspruch auf Finderlohn (§ 971). Das Gesetz hat sich mit Recht dem 

deutschen Recht angeschlossen. Die Hohe richtet sich nach dem Wert des Fund
gegenstandes: Bis 300 Mark 5%' yom Mehrwert 1%; bei Tieren stets nur 10/0' -
Der Anspruch geht verioren bei Verletzung der Anzeigepflicht und bei Kieinfunden 
bei Verheirnlichung auf Nachfrage. Jetzt ist die "Reichsmark" maBgebend. 

5'" 
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Der Finder hat wegen dieser Anspriiche ein Zuriickbehaltungsrecht, moglicher
weise auch ein Klagerecht gemli.B § 1000ff. (siehe § 972). 

c) Recht auf Eigentumserwerb siehe unter 5. 
5. Eigentumserwerb. Der Finder erwirbt das Eigentum (lastenfrei) wenn 

1 J ahr verstrichen ist, ohne daB dem Finder ein Empfangsberechtigter bekannt 
wird oder beirn Wertfund sich ein solcher bei der Polizei meldet (§ 975). Uber die 
Fristberechnung siehe § 975 II. Bei Verheirnlichung auf Nachfrage tritt der Eigen
tllIIlserwerb nicht ein. 

Der Eigentumserwerb vollzieht sich so ohne vorhergehendes Aufgebot, ohne 
offentliche Bekanntmachung, doch ist landesrechtlich fiir Bekanntmachung durch 
die Polizei kraft offentlichen Rechts meistens gesorgt. 

Vor dem Eigenturnserwerb hat der Finder "ein Recht zum Erwerbe des Eigen
turns", eine Eigen tumsan wartschaft; sie ist vererblich und verauBerlich. 
Die VerauBerung vollzieht sich wie die Ubertragung bedingten Eigentums (§ 929 ff.) ; 
dabei bleibt auch spater der VerauBerer "Finder", haftet aber fiir den Erwerber 
gemaB § 278. - Die Eigentumsanwartschaft geht kraft Gesetzes auf die Ge
meinde des Fundorts iiber, wenn der Finder auf sein Recht der Polizei gegen
iiber verzichtet (haufig, bei Ablieferung an die Polizei); in diesem Fall wird er aller 
Finderpflichten ledig (§ 976). 

Trotz des Eigentumserwerbes konnen sich der Finder oder die Ortsgemeinde 
nicht ungestort ihres Eigentums erfreuen. Denn sie sind noch 3 Jahre hindurch 
(von dem Eigentumserwerb an gerechnet) einem personlichen Bereicherungs
anspruch der Geschadigten ausgesetzt (er geht auf Riickiibertragung nach Be
reicherungsgrundsatzen § 977). Dies ist eine vollig verfehlte Vorschrift. 

II. Fund in offentlichen Raumen (§§ 978-982). 
Ein Sonderrecht gilt fiir Sachen, die in Geschaftsraumen od~r Beforderungs

mitteln einer offentlichen Behorde (offentlichen Schulen, Gerichts-, Verwaltungs
gebauden, Kirchen, offentlichen Krankenhausern; Aktenwagen usw.) gefunden 
werden. Gleichgestellt sind Geschaftsraume und Beforderungsmittel einer dem 
offentlichen Verkehr dienenden Verkehrsanstalt (der Begriff der Verkehrsanstalt 
ist streitig; meines Erachtens ist die Ansicht richtig, welche darunter nur Trans
portanstalten versteht, weil es nicht irn Sinne des Gesetzes liegen kann, die Rechte 
a.us einem Funde weitgehend zu beschranken). 

Bei solchen Funden trifft den Finder eine unverziigliche Ablieferungspflicht 
an die Behorde oder Verkehrsanstalt. Der Finder hat kein Recht auf Finderlohn. 
und keine Eigenturnsanwartschaft. Die Behorde oder Verkehrsanstalt macht den 
Fund bekannt und schreitet nach fruchtlosem Ablauf der Anmeldungsfrist zur 
offentlichen Versteigerung. Der Erlos tritt an Stelle der Sache. An ihm erwirbt 
die Behorde oder Anstalt nach Ablauf von 3 J ahren, falls sich inzwischen kein Emp
fangsberechtigter meldet, das Eigentum. Einem Anspruch wegen Bereicherung sind 
sie nach dem Eigentumserwerb nicht ausgesetzt. 

III. Schatzfund (§ 984). 
1. Schatz ist eine Sache, die einstmals irn Eigentum gestanden hat, jedoch 

so lange verborgen gelegen hat, daB infolge hiervon der Eigentiimer nicht mehr zu 
ermitteln ist (§ 984, vg1. 1. 31 p. 1 D. 41, 1). 

Menschliche Leichen, vorsintflutliche Tiere sind keine "Schatze", aber sie sind 
entsprechend zu behandeln, wenn fUr sie ein wissenschaftliches Interesse besteht. 

Ein Schatz kann in einem Grundstiick oder in einer beweglichen Sache (z. B. einem 
Schreibtisch oder Sofa) verborgen sein. 

2. Das Eigentum wird erworben durch Entdeckung und Besitzergrei
fu ng. Es ist aber zu beachten: Die Entdeckung (Tathandlung) begriindet eine 
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Eigentumsanwartschaft. Wird infolge der Entdeckung Besitz ergriffen, so 
vollzieht sich der Eigentumserwerb, gleichgiiltig ist, ob der Entdecker oder ein anderer 
Besitz ergreift. 

Und zwar falit das Eigentum im Augenblick der Besitzergreifung dem Ent. 
decker und dem Eigentiimer der Sache, in der der Schatz verborgen 
war, zu, es entsteht Miteigentum zu gleichen Teilen. Die Entdeckung, nicht 
die Besitzergreifung ist also das Verdienst (anders beim gewohnlichen Fund). Bei. 
spiel: Der Schatzgraber A legt auf dem Grundstiick des E einen Schatz bloB; in· 
folge der Gemiitserregung wird er ohnmachtig; B nimmt darauf den Schatz in Be· 
sitz (er "hebt" den Schatz). Hier erwerben A und E das Miteigentum am Schatz.
Hatte B den A nach der BloBlegung erschlagen und den Schatz gehoben, so wiirde 
gleichfalis nicht B, sondern der Erbe des A Miteigentiimer werden. - Wer in Ge· 
hilfendienst Schatze (Altertumsfunde) sucht und entdeckt, ist nicht Entdecker, 
sondern entdeckt fiir den Auftraggeber. 

3. Landesrechtlich besteht ein Schatzregal (vgl. Art. 73 EG.), insbesondere 
in Schleswig. Auch werden durch Landesgesetz (Ausgrabungsgesetze, Denkmal· 
schutzgesetze usw.) ffir Altertumsfunde die Grundsatze des BGB. iiber den 
Schatzfund modifiziert. V gl. namentlich PreuBisches Ausgrabungsgesetz yom 
26. Marz 1914 (zum planmaBigen Suchen bedarf es der Genehmigung des Regie. 
rungsprasidenten. An den so entdeckten oder gelegentlich entdeckten Altertums· 
funden haben Staat und Kommunalverbande ein Enteignungsrecht). 

Viertes Kapitel. 

Anspriiche ans dem Eigentnm. 
§ 36. Anspruch auf Herausgabe. 

GemaB dem Inhalt des Eigentums gebiihrt dem Eigentiimer der Besitz der 
Sache. Daher kann er grundsatzlich, wenn ein anderer den Besitz erlangt, die Ein· 
raumung des Besitzes von dem anderen verlangen. Er hat den Anspruch auf 
Herausgabe der Sache (§ 985). Dieser entspricht der romischen rei vindicaHo. 
Er ist ein dinglicher Anspruch, der mit dem Eigentum untrennbar verkniipft ist. 

I. Voraussetzungen des Anspruchs. 
1. Auf der Aktivseite ist erforderlich gegenwa:r;tiges Eigentum. Der 

Klager muB dies nachweisen. Es kommen ihm aber bei Grundstiicken die Ver· 
mutung aus dem Bucheintrag (§ 891), bei beweglichen Sachen die Vermutungen 
des § 1001 I (dariiber unten § 38) zugute. Der Klager braucht nicht jeden Be· 
sitzes zu darben, da auch der mittelbare Besitzer den Anspruch hat; nur ein -unmittel. 
barer Besitzer ist nicht aktiv legitimiert. Es ist daher unrichtig. wenn man 
formuliert, daB es sich um den Anspruch "des nicht besitzenden Eigentiimers" 
gegen den besitzenden Nichteigentiimer handele. 

2. Auf der Passivseite ist erforderlich gegenwartiger Besitz. Es kommt 
j eder Besitz in Betracht (Eigen., Fremd., Allein·, Mit., Teilbesitz usw.), insbeson· 
dere geht die Klage nicht bloB gegen den unmittelbaren, sondern auch gegen den 
mittelbaren Besitzer (praktisch wichtig, wenn der Klager den Besitzmittler des 
Besitzers der Sache nicht kennt), dagegen nicht gegen den Besitzdiener. 

II. Ziel des Anspruchs 
ist Herausgabe der Sache (ferner ihrer Nutzungen und Schadensersatz wegen 
Nichtherausgabe; hieriiber unten III, IV). Die Klage ist eine Leistungs., keine 
Feststeliungsklage, aber in dem Urteil auf Herausgabe liegt die Konstatierung des 
Eigentums. 
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Riehtet sieh die Klage gegen den unmittelbaren Besitzer, so geht sie auf Ein
raumung des unmittelbaren Besitzes; Besonderheiten gelten, wenn der Beklagte 
Besitzmittler eines Besitzmittlers des Klagers ist (unten III) und beim Miteigentum 
(siehe unten § 41). - Riehtet sieh die Klage gegen den mittelbaren Besitzers, so geht 
sie auf Einraumung des mittelbaren Besitzes, d. h. auf Abtretung des Herausgabe
anspruehs gemaB § 870 (Vollstreekung gemaB § 894 ZPO.). Wo es aber den mittel
baren Besitzer ein leiehtes ist den unmittelbaren Besitz zu versehaffen (er hat 
z. B. die herauszugebenden Wertpapiere einem Bankier zur Verwahrung gegeben, 
kann aueh die Klage gegen den mittelbaren Besitzer einfaeh auf Herausgabe lauten 
und die Vollstreekung riehtet sich nach § 886 ZPO. (Streitig. Praktisch wird 
gegen den mittelbaren Besitzer alternativ geklagt werden.) 

III. Verteidigung des Beklagten. 
1. Einwendungen aus dem Recht zum Besitz. 
a) Eigenes Besitzreeht gegeniiber dem Klager. Der Besitzer hat dem 

klagenden Eigentiimer gegeniiber die Einrede (n, daB er ihm gegeniiber zum 
Besitz bereehtigt ist (§ 986 I). Die Bereehtigung kann sich auf ein dingliches 
Recht an der Saehe stiitzen (z. B. NieBbraueh, Pfandrecht) oder auf ein obliga
torisches Recht (Miete, Leihe). Das dingliche Recht mag ihm yom Klager oder 
einem Vorganger des Klagers eingeraumt sein. Das obligatorische Recht wirkt 
grundsatzlich. nur, wenn es yom Klager selbst herriihrt. Es gibt aber fiir beweg
liche Saehen eine allgemeine Ausnahme in § 986 II: 1st eine bewegliehe Saehe 
durch Abtretung des Anspruchs auf Herausgabe verauBert worden, so kann der Unter
besitzer dem neuen Eigentiimer alle Einwendungen entgegensetzen, die ihm gegen 
den Herausgabeanspruch zustehen, insbesondere also auch ein Besitzrecht. Beispiel: 
E verleiht dem Beine' bewegliche Sache auf 2 Momite, nach einem Monat ver
auBert er sie gemaB § 931 an K. Jetzt verlangt K sofort die Herausgabe der Saehe 
von B. Dann hat Bauch K gegeniiber die Einrede des Leiherechts. Auf diese Weise 
entfaltet der Fahrnisbesitz aueh bei obligatorischen Reehten eine dingliehe Kraft 
(fiir dingliche Rechte vgl. noch § 936 III). Fiir Grundstiicke kommt nur die Spezial
vorschrift der Miete § 571 in Betracht. 

b) Besitzrecht des Beklagten aus der Person seines Vormannes. 
1st der Beklagte Besitzmittler, so kann er sich auch darauf berufen, daB sein 
Oberbesitzer dem Eigentiimer gegeniiber zum Besitze berechtigt ist (§ 986 I). 
Beispiel: Khat 0 Wertpapiere verpfandet. 0 gibt sie dem B zur Verwahrung. 
K klagt gegen B auf Herausgabe. B weist auf d(i,s Besitzrecht seines Oberbesitzers 
hin. - Etwas Besonderes gilt, wenn der Oberbesitzer zur tJberlassung des Besitzes 
nieht befugt war. Beispiel: Der Mieter vermietet ohne Erlaubnis an den Untermieter 
(vgl. § 549); der 'Eigentiimer klagt gegen den Untermieter auf Herausgabe. Hier 
kann sieh der Eigentiimer darauf berufen, daB der Oberbesitzer zur tJberlassung 
des Besitzes nieht befugt war, und verlangen, daB die Saehe an den Oberbesitzer 
zurUckgegeben werde, dann aber, wenn dieser die Sache nicht iibernehmen kann 
oder will, Herausgabe an sich selbst fordern (§ 986 I Satz 2). 

2. Der Beklagte hat die Einrede des Zuriickbehaltungsreehtes wegen Verwen
dungen (§ 1000, siehe unten '\ I 2). 

3. Der Beklagte, der Besitzmittler eines anderen ist, kann die Einlassung auf 
den ProzeB vorlaufig verweigern, indem er dem mittelbaren Besitzer den Streit ver
kiindet (laudatio auetoris), so daB dieser an seiner Statt den ProzeB iibernimmt. 
(Naheres § 76 ZPO.). 

IV. Haftung fiir Nutzungen. 
Das BGB. regelt durch besondere Normen die Verpfliehtungen des Besitzers 

zur "Herausgabe" von Nutzungen der Saehe von seinem Besitzbeginn an bis zur 
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Riickgabe. Das Gesetz sllcht durch verschiedene Unterscheidungen der Interessen
lage gerecht zu werden, weil die Anwendung der allgemeinen Normen zu unange
messenen Ergebnissen fiihren wiirde, insbesondere wiirde ein gutglaubiger Nut
zungsbesitzer fiir aIle gezogenen Nutzungen nach Bereicherungsgrundsatzen haf
ten. Freilich ist der Aufbau des Gesetzes ein auBerordentlich ungliicklicher. 

Die dem Eigentiimer zustehenden Anspriiche in bezug auf die N utzungen sind 
Anspriiche aus seinem Eigentum. "Ober Nutzungen siehe § 100, es gehoren zu ihnen 
nicht bloB die Friichte, sondem auch die sonstigen Gebrauchsvorteile (z. B. das 
Bewohnen eines Hauses). 

1. Der redliehe Besitzer. Der Besitzer ist redlich, wenn er beim Besitzerwerb 
der Sache die Nichtberechtigung zu seiner Nutzung weder kannte noch infolge 
grober Fahrlassigkeit nicht kannte und spater die Nichtberechtigung nicht positiv 
erfahrt (vgl. § 990, der aber rucht ganz erschopfend gefaBt ist, siehe femer den guten 
Glauben bei der Ersitzung oben § 31.). 

FUr den redlichen Besitzer gilt, vorausgesetzt daB nicht die Besonderheiten 
des deliktsmaBigen Besitzers vorliegen (siehe unten 3), folgendes: 

a) Bis zum Eintritt der Rechtshangigkeit. Er darf aIle bis dahin 
gezogenen Friichte ersatz los behalten, also insbesondere nicht bloB die 
verbrauchten Friichte (fructus consumtos), sondem auch die unverbraucht vor
handenen (fructus exstantes) § 993 I, letzter Halbsatz. Doch haftet er nach 
den Grundsatzen der ungerechtfertigten Bereicherung in zwei Ausnahmefallen. 
Einmal fiir DbermaBfriichte, d. h. fiir Friichte, die nach den Grundsatzen 
einer ordnungsmaBigen Wirtschaft nicht als Ertrag anzusehen sind (z. B. unwirt
schaftlicherHolzschlag), §993. Sodann, wenn er den Besitz unentgeltlich erworben 
hat, haftet er fiir aIle gezogenen Friichte (soweit er noch bereichert ist, § 818 III) 
§ 988. 

b) Nach dem Eintritt der Rechtshangigkeit hat er alie Nutzungen, 
die er zieht, "herauszugeben" und haftet fiir die Nutzungen, welche er schuld
hafter Weise nicht zog (§ 987 I und II). Yom Eintritt der Rechtshangigkeit an 
muB er sich sagen, daB er vielleicht im ProzeB unterliegt. Die Haftung fiir gezogene 
aber verbrauchte Friichte, fiir die schuldhaft nicht gezogenen Friichte, sowie die 
Haftung fiir Gebrauchsvorteile ist eine Verpflichtung zur Wertvergiitung; der all
gemeine Ausdruck "Herausgabe" ist daher eigentlich unsinnig. 

2. Der unredliehe Besitzer. Der Begriff ergibt sich aus dem oben festgelegten 
Begriff des redlichen Besitzers (vgl. § 990 BGB.). Insoweit er nicht deliktsmaBiger 
Besitzer ist (unten 3). haftet er 

a) Von Anfang an in gleicher Weise wie der redliche Besitzer nach dem 
Eintritt der Rechtshangigkeit (§§ 990, 997). Rechtlich besteht insofern ein Unter
schied, als der Anspruch auf Herausgabe der gezogenen vorhandenen natiirlichen 
Sachfriichte gegen den unredlichen Besitzer der dingliche Eigentumsanspruch ist, 
da dieser ja das Eigentum nicht erwirbt, wahrend er sich gegeniiber dem redlichen 
Besitzer als ein Anspruch auf "Obertragung des Eigentums darstellt. 

b) 1st er in Verzug mit Herausgabe der Stammsache gekommen (Mahnung, 
Verschulden), so wird seine Haftung verstarkt (§ 990 II). Er haftet nach Verzugs
grundsatzen auf Schadensersatz. Er hat daher den Gewinn zu ersetzen, den der 
Eigentiimer hatte ziehen konnen, auch mull er fiir die zufallige Unmoglichkeit der 
Leistung (die gezogenen Friichte sind z. B. durch Feuer oder Wasser vernichtet 
worden) einstehen, auBer wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung ein
getreten sein wiirde (§§ 286,287). - Da der Mahnung die Klageerhebung gleichsteht 
(§ 284 I Satz 2), so wird der unredliche Besitzer regelmaBig nach der Rechtshan
gigkeit ebenso haften, aber der Verzug setzt auch ein Verschulden in bezug auf die 
Nichtherausgabe voraus, und dieses braucht beim unredlichen ProzeBbesitzer nicht 
vorzuliegen (er glaubt entschuldbar, daB ein anderer als der Klager Eigentiimer ist). 
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1st der unredliche Besitzer Besitzmittler eines anderen, so haftet er nach § 990 
nur, wenn die Voraussetzungen des § 990 auch bei seinem mittelbaren Besitzer vor
lagen. (Beispiel: Ein redlicher Eigenbesitzer verpachtet an einen unredlichen Pach
ter; der Pachter wird vom Eigentiimer auf Herausgabe belangt, § 991 I.) 

3. Der deliktsmaBige Besitzer. Das ist derjenige, der sich den Besitz durch 
eine strafbare Handlung oder eine schuldhafte verbotene Eigenmacht verschafft 
hat (§ 992). Dies kann auch beirn redlichen Besitzer vorliegen: Jemand halt sich 
fUr den Eigentiimer, verschafft sich aber den Besitz durch Notigung. Ein solcher 
Besitzer haftet nach den Grundsatzen iiber unerlaubte Handlungen. Er hat also 
alle Nutzungen zu ersetzen, die der Eigentiimer hatte ziehen konnen, und haftet 
fUr Zufall (§§ 252, 848). 

V. Haftung fiir Schaden. 
Auch die Haftung des Besitzers fiir Schaden an der Sache in der Zwischenzeit 

von Besitzbeginn an bis zur Riickgabe ist durch besondere Normen geregelt. 
Die Anwendung der allgemeinen Rechtssatze wiirde zu unangemessenen Ergeb
nissen fiihren, insbesondere mii13te ein redlicher unverklagter Besitzer fiir jede 
fahrlassige Einwirkung auf die Sache einstehen (§ 823). Durch die Sonderreglung 
ist die Haftung erschopfend geregelt. - Auch diese Anspriiche des Eigentiimers auf 
Schadenersatz sind Anspriiche aus seinem Eigentum. 

1. Der redliche Besitzer. Fiir ihn gilt, vorausgesetzt daB er nicht deliktsmaBiger 
Besitzer ist (unten 3), folgendes: 

a) Vor der Rech tshangigkei t ist er nich t zum Schadensersatz verpflichtet, 
auch wenn ihn ein Verschulden trifft. Quasi rem suam neglexit. Ausnahme: Der 
redliche Besitzer ist Besitzmittler eines anderen, er haftet dann dem klagenden 
Eigentiimer fiir den verschuldeten Schaden insoweit, als er dafiir seinem mittelbaren 
Besitzer verantwortlich ist. Beispiel: Der Nichteigentiimer N verpachtet an den 
redlichen B, dieser beschadigt schuldhaft die Pachtsache. Hier kann der Eigen
tiimer von B Ersatz verlangen (§ 991 II). 

b) Nach der Rechtshangigkeit haftet er fiir jedes Verschulden (§ 989). 
Er muB mit einem Unterliegen im ProzeB rechnen. (Es gilt nicht Deliktsrecht, 
Verjahrung nicht in 3 Jahren (§ 852), sondern in 30 Jahren.) 

2. Der unredliche Besitzer. Er haftet, vorausgesetzt daB er nicht deliktsmaBiger 
Besitzer ist (unten 3) 

a) Von Anfang an in gleicher Weise, wie der redliche nach der Rechtshan
gigkeit (§§ 990, 989). 

b) 1st er in Verzug gesetzt, so haftet er fiir allen Schaden; auch fiir Zufall, 
auBer wenn der Schaden auch bei sofortiger Herausgabe eingetreten ware (§§ 990, 
286, 287). In bezug auf die Klageerhebung gilt gleiches wie bei den Nutzungen 
(vgl. oben IV, 2b). 

3. Der deliktsma8ige Besitzer, mag er redlich oder unredlich sein (vgl. 
oben IV, 3) haftet nach den Vorschriften iiber unerlaubte Handlungen, 
also fiir vollen Schaden und fiir Zufall (§ 992), vgl. oben IV, 3. Hier gilt auch sonst 
Deliktsrecht (also Verjahrung in 3 Jahren, § 852). 

VI. Ersatzanspriiche wegen Verwendungen, Wegnahmerecht. 
1. Umfang der Ersatzanspriiche. Nach allgemeinen Grundsatzen wiirde der 

Besitzer Verwendungen nach den Grundsatzen der Geschaftsfiihrung ohne Auf trag 
und der ungerechtfertigten Bereicherung ersetzt verlangen konnen. Doch wiirde 
dies namentlich fiir den redlichen Besitzer zu unangemessenen Ergebnissen fiihren. 
Daher hat das BGB. in Weiterbildung des romischen Rechtes auch hier besondere 
N ormen aufgestellt. Es sind zu unterscheiden: 

a) N otwendige Verwendungen. Es sind Verwendungen, die zur Erhaltung 
und ordnungsmaBigen Bewirtschaftung einer Sache erforderlich sind. Dahin ge-
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horen auch die Aufwendungen zur Bestreitung der Lastender Sache (§ 995, z. B. Grund
steuern, Hypothekenzinsen), ferner Feuerversicherungspramien, Notwegsrenten usw. 

Der redliche Besitzer kann sie bis zur Rechtshangigkeit ohne weiteres, nach 
der Rechtshangigkeit nur nach den Grundsatzen der Geschaftsfiihrung ohne Auf
trag ersetzt verlangen (§ 994). Nach der Rechtshangigkeit ist daher im allgemeinen 
der wirkliche oder mutmaBliche Wille des Eigenttimers zu beriicksichtigen (z. B. der 
Klager ist ein notorischer Geizhals). Doch gilt eine Besonderheit fiir die "gewohn
lichen" Erhaltungskosten; diese muB der redliche unverklagte Besitzer, der ent
geltlich erworben hat, selbst tragen, da ihm gesetzlich die Nutzungen, aus denen 
sie bestritten zu werden pflegen, zufallen. Vgl. § 994 I Satz 2, § 995 Satz 2.(Gegen
satz sind die Aufwendungen, welche wirtschaftlich den "Stammwert" beJasten). 

Der unredIiche Besitzer kann sie von Anfang an nur nach den Grundsatzen 
der Geschaftsfiihrung ohne Auf trag ersetzt verlangen (§ 994 II). 

b) Sonstige Verwendungen. Der redliche Besitzer kann sie nur dann er
setzt verlangen, wenn sie vor dem Eintritt der Rechtshangigkeit gemacht sind und 
den Verkehrswert der Sache zur Zeit ihrer Riickgabe noch erhohen (§ 996). 
1st eine solche objektive Wertsteigerung zu dieser Zeit nicht vorhanden, sei es, daB 
eine solche nie bestanden hat (reine Luxusausgaben) oder spater fortgefallen ist 
(das errichtete Haus ist abgebrannt), so erhalt er keinen Ersatz. 

Der unredliche Besitzer hat niemals einen Ersatzanspruch fur sie. 
Soweit hiernach keine Ersatzanspriiche in Frage kommen, kann lediglich das 

Wegnahmerecht den Besitzern helien (siehe unten 5). 
2. Zurfickbehaltungsrecht. Zur Deckung seines Ersatzanspruches hat der Besitzer 

ein Zuriickbehaltungsrecht gegeniiber dem Herausgabeanspruch (§ 1000). Es gelten die 
allgemeinen Regeln des Zuriickbehaltungsrechts (§ 273).- Die Besonderheit des § 1000 
ist nur die, daB er einen "falligen" Anspruch nicht voraussetzt (vgl. § 1001). 

3. Selbstiindige Geltendmachung der Ersatzansprfiche. Sie ist im Interesse des 
Eigentiimers beschrankt und nur zulassig, wenn der Eigentiimer die Verwendungen 
genehmigt oder die Sache wiedererlangt (§ 1001). Die Genehmigung gilt als 
erteilt, wenn der Eigentiimer die Sache, die ihm der Besitzer unter Vorbehalt des 
Ersatzanspruches anbietet, annimmt. Die Wiedererlangung (des Besitzes) kann der 
Eigentiimer dadurch riickgangig machen, daB er die Sache dem friiheren Besitzer 
zuriickgibt, doch hat er das Riickgaberecht nicht mehr, wenn er die Verwendungen 
genehmigt hat (§ 1001). 

4. Selbstbefriedigungsrecht. Wenn der Eigentiimer nicht genehmigt und ent
weder die Annahme der Sache ablehnt oder (was nur sehr selten praktisch vor
kommen wird) die wiedererlangte Sache zuriickgibt, kann der Besitzer seine Ersatz
anspriiche nicht geltend machen. Das Gesetz gibt ihm fiir diese FaIle ein Selbst
befriedigungsrecht (§ 1003). 

Voraussetzung fur seine Entstehung ist aber, daB er v erg e b Ii c h versucht haben 
muB, die Genehmigung des Eigentiimers zu erlangen. Es bedarf hierzu eines umstand
lichen Verfahrens: Fristsetzung mit Fristablauf, unter Umstanden ProzeB iiber die 
Hohe der Verwendungen und neue Fristsetzung. Nur wenn so die Genehmigung 
nicht zu erlangen ist (erlangt er sie', so hat er ja einen Anspruch, den er selbstandig 
geltend machen kann), kann der Besitzer sich in pfandrechtsartiger Weise aus der 
Sache befriedigen (bei beweglichen Sachen bedarf er daher keines VoUstreckungs
titels). Der UberschuB des ErlOses fallt an den Eigentiimer, reicht der ErlOs zur Dek
kung der Verwendungen nicht aus, so ist der Eigentiimer zur Zahlung des Ausfalles 
nicht verpflichtet. Mit dem Eintritt des Selbstbefriedigungsrechts entsteht also 
fUr den Eigentiimer eine reine Sachhaftung. Das Selbstbefriedigungsrecht richtet 
sich, wie der Anspruch wegen Verwendungen iiberhaupt, gegen denjeweiligen Eigen
ttimer der Sache, aber es ist kein dingliches Recht und geht daher jiingeren Be
lastungen nicht vor. 
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5. Das Wegnahmereeht. Wenn der Besitzer mit der Sache eine andere als 
wesentlichen Bestandteil verbunden hat, so hat er ein Abtrennungs- und Aneig
nungsrecht (§ 997). Es steht j edem Besitzer zu. Kann der Besitzer Ersatz wegen 
Verwendungen fordern, so hat er auBerdem das Wegnahmerecht nach seiner Wahl 
(facultas alternativa). Es gilt § 258. Dieses Wegnahmerecht richtet sich gegen 
den jeweiligen Eigentiimer, ist aber kein dingliches Recht. Es gehort zu den An
eignungsrechten an fremden Sachen (vgl. oben § 34 1,3 und § 32 I, 2d.) 

Es ist in bestimmten Fallen ausgeschlossen, namentlich dann, wenn dem Be
sitzer der Wert ersetzt wird, ferner bei Schikane (AbreiBen von Tapeten). Siehe 
§ 997 II. 

§ 37. Der Eigentumfreiheits- und der Abholungsanspruch. 

I. Der Eigentumfreiheitsanspruch. 
Der Eigentumer hat einen Anspruch gegen jeden, der sein Eigentum in anderer 

Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeintrachtigt (§ 1004). 
Es ist dies die actio negatoria des romischen Rechts. 

Der Anspruch steht jedem Eigentumer ohne weiteres zu, mag er im Besitz 
sein oder nicht. FUr den Beweis des Eigentums kommt ihm bei Liegenschaften 
die Vermutung aus dem Bucheintrag (§ 891), bei beweglichen Sachen die Vermutung 
des § 1006 (siehe unten § 38 I) zugute. 

Der Anspruch richtet sich gegen Storer. Der Begriff ist derselbe wie bei der Be
sitzstorungsklage des § 862 (siehe oben § 8 III). Hauptfall sind auch hier Immissionen. 

Der Anspruch ist auf Beseitigung der noch fortwirkenden Storung, bei vor
iibergehenden Storungen, wenn weitere zu befiirchten sind, auf Unterlassung ge
richtet. Es gilt gleiches wie bei der Besitzstorungsklage des § 862 (siehe oben § 8UI). 

1m Gegensatz zur Besitzstorungsklage hat aber hier der Beklagte die Einrede 
des Storungsrechts, da es sich urn einen petitorischenAnspruch handelt (§ 100 4 
II). Das Recht kann ein dingliches Recht sein (selbstverstandlich), aber auch ein 
personliches Recht, das dem betreffenden Eigentiimer gegenuber besteht. 

II. Der Abholungsanspruch. 
GemaB § 1005 hat der Eigentiimer einer beweglichen Sache einen Abholungs

anspruch gegen den Grundstucksbesitzer, auf dessen Grundstiick sich die Sache 
befindet. Der Inhalt des Anspruchs ist der gleiche, wie bei dem Abholungsanspruch 
des Besitzers aus § 867. Der U nterschied beider Anspriiche liegt in den V oraus
setzungen: DenAnspruch aus § 1005 stiitzt der Klager einfach auf sein Eigentum, 
unabhangig yom Besitz. Siehe dagegen fiir den Anspruch aus § 867 oben § 8 IV. 

Sonstige Anspriiche, die sich aus dem Eigentum ergeben, sind der Anspruch 
auf Grundbuchberichtigung, wenn ein anderer falschlich als Eigentiimer im Grund
buch eingetragen ist (§ 894, vgl. oben § 18 II), der Schadensersatzanspruch aus 
unerlaubter Handlung (§§ 823ff.), schlieBlich die Anspriiche, die sich als Erweite
rungen des Eigentumsinhalts oder als Ausgleichsanspriiche fiir Einschrankungen 
des Eigentumsinhalts darstellen (siehe oben das Nachbarrecht § 24 und § 23 II, 3). 

Fiinftes Kapitel. 

Die Rechtsvermutung fUr den Fahrnisbesitzer und die Fahrnisklage 
aus friiherem Besitz. 

§ 38. Die Rechtsvermutung fUr den Fahrnisbesitzer. 
I. Rechtsvermutung fiir den Eigenbesitzer. 

1. Das BGB. stellt zugunsten des Eigenbesitzers einer beweglichen 
Sache in § 1006 zwei Vermutungen auf, welche auf die deutsche Gewere zuriickgehen. 
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a) Es wird vermutet, daB der gegenwartige Besitzer Eigentiimer der be
wegIichen Sache sei (§ 1006 I). Dies bedeutet, daB vermutet wird, daB der Be
sitzer mit dem Besitz das Eigentum erworben habe. Er braucht also nicht, 
was er sonst miiBte, eine bestimmte Erwerbstatsache fiir sein Eigentum zu bebaupten 
und zu beweisen. Wird die Vermutung durch den Gegenbeweis widerlegt, daB er 
durch den Besitzerwerb nicht Eigentum erworben habe, so muB der Besitzer seinen 
sonstigen Eigentumserwerb beweisen. Wird dagegen die Vermutung niOOt wider
legt, so besteht die weitere Vermutung, daB das entstandene Eigentum des Be
sitzers auch jetzt noch fortbestehe. - Somit ist § 1006 nicht ganz einwandfrei ge
faBt, da man aus seinem Wortlaut schIieBen konnte, daB an den gegenwartigen 
Besitz schlechtweg die Vermutung des Bestandes des Eigentums gekniipft sei (dann 
konnte die Vermutung nur durch den Gegenbeweis entkraftet werden, daB der Be
sitzer weder bei seinem Besitzerwerb noch sonst irgendwie das Eigentum erworben 
habe, ein vollig unmogIiches Ergebnis). - DaB die Vermutung fUr den "Eigen
besitzer" gilt, ergibt sich aus §§ 1065, 1227. 

Die Bedeutung der Vermutung zeigt sich namentIich bei der Geltendmachung 
der Anspriiche aus dem Eigentum. Bei dem AnspJ,"Uch auf· Herausgabe (§ 985) 
spricht die Vermutung fiir den Beklagten, Kliiger muB beweisen, daB der Beklagte 
bei seinem Besitzerwerb das Eigentum nicht erworben babe. - Bei der negatorischen 
Klage (§ 1004) braucht der Kliiger, wenn er im Besitz der bewegIichen Sache ist, 
eine Erwerbstatsache fiir sein Eigentum weder zu behaupten noah zu beweisen. -
Aber auch bei obIigatorischen Anspriichen hat die Vermutung Bedeutung, z.B. wenn 
der Eigentiimer wegen Beschii.digung aus § 823 klagt. 

Besteht an einer bewegIichen Sache mittelbarer Besitz, so gilt die Eigentums
vermutung nur zugunsten des mittelbaren Besitzers, nicht des unmittelbaren Be
sitzers, der ja erkennbar ala Fremdbesitzer auftritt (§ 1006 III). 

b) Es wird ferner zugunsten eines friiheren Eigenbesitzers ver
mutet, daB er bei seinem Besitzerwerb Eigentum erworben habe. So
lange diese Vermutung besteht, wird auch die Fortdauer des Eigentums vermutet, 
aber gegeniiber dem gegenwartigen Besitzer natiirIich nur "fiir die Dauer des friiheren 
Besitzes", § 1006 II (der Wortlaut des Gesetzes ist auch hier irrefiihrend). 

Die Bedeutung dieser Vermutung zeigt sich auch z. B. bei dem Anspruch des 
Eigentiimers auf Herausgabe (§ 985). Hat er die Vermutung, die aus dem gegen
wartigen Besitz des Beklagten fIieBt (§ 1006 I), widerlegt, so setzt nun die Ver
mutung des § 1006 II fUr ihn ein. 

2. Die Vermutungen versagen gegeniiber einem Vorbesitzer, dem die Sache 
abhanden gekommen war (§ 1006, I. Satz 2). Da namIich ein Eigentumserwerb an 
abhanden gekommenen Sachen auf dem normalen Wege der rechtsgeschaftIichen 
"Ubertragung" nicht mogIich ist (§ 935), so ergibt sich, daB der spatere Besitzer 
normalerweise das Eigentum an ihnen nicht erworben haben kann. Es muB daher 
seine Sache sein, einen auBergewohnIichen Eigentumserwerb nachzuweisen (vgl. 
oben § 29 I 3). 

Beispiel: Kist eine bewegIiche Sache abhanden gekommen, er klagt gegen ihren 
Besitzer B. Hat K das Abhandenkommen nachgewiesen, so entfallt fiir B die Ver
mutung des § 1006 I Satz 1. Es greift jetzt die Vermutung des § 1006 II mit ihren 
Folgerungen zugunsten des K ein; dem B bleibt der Nachweis, daB er trotzdem 
das Eigentum erworben habe, z. B. durch Ersitzung oder daB ihm die Sache noch 
friiher als dem K abhanden gekommen war. 

Dagegen gelten die Vermutungen schlechthin fiir Geld und Inhaber
papiere, auch wenn sie abhanden .~ekommen sind, da auch an letzteren ein gut
glaubiger Eigentumserwerb durch Ubertragung mogIich ist (§ 935). - OffentIich 
versteigerte Sachen konnten hier dem Geld und den Inbaberpapieren nicht gleich
gestellt werden, da die Befreiung von dem Makel des Abhandenkommens durch 
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eine offentliche Versteigerung einer Sache nicht anzusehen ist, ihr Besitzer also 
sich nicht beklagen kann, wenn ihm der Nachweis obliegt, daB die Sache durch eine 
offentliche Versteigerung hindurchgegangen ist, wahrend es geradezu grotesk ware, 
von dem anderen Tell den Nachweis zu verlangen, daB die abhanden gekommene 
Sache nicht durch eine tiffentliche Versteigerung hindurchgegangen ist. 

II. Rechtsvermutung fiir NieBbrauch- und Pfandbesitzer. 
Besitzt jemand eine bewegliche Sache als NieBbraucher oder Pfandglaubiger, 

so wird entsprechend vermutet, daB er mit dem Besitzerwerb NieBbrauch oder 
Pfandrecht erworben habe. FUr einen friiheren NieBbrauchs- oder Pfandrechts
besitzer aber gilt die Vermutung, daB er bei seinem friiheren Besitzerwerb das ent
sprechende Recht erworben habe (§ 1065 und § 1227). 

Dagegen gilt die Vermutung nicht ffir andere Personen, die in Ausiibung eines 
Rechts (insbesondere eines obligatorischen Rechts) eine bewegliche Sache besitzen 
oder besessen haben. 

III. Fahrnisvermutung und Bucheintrag. 
Den Vermutungen, die so an den Fahrnisbesitz ffir das ihm entsprechende 

dingliche Recht (Eigentum, NieBbrauch, Pfandrecht) gekniipft sind, entspricht 
bei den Grundstiicken die Eintragung im Grundbuch (§ 891, oben § 16 I). 
Beide - Fahrnisbesitz und Bucheintrag - geben so zugunsten dinglicher Rechte 
eine Vermutung und einen Vertrauenstatbestand (in letzterer Hinsicht vgl. oben § 16 
II, § 29 und unten §§ 50, 60). 

§ 39. Die Fahrnisklage aus friiherem Besitz. 

I. Allgemeines. 
Das BGB. gibt in § 1007 dem friiheren (gutglaubigen) Besitzer einer 

beweglichen Sache eine besondere Klage. Sie wurzelt im deutschen Recht 
(Klage aus alterer, unfreiwillig verlorener Gewere), und ist tellweise wirtschaftlich 
verwandt mit der rtimischen actio Publiciana. 

Die Klage ist keine possessorische Klage, freilich stiitzt sie sich auf friiheren 
Besitz, aber es sind in gewissem Umfang Einreden aus dem Recht zum Besitz dem 
Beklagten gestattet, und der Klager kann demgegeniiber seinerseits bestimmte 
Rechte zum Besitz geltend machen. Daher hat die Klage petitorischen Charakter. 
Da im Ergebnis derjenige siegt, der im Verhaltnis der Parteien zueinander ein 
besseres Recht zum Besitz hat, kann man sie als Klage aus friiherem Besitz 
gegen den Schlechter berech tigten bezeichnen (vielfach wird sie wegen ihres 
petitorischen Charakters als "Besitzrechtsklage" bezeichnet, doch ist das ungenau). 

Der § 1007 BGB. ist nicht leicht verstandlich, es haften ihm auch gesetzes
technische Fehler an. Wir versuchen ihn klarzulegen, indem wir zunachst die 
beiden Arten von Klagen unterscheiden, welche das Gesetz kennt: 1. Die Klage 
aus friiherem Besitz gegen den btisglaubigen Besitzer (hieriiber unten II); 2. die 
Klageaus friiheremBesitz bei einer abhanden gekommenenSache (hieriiber untenIII) 

Es wird dann auf die Besonderheiten bei Geld und Inhaberpapieren hinge
gewiesen (IV) und das Ziel der Klagen behandelt (V) werden. SchlieBlich wird das 
Hauptergebnis zusammengefaBt und die Bedeutung derKlage angegeben werden (VI). 

II. Die erste Art: Klage aus friiherem Besitz gegen 
den btisglaubigen Besitzer. 

Wir nehmen hierffir als leitendes Beispiel folgenden Fall: 
K gibt eine fremde Sache dem M zur Verwahrung, M verauBert sle an den 

btisglaubigen B. Jetzt klagt K gegen B. 
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1. Der Klager (K) muB nachweis en seinen friiheren Besitz, gegen
wartigen Besitz des Beklagten (B) und bosen Glauben des Beklagten (B) 
beim Besitzerwerb (§ 1007 I). Der Nachweis des bOsen Glauben verlangt den Be
weis, daB B beim Besitzerwerb gewuBt oder infolge grober Fabrlassigkeit nicht ge
wuBt hat, daB er zum Besitz nicht berechtigt seL - Auf beiden Seiten geniigt mittel
barer Besitz. 

2. Der Beklagte hat folgende Einwendungen: 
a) Er habe nachtraglich ein Besitzrecht erlangt (§§ 1007 ill Satz 2,986) 

z. B. er sei Erbe des Eigentiimers geworden; oder er habe ein Pfandrecht oder 
Mietsrecht von ihm erworben. 

Dem Klii.ger steht gegebenenfalls der Gegenbeweis offen, daB er ein Besitzrecht 
gegeniiber dem Beklagten hat. B weist z. B. nachtragliches Eigentum nach, K weist 
dem gegeniiber nach, daB ihm der Eigentiimer vor dem Eigentumserwerb durch B 
ein Pfandrecht eingeraumt hatte. 

b) Der Klager sei bei seinem Besitzerwerb nicht im guten Glauben 
gewesen (§ 1007 ill Satz 1). Z. B. K habe dem Eigentiimer die Sache gestohlen, 
oder er habe von dem Eigentiimer die Sache erworben, dieser sei aber geisteskrank 
gewesen, und K habe das gewuBt. 

Gelingt dieser Nachweis, so stehen sich zwei BOsglii.ubige gegeniiber. K kann 
nicht durchdringen, well er kein besseres Recht zum Besitz hat. 

c) Der Klager habe den Besitz "aufgegeben" (§ 1007 III). 
Aufgabe bedeutet "freiwilliger Besitzverlust". Was darunter zu ver

stehen ist, ergibt sich aus der Besitzlehre (vgl. oben § 5). Hiernach deckt sich 
"freiwilliger Besitzverlust" nicht mit "Nichtabhandenkommen". Fiir den mittel
baren Besitzer insbesondere liegt trotz Nichtabhandenkommens ein unfreiwilliger 
Besitzverlust vor, wenn der Besitzmittler wider Willen des mittelbaren Besitzers 
den Besitz aufgegeben hat. Daher geniigt der Nachweis des Nichtabhandenkom
mens nicht immer. 

In unserem Faile kann daher der Beklagte sich nicht einfach darauf berufen, 
daB ein Abhandenkommen nicht vorliegt, vielmehr muB er nachweisen, daB fiir 
den mittelbaren Besitzer kein unfreiwilliger Besitzverlust eingetreten ist, sondern 
ein freiwilliger. Dies konnte so geschehen, daB er nachweist, daB K der VerauBerung 
zugestimmt habe. 

Der Gedanke des Gesetzes ist der, daB der Klii.ger sich bei einer "Aufgabe" 
freiwillig von jedem Besitz gelOst hat und daher selbst einem Bosglii.ubigen gegen
iiber nicht mehr auf ibn zuriickgreifen kann. 

Die gegebene Auslegung ist nicht unbestritten, manche setzen Aufgabe des Be
sitzes und Nichtabhandenkommen gleich. 

III. Die zweite Art: Klage aus friiherem Besitz bei abhanden 
gekommenen Sachen (§ 1007 II). 

Sie richtet sich gegen jeden Erwerber der Sache, auch gegen einen Gutglaubigen. 
Auf beiden Seiten kann auch mittelbarer Besitz in Betracht kommen. 

Wir nehmen als leitendes Beispiel folgenden Fail: 
Khat eine fremde Sache, die dem Eigentiimer gestohlen ist, in Besitz, er ver

liert sie, X findet sie und verauBert sie an B (der gutglaubig ist). Jetzt klagt K 
gegen B. 

1. Der Klager(K) muB nachweisen seinen friiheren Besitz, gegen
wartigen Besitz des Beklagten (B), und daB ihm die Sache abhanden 
gekommen ist. 

2. Der Beklagte (B) hat folgende Einwendungen: 
a) Er habe ein Besitzrecht (§ 1007 III, vgl. oben I,2a), sei es Eigentum, 

Pfandrecht, Miete usw. Er kann es nachtraglich erlangt haben (Erbrecht, Ersit-
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zung, Vertrag) oder gleichzeitig beim Besitzerwerb (gutglaubiger Erwerb in offent
licher Versteigerung), oder er kann es auch vorher schon gehabt haben (Beispiel: 
Ein Eigentiimer findet seine Sache, die ein Verwahrer von ihm verloren hat. Der 
Verwahrer klagt gegen den Eigentiimer). 

Das BGB. spricht (verwirrend) beim gutglaubigen Besitzer in § 1007 II aus
driicklich nur yom Eigentum, aber die anderen Rechte ergeben sich aus § 1007 III 
(§ 986). 

b) Der Klager sei bei seinem Besitzerwerb nicht in gutem Glauben ge
wesen (§ 1007 III Satz 1; vgl. oben I,2b). 

c) Die Sache sei ihm vor dem Besitzerwerb des Klagers abhanden ge
kommen (§ 1007 II). B weist nach, daB er die Sache vor dem Besitzerwerb des 
K besessen und daB ibm die Sache gestohlen worden ist. - Dieser Einwand 
steht nur dem gutglaubigen Beklagten zu, der Klager hat aber die Replik, daB 
der Beklagte bei dem Erwerb des ihm spater abhanden gekommenen Besitzes 
schlechtglaubig war. 

d) Der Einwand, daB der Klager den Besitz "aufgegeben" habe (§ 1007 III), 
ist hier undenkbar. Es handelt sich bei dieser zweiten Klage um eine dem Klager 
abhanden gekommene Sache. Eine solche kann aber niemals "freiwillig aufge
geben" sein. Die Fassung des BGB. ist daher ganz verkehrt. Der Einwand der 
"Aufgabe" durfte nicht in Abs. III, sondern muBte in Abs. I, § 1007 stehen. 

IV. Geld und Inha berpapiere. 
Bei ihnen ist nur die erste Art der Klage zugelassen (§ 1007 II Satz 2). Denn 

der Gutglaubige erlangt hier ein Besitzrecht, auch wenn sie abhanden gekommen 
sind (vgl. oben § 39 I, 2). 

V. Ziel. 
Die Klagen gehen entsprechend der rei vindicatio auf Herausgabe der Sache, 

der Nutzungen, auf Schadensersatz, andererseits hat der Beklagte entsprechend die 
Rechte wegen Verwendungen (§ 1007 III). 

VI. Zusammenfassung, Bedeutung der Klage. 
1. Sieht man von der Besonderheit des Geldes und der Inhaberpapiere ab, 

so laBt sich das Ergebnis so zusammenfassen: Jeder Besitzer einer beweglichen 
Sache, der bei seinem Besitzerwerb gutglaubig in bezug auf seine Berechtigung 
zum Besitz gewesen ist, kann bei unfreiwilligem Besitzverlust die Sache von einem 
Bosglaubigen, und wenn der unfreiwillige Verlust ein Abhandenkommen enthalt, 
von jedem Besitzer herausverlangen. Der Beklagte kann die Herausgabe verwei
gern, wenn ihm im Verhaltnis zum friiheren Besitzer ein Recht zum Besitz zusteht, 
sowie beim Abhandenkommen, wenn er gutglaubig ist und ihm der Besitz vor der 
Besitzzeit des anderen abhanden gekommen ist. 

2. Die Ansichten iiber die Bedeutung des § 1007 sind geteilt. Meines Erachtens 
kommt ihm. eine hervorragende Bedeutung zu, wenn er sich auch nicht immer 
praktisch auswirken kann. Er ist tatsachlich in vielen Fallen gegeben, wo der 
Vindikationsanspruch (§ 985) versagt, insbesondere steht er jedem friiheren Besitzer, 
nicht bloB dem Eigentiimer zu, er ist aber auch in vielen Fallen gegeben, wo der 
possessorische Schutz der Besitzentziehungsklage fortfallt (es fehlt z. B. an der ver
botenen Eigenmacht oder die AusschluBfrist ist abgelaufen). Gegeniiber dem Vindi
kationsanspruch hat er den Vorzug, daB er, wenn das Eigentum streitig ist, schneller 
zum Ziel fiihren kann. Auf aile Faile wird er praktisch als subsidiares Hilfsmittel 
mit der Vindikationsklage verbunden werden. 
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Sechstes Kapitel. 

Mehrheiten von Eigenttlmern. 
§ 40. Allgemeines. 
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Mehrere konnen an einer Sache als Eigentiimer in verschiedener Weise 
beteiligt sein. 

1. Miteigentum nach Bruchteilen. Mehreren steht an einer Sache (Grundstiick 
oder Fahrnis) das Eigentum in der Weise zu, daB jeder einen Bruchteil des 
Eigentums als ein fiir sich bestehendes Sachenrecht hat. Der BruchteiI 
ist ein ideeller, d. h. aufVorstellung beruhender Teil. Das Miteigentum nach Bruch
teilen ist vom BGB. im AnschluB an das romische Recht mit einigen Abwandlungen 
ala "Miteigentum" im-technischen Sinn geregelt. Uber dieses unten § 41 I. 

2. Eigentum zur gesamten Hand. Mehrere haben an einer Sache (Grundstiick 
oder Fahrnis) das Eigentum in der Weise gemeinschaftlich, daB ein Gesamteigen
tum entsteht, bei welchem die Mitanteile gebunden und nicht fiir sich 
bestehende Sachenrechte sind. Das Eigentum zur gesamten Hand wurzelt 
im deutschen Recht und ist im BGB. innerhalb der Gemeinschaften zur gesamten 
Hand anerkannt. "Ober dieses unten § 41 II. 

3. Das geteilte Eigentum. Das Eigentum kann auch in der Weise geteilt sein, 
daB jeder Eigentiimer einen gesonderten Komplex von Befugnissen der Totalherr
schaft hat. Man spricht von Obereigentum und Untereigentum. Es spielte 
im mittelalterlichen deutschen Recht eine hervorragende Rolle (Lehnswesen), ist 
aber in moderner Zeit meistens abgeschafft und abgestorben. Das BGB. kennt es 
nicht, es findet sich aber noch gelegentlich in Vorbehaltsmaterien der Landesrechte 
(z. B. bei der Erbpacht vgl. unten § 46). 

Im modernen Reichsrecht kommen Erscheinungen vor, die zwar wirtschaftlich 
ahnlich sind, aber rechtlich nicht als Ober- und Untereigentum aufgefaBt werden 
diirfen (z. B. bei den Heimstiitten, siehe oben § 1 I 30. ~ und unten § 44); ganz ver
fehlt ist es, heute von einem Obereigentum des Staates sprechen zu wollen. 

Die richtige dogmatische Vorstellung bereitet haufig Schwierigkeiten, manche 
Schriftsteller verwerfen es ala ein juristisches Unding. Man erkennt das Wesen von 
Ober- und Untereigentum, wenn man sich klarmacht, daB bier die in der Total
herrschaft enthaltenen Befugnisse geteilt sind. J eder erhalt einen Befugnisanteil 
als Totalherrschaft. Der Unterscbied gegeniiber den beschrankten dinglichen 
Rechten ist der, daB bei diesen der Berechtigte nur ein~ Teilherrschaft innerhalb 
einer fum nicht zustehenden Totalherrschaft hat. Die rechtliche Konsequenz des 
Unterscbiedes zeigt sich klar und deutlich beim Eintritt der Herrenlosigkeit. Wah
rend ein beschranktes dingliches Recht durch die Herrenlosigkeit der Sache nicht 
beriihrt wird, erweitern sich Ober- und Untereigentum bei dem Wegfall eines von 
ihnen als Totalherrschaften zu Volleigentum. 

4. BestandteilBeigentum. Ein besonderes Eigentum an wesentlichen Bestand
teilen einer Sache ist nach dem BGB. unmoglich (vgl. § 93). Das dem deutschen 
Recht bekannte Stockwerkseigentum kann auch nach Landesrecht nicht mehr neu 
begriindet werden (Art. 182 EG., das beim Inkrafttreten des BGB. bestehende ist 
aufrechterhalten worden). 

5. DaB Bog. fiduziariBche Eigentum. Haufig wird jemandem Eigentum nur 
zu bestimmten Zwecken iibertragen, insbesondere ala Sicherheit (Sicherungsiiber
eignung, vgl. unten § 60) oder zur Verwaltung, wobei er vertragsmaBig in ver
schiedener Weise gebunden wird. Uber die rechtliche Natur der fiduziarischen 
Ubereignung besteht ein ungeschlichteter Streit. Viele wollen bei ihr eine Mehrheit 
von Eigentiimern annehmen; dabei sprechen manche von einem "formellen" und 
einem "materiellen" Eigentum, manche geben jedem das Volleigentum, beschran
ken es aber in seinen Wirkungen, so daB das eine Volleigentum (des Fiduziars) 
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gegeniiber jedermann, auBer dem anderen (dem Fiduzianten), wirke, wahrend das 
andere Volleigentum (des Fiduzianten) nur im Verhaltnis zu dem Fiduziar in Be
tracht kame. Meines Erachtens sind aIle Konstruktionen, welche eine Mehrheit 
von Eigentiimern annehmen, abzulehnen. Vielmehr wird bei der fiduziarischen Uber
eignung der Fiduziar Alleineigentiimer, aber der Fiduziant hat im Hinblick auf be
stimmte FaIle, die gewohnheitsrechtlich anerkannt sind, eine Eigentumsanwart
schaft (daher insbesondere ein Aussonderungsrecht im Konkurs des Fiduziars). 

§ 41. Miteigentum nach Bruchteilen und Eigentum zur 
gesamten Hand. 

1. Miteigentum nach Bruchteilen. 
Das BGB. hat es in §§ l008ff. und 741ff. als "Miteigentum" geregelt. Es 

kommt da in Betracht, wo keine Gemeinschaften zur gesamten Hand vorliegen. 
Gesetzllche FaIle aus dem BGB. sind uns aus der Lehre von der Verbindung und 
Vermischung (oben § 32) und yom Schatzfund (oben § 35 lIT) bekannt. 

Jeder Miteigentiimer hat einen Bruchteil als gesondertes Stiick Miteigen
tum. Er hat ihn als ein fiir sich bestehendes Sachenrecht. Freilich rein indivi
dualrechtlich ist das Miteigentum. im modernen Recht nicht ausgestaltet worden, 
vielmehr fordern die Interessen der anderen Miteigentiimer Beachtung, und so er
fahrt es Abwandlungen durch das Gemeinschaftsrecht. 

1. Da jeder Miteigentiimer ein gesondertes Eigentum hat, muB bei Grundst iicken 
jeder Bruchteil fiir jeden Miteigentiimer im Grundbuch eingetragen werden (§ 48 GO.). 

2. Jeder Eigentiimer kann iiber seinen Anteil allein verfiigen (§ 747). 
Jeder kann also seinen Anteil frei verauBern, aufgeben, belasten (soweit dies m5g
lich ist). Bei Grundstiicken bedarf es der Eintragung im Grundbuch. Jeder Anteil 
unterliegt ferner einer besonderen Zwangsvollstreckung. 

Uber die gauze Sache konnen freilich nur aIle gemeinsam verfiigen (§ 747). 
3. Benutzung und Verwaltung. Jedem Miteigentiimer gebiihrt ein entsprechen

der Bruchteil der Friichte, jeder hat ein Gebrauchsrecht, insoweit es die anderen 
nicht beeintrachtigt (§ 743). Die Verwaltung steht iiberhaupt nur allen gemein
schaftlich zu (auBer bei notwendigen MaBnahmen, § 744). 

Eine weitere gemeinschaftliche Farbung erhalt das Miteigentum durch die 
Vorschrift, daB die Art der Verwaltung und Benutzung durch Stimmenmehrheit 
geregelt werden kann, und zwar bindend fiir den Sondernachfolger (§§ 745, 
746). Bei Grundstiicken bedarf es zur Wirkunggegen Sondernachfolger der Ein
tragung im Grundbuch (als Belastung der Anteile, § 1010). 

4. Jeder Miteigentiimer hat die Anspriiche des Eigentiimers in bezug auf 
seinen Anteil sowohl Dritten, wie den anderen Miteigentiimern gegeniiber. Aber 
jeder Miteigentiimer kann auch die Anspriiche aus dem Eigentum in Ansehung 
der ganzen Sache gegen Dritte geltend machen, freilich nur entsprechend wie ein 
Glaubiger des §432 auftreten, also lediglichLeistung an aHeMiteigentiimer oder Hinter
legung fiir aHe fordem, § 1011 (hier bricht wieder der Gemeinschaftsgedanke durch). 

5. Jeder Miteigentiimer kann Aufhebung der Gemeinschaft fordem (§ 749, 
grundsatzliche Naturalteilung, wenn nicht angangig Erlosteilung). Aber Verein
barungen, welche die Aufhebung ausschlieBen, sind (abgesehen von einem wich
tigen Grunde) giiltig und binden den Sondemachfolger (bei Grundstiicken Ein
tragung, § 1010), §§ 750ff. 

6. Da die Miteigentiimer zusammen iiber die gauze Sache verfiigen konnen, 
so konnen sie auch die gauze Sache zugunsten eines Miteigentiimers belasten. 
In diesem Fall ist die gauze Sache belastet, nicht etwa sind es nur die Miteigentums
anteile der nicht begiinstigten Miteigentiimer (§ 1009 I). Es bestehen dann Rechte 
an der eignen Sache. 
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II. Eigentum zur gesamten Hand. 
Es ist anerkannt als AusfluB der Gemeinschaften zur gesamten Hand, welche 

das BGB. kennt, namlich bei der GeselIschaft (§§ 705,718), dem nicht rechtsfahigen 
Verein (§ 54), den ehelichen Giitergemeinschaften, der Miterbengemeinschaft (§§ 2032ff.). 
Alles Eigentum. namlich, welches in diese Gemeinscha.ften gehort, ist Eigentum. 
zur gesamten Hand. 1m Handelsrecht gibt es weitere Formen der Gemeinschaften 
zur gesamten Hand. 

Hier tritt das Gemeinschaftsverhaltnis derarl energisch in den Vorder· 
grund, daB es Anteile als fiir sich bestehende Sachenrechte ausschlieBt. Es entsteht 
ein wahrhaft gemeinschaftliches Eigentum, bei welchem derSchwerpunkt in 
der verbundenen Gemeinschaft der Genossen liegt. Bei den einzelnen Ge
meinschaftsformen ist die Starke der Verbundenheit verschieden ausgepragt. All
gemein laBt sich soviel sagen: 

1. Der Einzelne als solcher hat stets nur einen gebundenen An
teil am Gesamteigentum. Er ist kein fiir sich bestehendes Sachen
recht. Er erscheint als Ausstrahlung des Anteils an der Vermogensgemeinschaft 
im ganzen, muB aber scharf von ihm getrennt werden. 

Daher ist der Anteil als solcher jeder Verfiigung entzogen. Weder 
der einzelne Genosse, noch die Genossen zusammen konnen iiber ihn verfiigen, er 
ist unpfandbar (vgl. §§ 719, 1442, 2033 II). Er kommt auch nicht als Bruchteil 
im Grundbuch zur Erscheinung (§ 48 GO., es wird im Grundbuch das "Rechts
verhaltnis" bemerkt). Dem Anteil stehen keine Eigentumsanspriiche zur Seite: 
Mit ihm ist kein Teilungsanspruch verkniipft. 

Insoweit eine VerauBerung des Anteils am ganzen Vermogen zulassig ist (vgl. 
§ 2033), liegt iIi einer solchen keine VerauBerung des Anteils an den einzelnen Gegen
standen (es bedarf daher z. B. keiner besonderen tThereignung), vielmehr findet 
hier ein kraft Gesetzes eintretendes Einwachsen in den Anteil statt. 

Insoweit ein Teilungsanspruch bei den Vermogensgemeinschaften gegeben ist 
(vgl. §§ 2042ff.), wurzelt dieser in dem Anteil am Vermogensganzen, er geht auf 
Aufhebung der gesamten Gemeinschaft und beeinfluBt nur von hier aus die Anteile 
an den einzelnen Gegenstanden. 

Eigentiimlich ist den Anteilen am Gesamteigentum., daB sie einer fortwahrenden 
Verschiebung unterliegen durch Ausscheiden und Eintreten von Genossen, und daB 
sie ihrem Wert nach negativ sein konnen. 

Die mit dem Anteil verkniipften Berechtigungen ergeben sich aus der Gemein
schaftsordnung. 

2. Die Genossen in ihrer Verbundenheit haben die grundsatz 
liche Zustandigkeit in bezug auf das Gesamteigentum. Sie haben zu
sammen die Verfiigungsmacht iiber die ganze Sache oder einen Bruchteil der Sache. 
Ihnen stehen die Eigentumsanspriiche zu. Sie regeln Verwaltung und Benutzung 
der Sache. - Aber diese grundsatzliche Zustii.ndigkeit kann durch die Gemein
schaftsordnung gesetzlich oder vertragsmaBig durchbrochen sein, namentlich auch 
durch Einzeltechte der Genossen. So kann z. B. einzelnen Genossen eine Macht
befugnis zu Verfiigungen fiir die Gesamtheit gesetzlich oder vertragsmaBig bei
gelegt sein. 

Siebentes Kapitel. 

Das neue Reichssiedlungsrecht. 
§ 42. Einleitnng. 

Schon vor dem Weltkriege wurde die Mehrung des Mittel- und Kleinbesitzes 
durch einige Landesgesetze erstrebt, insbesondere durch die preuBische Ansied
lungs- und Rentengiitergesetzgebung (seit 1886). Infolge des ungliicklichen Krieges 
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wurde der Ruf nach innerer Kolonisation lauter und dringender. Das Programm 
fiir die neue Gesetzgebung wurde in Art. 155 der Reichsverfassung aufgestellt. Es 
befaBt sich auch mit dem W ohnungswesen und der Auflosung der Familienfidei
kommisse, welche dem Landesrecht anbefohlen wird. 

Die neuere Gesetzgebung iiber die Wohnungsmiete und die Pacht (vgl. nament
lich Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung vom 31. Juli 1923) fallt auBerhalb 
des Rahmens des Sachenrechts, da es sich trotz starker Verdinglichung um schuld
rechtliche Verhaltnisse handelt. Die AuflOsung der Familienfideikommisse scheidet 
gleichfalls fiir uns aus, weil sie ganz dem Landesrecht angehort. 

Fiir uns kommen zunachst die beiden Reichsgesetze in Betracht, welche auf 
Grund des Art. 155 ergangen sind: 

1. Das Reichssiedlungsgesetz vom ll. August 1919. 
2. Das Reichsheimstattengesetz vom 10. Mai 1920. 
Das erste Gesetz enthalt allgemeine Vorschriften fiir die Beschaffung von Sied

lungsland und die Besiedlung; eS zeigt starke Eingriffe in das bestehende Eigentum. 
So konnen wir es zweckmaBig hier am SchluB der Lehre vom Eigentum behandeln. 
Das zweite Gesetz aber schafft eine besondere Art der Besiedlung, die Heimstatte. 
Bei ihr liegt ein stark gebundenes Eigentum vor, so daB ihre Einbeziehung in 
den Abschnitt iiber das "Eigentum" angemessen ist. Sie bildet gleichzeitig den pas
senden "Obergang zu dem neuen Abschnitt "Lasten", da wir an dessen Spitze das 
Erbbaurecht stellen, welches der Heimstate wirtschaftlich verwandt ist und gleich
falls zum Siedlungsrecht gebOrt. 

§ 43. LandbesehaHung und Besiedlung im allgemeinen. 

Das Reichsgesetz vom ll. August 1919 (RSG.) wird durch landesrechtliche 
Ausfiihrungsgesetze erganzt (vgl. PreuB. AusfGesetz vom 15. Dezember 1919). 
Reichsgesetzliche Erganzungen bieten die Gesetze vom 7. Juni und 18. August 1923, 
welche hauptBiLchlich zugunsten der aus Polen vertriebenen deutschen Ansiedler 
erlassen worden sind. Siehe noch Ges. iiber das Enteignungsrecht von "Festungs
gemeinden" v. 27. April 1920. 

Die Gesetzgebung bezweckt dreierlei: 1. die Schaffung neuer Ansiedlerstellen 
in der GroBe von selbstandigen Ackernahrungen; 2. eine entsprechende Hebung 
bestehender Kleinbetriebe; 3. die Begriindung von Pacht- und Eigenstellen fUr 
landwirtschaftliche Arbeiter. 

Wir stellen den dritten Punkt zuriick (iiber ihn unten m.) und befassen uns 
nur mit den ersten beiden Punkten. Hier ist allgemein folgendes zu beachten: 

1. FUr die Landbeschaffung, Besiedlung (Ausgabe) kommen die ge
meinnii tzigen Siedlungsunternehm ungen in Betracht (§ 1 RSG.). Die Einzel
staaten haben solche Unternehmungen, soweit sie nicht bestehen, einzurichten; sie 
bestimmen den Umfang der Geschaftsbezirke (Ansiedlerbezirke). Die rechtliche 
Struktur ist freigestellt (z. B. Landgesellschaften in der Form einer G. m. b. H.). 
Hiernach sind gewerbsmaBige Unternehmungen ausgeschaltet, aber es konnen Be
horden und offentliche Anstalten als Siedlungsunternehmungen anerkannt werden 
(in PreuBen die Kulturamter). Die Einzelstaaten haben die Aufsicht, bei welcher 
Vertrauensleute der Siedler zu beteiligen sind. 

2. FUr die Landbeschaffung werden auBerdem durch das Gesetz besondere 
Organisationen geschaffen: Die Landlieferungsverbande (§ 12). Sie miissen in 
denjenigen Ansiedlerbezirken gebildet werden, in denen mehr als 100/ 0 der land
wirtschaftlichen Nutzflache auf ,;groBe" Giiter entfallt; ein groBes Gut ist ein 
Gut, das 100 Hektar oder mehr umfaBt (dies ist in den ostlichen Provinzen PreuBens, 
in der Provinz Sachsen und in Schleswig-Holstein der Fall.) Die Verbande bestehen 
aus den Eigentiimern der groBen Giiter, sie sind juristische Personen des 
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offentIichen Rechts. - Die Landbeschaffung der Landlieferungsverbande ist in 
mannigfacher Weise in den Dienst der Siedlungsunternehmungen gestellt. 

Wir betrachten im folgenden zunachst die Landbeschaffung, alsdann die 
Besiedlung. Bei der Landbeschaffung gehen wir vom Standpunkt des Siedlungs
unternehmens aus, welches ja das Land zum Zweck der Ausgabe erhalten soIl. 

I. Die Landbeschaffung durch das Siedlungsunternehmen. 
Der Landerwerb wird dem Unternehmen durch folgende Vorschriften erleichtert: 
1. Staatsdomanen sind nach Ablauf der Pachtvertrage ibm zum Kauf 

anzubieten, und zwar zum Ertragswert (§ 2 RSG.). Ein privatrechtIicher An
spruch wird hierdurch fiir das Unternehmen nicht begriindet. 

2. In bezug auf Moor- und Odland hat es ein Enteignungrecht (§ 3 RSG.). 
3. Es hat ein Vorkaufsrecht in seinem Bezirk in bezug auf aIle landwirt

schaftIichen Grundstiicke im Umfang von 25 Hektar aufwarts und Teilen von sol
chen Grundstiicken (§§ 4ft. RSG.). - Das Vorkaufsrecht ist ein dingIiches Recht, 
es wird im Grundbuch nicht eingetragen. Es geht allen anderen Vorkaufsrechten 
vor. Fiir das Vorkaufsrecht gelten die Vorschriften des dingIichen Vorkaufsrechts 
des BGB. (siehe unten § 51) mit einigen wichtigen Abwandlungen. Insbesondere ist 
es nicht nur bei einem Kauf gegeben, sondern bei jedem Vertrag, der auf entgeltIiche 
VerauBerung gerichtet ist, ferner auch bei der Zwangsversteigerung (§ 11 RSG.). Es 
kann aber nicht ausgeiibt werden bei VerauBerungen an eine juristische Person des 
offentIichen Rechts, an den Ehegatten und gewisse nahe Verwandte oder Verschwii.
gerte (§ 6 II RSG.). Es wirkt ferner unter bestimmten Voraussetzungen nicht, 
wenn der Erwerber ein friiher enteigneter Berufslandwirt ist (§ 11 a, vgl. Gesetz 
vom 7. Juni 1923, Art. 2 Ziffer 2). - Mit dem Erwerb erloschen die eingetragenen 
Vorkaufsrechte und Vormerkungen auf Auflassung (§ 9 RSG.). 

4. Vertraglicher Erwerb von einem Lieferungsverband oder durch seine Ver
mittlung. Der Landlieferungsverband hat auf Verlangen des Siedlungsunternehmens 
ibm geeignetes Land aus dem Bestand der groBen Giiter zu einem angemessenen 
Preise zu beschaffen (§ 13 RSG.). Die Beschaffung wird entweder so erfiillt, daB der 
Verband dem Unternehmen einen Verkii.ufer stellt oder selbst als Verkaufer eines 
von ibm erworbenen Gutes auftritt. Das Verlangen kann nicht mehr erhoben werden, 
wenn 1/3 des Bestandes der groBen Giiter bereitgestellt oder die landwirtschaftIiche 
Nutzfli\che der groBen Giiter nicht mehr als 10% der gesamten Nutzflache des An
siedlungsbezirkes betragt. - Doch ist die VerpfIichtung der Verbande durch das 
Gesetz vom 7. Juni 1923 dariiber hinaus auf die Bereitstelbmg von im ganzen 40000 
Hektar fiir das Jahr 1923 gesteigert worden zugunsten der aus Polen vertriebenen 
deutschen Ansiedler. 

Der Landlieferungsverband hat gewisse Machtmittel, um sich Land sei es zur 
sofortigen tTberlassung an das Siedlungsunternehmen sei es aufVorrat zu beschaffen. 

a) Er hat ein V or ka ufsrech t an allen groBen Giitern an Stelle des Siedlungs
unternehmens (§ 14 RSG.). Es ist auf Verlangen des letzteren auszuiiben. 

b) Er hat ein Enteignungsrecht bei dringendem Bediirfnis (§§ 15ff. RSG.). 
Uber die Enteignung entscheidet ein AusschuB, der aus einem behordlich bestimmten 
Vorsitzenden und je zwei Vertretern des Verbandes und des Siedlungsunternehmens 
besteht. Als Entschadigung kann auch eine als Reallast einzutragende tilgbare 
Naturalwertrente in Betracht kommen. 

Die Landlieferungsverbande sollen von dem Erwerb von Mustergiitern mogIichst 
absehen. Dagegen sollen sie in erster Linie, und namentlich auch durch Enteignung, 
erwerben Giiter, die wahrend des Krieges von Nichtlandwirten erworben worden sind, 
oder die innerhalb der letzten 20 Jahre mehrfach verauBert worden sind, ferner 
Giiter, die schlecht oder nicht personlich bewirtschaftet werden, und Teile von Giitern, 
die Bauernland waren und in den letzten 30 J ahren aufgekauft worden sind (Riick
gangigmachung des Bauernlegens). 

6* 
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Das Siedlungsunternehmen ist zur Abnahme gegen den Erwerbspreis ver· 
pflichtet, wenn es dem Erwerb zugestimmt hat (sei es durch das Verlangen der Aus
iibung des Vorkaufsrechts oder dm-ch Zustimmung zum Enteignungsverfahren oder 
in sonstiger Weise), vgl. § 18 RSG. 

II. Die Besiedlung. 
1. Die Art der Besiedlung ist den Siedlungsunternehmen freigestellt, die Aus

gabe kann erfolgen zu Eigentum, zu Pacht, als Rentengut, als Heimstatte u. a. 
2. Wiederkarusrecht an der Ansiedlerstelle. Das Siedlungsunternehmen 

hat ein gesetzliches Wiederkaufsrecht an der neuen Ansiedlerstelle (§ 20 RSG.). 
Es ist eine dingliche Belastung des Grundstiicks. Das Wiederkaufsrecht greift Platz, 
wenn der Ansiedler die Stelle ganz oder teilweise verauBert oder aufgibt, oder wenn 
er sie nicht dauernd bewohnt oder bewirtschaftet. Doch gelten auch hier als Aus
nahmen die VerauBerungen an juristische Personen des offentlichen Rechts, an den 
Ehegatten oder nahe Verwandte und Verschwagerte. Das Nahere iiber das Wieder
kaufsrecht soli im Ansiedlungsvertrage festgesetzt werden. Fraglich konnte sein, 
ob das Wiederkaufsrecht auch bei einer Dereliktion des Grundstiicks Platz greift. 
Man wird es bejahen miissen; das ausschlieBliche Aneignungsrecht des Staates 
(§ 928 BGB.) muB insoweit zuriicktreten. - Vgl. unten § 52. 

3. Hinausscbiebung der Besiedlung. a) Wenn das Siedlungsunternehmen ein 
durch Enteignung erworbenes Grundstiick nicht innerhalb von 10 Jahren zu Sied
lungszwecken verwendet, hat der friihere Eigentiimer innerhalb eines Jahres 
ein Wiederkaufsrecht. Es ist eine dingliche Belastung des Grundstiicks, die im 
Grundbuch eingetragen wird. Es sollen die Vorschriften des BGB. §§ 497ff. ent
sprechend gelten (§ 21 RSG.). Vgl. unten § 52. 

b) Hat ein Siedlungsunternehmen oder an seiner Statt ein Landlieferungsverband 
das Vorkaufsrecht ausgeiibt, und wird das Grundstiick nicht innerhalb von 10 J ahren 
zu Siedlungszwecken verwendet, so haben diejenigen, deren eingetragene Vor
kaufsrechte oder Vormerkungen erloschen waren, einen Anspruch gegen das Siedlungs
unternehmen, daB es vor einer anderweiten VerauBerung ihnen zum Kauf angeboten 
wird (§ 9 II RSG.). Vgl. unten § 51. 

III. Die Ansiedlung landwirtschaftlicher Arbeiter. 

1. Landgemeinden und Gutsbezirke konnen verpflichtet werden, Land zur 
Pachtung an landwirtschaftliche Arbeiter auf deren Wunsch zu geben (bis zu 50/ 0 

des Flurlandes). Die Landgemeinden konnen notigenfalls durch Zwangspachtung 
oder Enteignung eingreifen, wobei Abtretung und Aufteilung ganzer Wirtschafts
einheiten ausgeschlossen ist. Das Nahere ist durch die Einzelstaaten zu regeIn 
(§§ 22ff. RSG.). 

2. Bei der Besiedlung von Giitern oder Domanen soli das Siedlungsunter
nehmen die dort ansassigen landwirtschaftlichen Arbeiter auf Wunsch in Eigen
oder Pachtstellen ansiedeIn. Fiir die Arbeiter und Angestellten, die nicht an
gesiedelt werden konnen, ist eine Wohnungsfiirsorge und in gewissem Umfang bei 
Arbeitslosigkeit eine Unterstiitzung durch das Siedlungsunternehmen vorgesehen 
(§ 25a, vgl. Ges. yom 7. 6. 1923 Art II). 

3. Bei der Ansiedlung solI nachbarlicher Zusammenhang mit einer Bevolkerung 
gleichartigen religitisen Bekenntnisses gewahrt werden (§ 25b, vgL Ges. yom 
7.6.1923 Art II). 

§ 44. Die Heimstiitte. 

Der Ursprung der Heimstattenbewegung liegt in Nordamerika (seit 1839 Home
stead-Gesetze), seit 1882 greift sie auf Europa iiber. Der zugrunde liegende Gedanke 
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ist verschieden. Entweder solI mit der Heimstatte eine dem ZugriH der Glaubiger 
entzogene Besitzung geschaffen werden, oder es ist der Siedlungsgedanke ma.B
gebend zur Verbesserung der Bodenkultur. In Nordamerika sind beide Grundgedan
ken durch die Gesetzgebung beachtet worden, in Europa ist in den einen Landem 
(Frankreich, Schweiz) der erste, in den anderen Landem der zweite (Osterreich, 
deutsche Entwiirfe 1890, 1905) ma.Bgebend gewesen. Wahrend des Weltkrieges trat 
in Deutschland die Heimstattenbewegung neu hervor in dem Gedanken an eine 
Fiirsorge fUr die Kriegsteilnehmer und in den Planen fiir neues Siedlungsland. Nach 
der Revolution wurde die Heimstatte unter dem Gesichtspunkt der sozialen Boden
verteilung und Bodennutzung, der Wohnungs- und Heimfiirsorge betrachtet und 
ein Heimstattengesetz verheillen (Art. 155 RV.). 

Das Reichsheimstattengesetz yom 10. 5. 1920 (RHStG.) versucht diese Gedanken 
zu verwirklichen, der Landesgesetzgebung ist fiir den weiteren Ausbau ein erheb
licher Spielraum gelassen. (Vgl. Preu.B. Ges. yom 18.1. 1924.) Wir betrachten im 
folgenden die Grundziige des deutschen Reichsgesetzes. 

T. Begriindung von Heimstatten. 
Es gibt zwei Arten der Begriindung: 
1. Die Ansgabe einer Heimstiitte. Ala Heimstatte konnen ausgegeben werden 

Grundstiicke, die aus einem Einfamilienhause mit Nutzgarten bestehen (W ohnheim
statten), farner landwirtschaftliche oder gartnerische Anwesen, die von einer Fa
milie selbst bewirtschaftetwerden Mnnen (Wirtschaftsheimstatten) § lRHStG. 
Auch Erbbaurechte konnen ala Heimstatten begriindet werden (§ 26 RHStG.)
Ala "Ausgeber"konnen nur in Betracht kommen das Reich, die Lander, die Ge
meinden, Gemeindeverbande. Die oberste Landesbehorde kann auch andere offent
liche Verbande oder gemeinniitzige Untemehmungen ala "Ausgeber" zulassen 
(§ 1 RHStG.). Ala "Heimstatter" kann sich jeder melden, doch sind vorzugs
weise zu beriicksichtigen Kriegsteilnehmer, Witwen der im Kriege Gefallenen und 
kinderreiche Familien (§ 2 RHStG.). 

Die Ausgabe erfolgt durch "Obertragung zu Eigentum, alao durch Auflassung 
und Eintragung. 1m Grundbuch wird au.Berdem die Heimstatteneigenschaft 
und der Ausgeber eingetragen (§ 4 RHStG.). Die Eigenschaft ala Heimstatte 
kann nur zur ausschlie.Blich ersten Rangstelle eingetragen werden (§ 5 RHStG.). 
Au.Berdem wird der Bodenpreis (ohne Baulichkeiten und Verbesserungen) einge
tragen; er ist in dem Kausalvertrage, der der "Obereignung zugrunde liegt, festzu
stellen (Kapital oder Rente) (§ 6 RHStG.). 

Zwecks Landbeschaffung zur Heimstattenausgabe ist die Enteignung zugelassen 
unter den Voraussetzungen, welche fiir die Enteignung von Siedlungsland und von 
Bauland fiir Wohnungen gelten (§ 28 RHStG.). 

2. Die Anftragung zur Heimstatte. Ein Eigentiimer kann sein Grundstiick, 
welches den Anforderungen fiir eine Heimstatte entspricht, einem "Ausgeber" als 
Heimstatte auftragen (§ 25 RHStG.). Dies vollzieht sich durch Eintragung im 
Grundbuch. Notig ist ein Antrag des Eigentiimers und Zustimmung des "Ausgebers". 
Auch hier wird die Heimstatteneigenschaft, der "Ausgeber" und der "Bodenpreis" 
eingetragen. Ala "Ausgeber" kann auch hier nur eingetragen werden, wer die Fahig
keit zu einer richtigen Ausgabe (oben unter 1) hat. DieseAuftragung erinnert an die 
mittelalterlichen Auftragungen zu Lehn oder sonstiger Leibe. 

II. SteBung des Heimstatters nach der Eintragung. 
Der Heimstatter hat Eigentum an der Heimstatte. Allein es ist ein ge

bundenes und belastetes, andererseits ein besonders befriedetes Eigen
tum. Dabei ergreift die Heimstatteneigenschaft auch das Zubehor, illsoweit es dem 
Heimstatter gebOrt (§ 8 RHStG.). 
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1. Der Heimstatter ist gebunden 
a) durch die reichsgesetzlichen Rechte des Ausgebers. Mit diesen Rechten 

erscheint das Grundstiick belastet. Es sind beschriinkte dingliche Rechte an 
fremder Sache (vgl. oben § 40 unter 3). Der Ausgeber hat hiernach 

a) Eine Verfugungshoheit. Jede Teilung, AbverauBerung, jede VergroBerung 
(Vereinigung oder Zuschreibung), jede Belastung bedarf grundsatzlich der Zustim. 
mung des Ausgebers (vgl. §§ 9, 10, 17, 19 RHStG.). Fiir die VollverauBerung be
steht ein Vorkaufsrecht (siehe tJ). Wichtige Besonderheiten gelten fiir Grund pf and. 
rech teo Diese diirfen iiberhaupt nur in der Form von unkiindbaren Tilgungsschulden 
eingetragen werden (§ 17 IT RHStG.). Es kann aber fiir sie eine Verschuldungs
grenze eingetragen werden, dann ist die Zustimmung des Ausgebers innerhalb dieser 
Grenze nicht erforderlich (§ 18 RHStG.). 

tJ) Ein Vorkau/srecht. Es gilt fiir aIle Vertrage, die auf VerauBerung der Heim
statte gerichtet sind (Kauf, Tausch, Schenkungsversprechen), ferner bei einem Ver. 
kauf in der Zwangsvollstreckung (§§ IIf£. RHStG.). Man kann es daher eigentlich 
als Naherrecht bezeichnen. Es ist ausgeschlossen bei einem Verkauf an den Ehe
gatten und nahe Verwandte und Verschwagerte. Es gelten die meisten Vor
schriften des dinglichen Vorkaufsrechts des BGB. Besonderheiten ergeben sich 
namentlich fiir das Entgelt, welches yom Ausgeber zu zahlen ist. Es soll hier als 
Hochstpreis der eingetragene Bodenpreis in Betracht kommen, unter Hinzurechnung 
der Baulichkeiten und Verbesserungen. (Verhinderung der Bodenspekulation!) -
·Wenn der Ausgeber von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch macht, so kann er einfach 
einen Dritten bezeichnen, an den die Heimstatte aufzulassen ist (§ 16 RHStG.). -
Bei einer Dereliktion (§ 928 BGB.) wird es entsprechend anzuwenden sein. 

1') Einen sog. Heimfallsanspruch. Der Ausgeber kann verlangen, daB .ihm 
die Heimstatte iibertragen wird, wenn der Heimstatter sie nicht dauernd selbst 
bewohnt oder bewirtschaftet, oder wenn er grobe MiBwirtsehaft treibt (§§ 12f£. 
RHStG.). Wird der Anspruch ausgeiibt, so hat der Ausgeber grundsatzlich einen 
Kaufpreis zu zahlen, fiir den der gleiche Hochstpreis in Betracht kommt, wie beim 
Vorkaufsrecht. Es handelt sich also um ein Wiederkaufsrecht. Es hat dingliche 
Wirkung entsprechend wie das Vorkaufsrecht (nach der Ausiibung Vormerkungs
wirkung). Auch hier kann der Ausgeber dem Heimstatter einfach einen Dritten zur 
Auflassung iiberweisen (§ 16 RHStG.). - Das Wiederkaufsrecht des Siedlungs
unternehmens gilt hier nicht (§ 34 RHStG.). 

b) Die 0 berste Landes behorde kann weitere dingliche Ge bundenheiten 
und Belastungen anordnen. Sie kann insbesondere alle Verfiigungen iiber das 
Grundstiick von einer behordlichen Genehmigung abhangig machen. Sie kann Vor
kaufsrechte fiir andere Personen begriinden, den Heimfallsanspruch auf weitere 
Falle ausdehnen. Vgl. § 22 RHStG. 

c) Durch Landesgesetz kann auch eine erbrechtliche Gebundenheit des 
Heimstatters herbeigefiihrt werden. Es konnen Vorschriften iiber das Erbrecht er
lassen, insbesondere ein Anerbenrecht begriindet werden (§ 24 RHStG.). Vgl. die 
"Heimstattenfolge" des preuB. Ges. yom 18. 1. 1924 § 13ff. 

2. Der. Heimstatter hat ein besonders befriedetes Eigentum. Wegen "person. 
licher" Schulden ist eine Zwangsvollstreckung in die Heimstatte unzulassig (§ 20 
RHStG.). Wegen dinglicher Schulden (Grundpfandrechtell, Reallasten) ist sie er· 
laubt, soweit sie giiltig bestellt worden sind (vgl. oben 1 a a und 1 b). 

'Ober die Beendigung der Heimstatteneigellschaft siehe unten IV. 

III. Stellung des Ausgebers nach der Eintragung. 

Sie ergibt sich zu einem groBen Teil aus dem, was iiber die Stellung des Heim
statters gesagt ist. Hiernach hat der Ausgeber einen In begriff von Rechten, 
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der als eine einheitliche Belastung der Heimstatte erscheint. Zu erwahnen 
bleibt hiernach noch folgendes: 

1. Der Ausgeber kann den Inbegriff seiner Rechte auf einen anderen iiber
t ragen; aber nur an jemanden, der zur Ausgabe von Heimstatten fahig ist (§ 4 I 
Satz 3 RHStG.). Die oberste Landesbehorde kann die Ubertragbarkeit beschranken 
(§ 22 III RHStG.). 

2. Der Ausgeber, der eine Heimstatte durch Ausiibung des Vorkaufsrechts 
oder des Heimfallsanspruches erworben hat, sie aber innerhalb eines Jahres nicht 
wieder ausgibt, kann von dem Einzelstaat genotigt werden, daB sie dem Staat oder 
einem von diesem bezeichneten Dritten gegen Wertzahlung iibertragen wird. Will 
das Land hiervon keinen Gebrauch machen, so steht das Abnahmerecht dem Reich 
zu. Vgl. § 21 II III RHStG. (Leihezwang I). 

3. Landesgesetzlich konnen dem Ausgeber Pflichten auferlegt werden, auf Ver
langen des Heimstatters die Heimstatte zu erwerben, natiirlich gegen Wertzahlung, 
entsprechend wie beim Heimfallsanspruch. Kommt der Ausgeber dem nicht nach, 
so hat das Land bzw. das Reich ein Eintrittsrecht an Stelle des Ausgebers (vgL § 23 
RHStG.). 

trber die Beendigung der Heimstattereigenschaft siehe unter IV. 

IV. Beendigung der Heimstatte. 

Die Eigenschaft als Heimstatte kann nur mit Zustimmung der obersten Landes
behOrde geloscht werden .. § 21 I RHStG. AuBerdem ist aber zur Loschung eine Be
willigung des Ausgebers (§ 875 BGB.) und, solange der Heimstatter Eigentiimer ist, 
eine Zustimmung des Heimstatters erforderlich. Die Ansicht, daB stets eine Er
klarung des Ausgebers gemaB § 875 BGB. geniige, erscheint nicht zutreffend. Denn 
es handelt sich nicht bloB um eine Belastung des Grundstiicks, sondern urn die Be
griindung einer Eigenschaft des Grundstiicks, die dem Eigentiimer auch bestimmte 
Vorzugsrechte gewahrt. Man wird daher annehmen miissen, daB es im Sinn des Heim
stattengesetzes liegen muB, den § 875 BGB. (vgl. § 4 Satz 2 RHStG.) in verstandiger 
Weise zu erganzen (vgl. auch § 26 der VO. iiber das Erbbaurecht v. 15. 1. 1919). 
Dies ergibt auch deutlich der § 21 II RHStG., der jetzt noch zu erwahnen ist. Geht, 
so heiBt es hier, bei der obersten Landesbehorde ein Antrag auf Zustimmung zur 
Loschung ein, so kann sie innerhalb von drei Monaten verlangen, daB die Heimstatte 
ihr oder einem von ihr bezeichneten Dritten gegen Wertzahlung iibertragen wird. 
Bei Nichtausiibung dieses Rechtes tritt das Reich an ihre Stelle (§ 21 IV RHStG.). 

Wird die Eigenschaft als Heimstatte gelOscht, ohne daB das Land oder das Reich 
von ihren Rechten Gebrauch machen, so hat ein friiher enteigneter Grundbesitzer 
das Wiederkaufsrecht gegen den Ausgeber entsprechend dem Reichssiedlungsgesetz 
(§ 34 II RHStG., hierzu oben § 43 II 3a). 



Vierter Abschnitt. 

Die beschrankten dinglichen Rechte. 
(Belastungen. ) 

Eine Ubersicht iiber die beschrankten dinglichen Rechte ist in der Einleitung 
gegeben (siehe oben § 1 unter I 3). Die folgende Darstellung befaBt sich nur mit 
den Haupttypen des Reichssachenrechts. 

Erstes Kapitel. 

Das Erbbaurecht und gleichgestellte Nutzungsrechtt'. 
§ 45. Das Erbbaurecht. 

I. Allgemeines. 

1. Erbbaurecht ist das verauBerliche und vererbliche Recht an einem Grund
stiick, auf oder unter der Oberflache des Grundstiicks ein Bauwerk zu haben. § 1012 
BGB. und § I der YO. v. 15. 1. 1919. Der genauere Inhalt des Rechts wird uns spater 
beschaftigen (unter III). 

2. Geschichtlich geht das Erbbaurecht auf die romische Superfizies zuriick, 
es weist aber namentlich in seiner modernsten Gestalt erhebliche Unterschiede ihr 
gegeniiber auf. Die Venasser des BGB. glaubten, daB es entsprechend der bisherigen 
Entwicklung nur wenig Verbreitung finden wiirde, und regelten es in §§ 1012-1017 
in einer summarischen Weise. Allein es wurde sehr bald unter Fiihrung der Boden
reformer (DAMAscHKE) fiir eine Gesundung des groBstadtischen Wohnungsbaus 
verwendet. Stadte und manche Staaten gaben Baugrundstiicke zu befristetem 
Erbbaurecht aus, und versuchten so der Bauspekulation entgegenzutreten und 
mittlere und kleinere Eigenhauser fiir den Mittelstand und Arbeiter zu schaffen. 
Dabei zeigte sich freilich die Unzuianglichkeit der gesetzlichen Reglung. Insbeson
dere erwies sich das Erbbaurecht, obschon es sich als ein fast an das Eigentum heran
reichendes dingliches Recht darstellte, als Kreditbasis als vollig unzureichend. 
Reformbestrebungen, welche einsetzten, zeitigten die Veroffentlichung eines Ent
wurfes eines Reichsgesetzes iiber das Erbbaurecht im Reichsanzeiger v. 3. 3. 1918. 
Dieser Entwurf wurde von der Reichsregiernng als Verordnung iiber das Erb
baurecht unter dem 15. Januar 1919 mit Gesetzeskraft verkiindet, welche durch 
das Ubergangsgesetz v. 4. 3.1919 als bindende Rechtsnorm bestatigt worden ist 
(ErbbauV.). Die YO. legt das Hauptgewicht darauf, das Erbbaurecht als eine 
bessere Kreditbasis auszugestalten. Dies ist ihr freilich nur zum Teil gegliickt. 

In bezug auf das Inkrafttreten der YO. ist zu merken, daB fiir Erbbaurechte, 
die am 22. 1. 1919 bestanden, das alte Recht gilt, fiir kiinftige Erbbaurechte dagegen 
die §§ 1012--1017 BGB. aufgehoben und durch die Vorschriften der YO. ersetzt 
worden sind (§ 35 Erbbau V.). 

3. Das Erbbaurecht wird auch von der neuen Reichssiedlungsgesetzgebung be
riicksichtigt. Insbesondere kann ein Erbbaurecht auch als Heimstatte ausgegeben 
werden. Siehe unten III u. V. 
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II. Rechtliche Natur. 

Das Erbbaurecht ist ein hOchst eigentiimliches Recht. 
Es ist zunachst, wie sein Begriff zeigt (oben I 1), eine Belastung des Grund

stiicks, also ein beschranktes dingliches Recht, ein Nutzungsrecht an 
fremder Sache. Die Ansicht, daB beim Erbbaurecht Untereigentum und Ober
eigentum vorliege, ist unhaltbar; insbesondere gilt bei Aufgabe des Eigentums 
§ 928 BGB. (s. dagegen beim geteilten Eigentum oben § 40 unter 3). 

2. Es wird, obschon es ein Recht ist, wie ein Grundstiick behandelt (§ 1017 I 
BGB., § 11 ErbbauV.). Es erscheint also als eine "liegenschaftliche Gerechtigkeit." 

Infolgedessen kann es wie eine Liegenschaft belastet werden, namentlich mit 
Hypotheken und Reallasten; es kann Zubehor, es kann Bestandteile wie ein 
Grundstiick haben, es kann als "Heimstatte" in Betracht kommen (oben I 3). 

3. Es ist stets Personalrecht, nie Realrecht; es steht also einer individuell be
stimmten Person zu (vgl. oben § 1 13c). Es ist aber nie hochstpersonlich, sondern 
verauBerlich und vererblich. Allerdings kann die VerauBerung an die Zu
stimmung des Grundeigentiimers gebunden werden (zur Verhinderung von Speku
lationsverkaufen). Siehe §§ 5ff. ErbbauV. und unter III. 

III. Inhalt. 

1. Der Erbbauberechtigte hat das Recht, ein Ba u wer k auf oder unter dem 
Grundstiick zu "haben". Als "Bauwerk" kommt nicht nur ein Gebaude, sondern 
jede bauliche Anlage in Betracht (Mauer, selbstandige Keller, Denkmal, Brunnen, 
Briicke). Auf einen "Teil" eines Bauwerks (Stockwerk) kann es nicht gerichtet sein 
(§ 1014 BGB. § 1 ErbbauV.). 

Es kann vertraglich auch auf einen Teil des Grundstiicks erstreckt werden (Hof, 
Garten), der fiir das Bauwerk im engsten Sinn nicht erforderlich ist, § 1 II Erbbau V. 
(vgl. § 1013 BGB.). 

In bezug auf das Recht des Erbbauberechtigten am Bauwerk ist 
hervorzuheben: 

a) nach BGB. bestand ein tiefgreifender Unterschied zwischen dem Bauwerk, 
welches der Erbbauberechtigte selbst errichtet hatte, und dem Bauwerk, das er be
reits vorfand. Ersteres stand in seinem Sondereigentum (§ 95) und war richtiger 
Ansicht nach wesentlicher Bestandteil des Erbbaurechts. Letzteres blieb wesent
licher Bestandteil des Grundstiicks und im Eigentum des Grundeigentiimers, der 
Erbbauberechtigte hatte an ihm nur ein Erbbaurecht. Es'ist klar, daB bei der letzt
gedachten Gestaltung sich Konflikte in bezug auf das Bauwerk zwischen den 
Hypothekenglaubigern des Grundstiicks und des Erbbaurechts ergeben muBten; das 
Erbbaurecht erschien nicht als sichere Kreditbasis. 

b) Daher hat die ErbbV. § 12 bestimmt, daB das Bauwerk in jedem Fall 
wesentlicher Bestandteil des Erbbaurechts ist und infolgedessen stets 
im Eigentum des Erbbauberechtigten steht. Ein vorhandenes Bauwerk 
wird daher auch von allen Belastungen des Grundstiicks mit der Entstehung des Erb
baurechts frei. Wahrend des Bestehens des Erbbaurechts kann es somit am Bau
werk nur noch Erbbaurechtshypotheken, aber keine Grundstiickshypotheken mehr 
geben. Hierdurch ist der Realkredit des neuen Erbbaurechts gehoben. 

2. Der Erbbauberechtigte hat ein verauBerliches und verer bliches Recht. 
Allein es braucht ihm nicht fiir die Ewigkeit eingeraumt zu sein. Vielmehr kann es 
als ein befristetes Recht bestellt werden. RegelmaBig geschieht dies auch, urn die 
Bodenspekulation zu verhindern. Die Zeitbestimmungen schwanken zwischen 
60-100 Jahren. - Nach dem BGB. konnten Erbbaurechte auch unter Bedingun
gen begriindet werden. Mit Recht verbietet aber die Erbbau V. § 1 IVeine auf
lOsende Bedingung (z. B. fiir den Fall des Konkurses, der Zahlungssaumnis, der 
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Grundstiicksvernachlassigung) bei Nichtigkeit des Erbbaurechts; em solches in 
der Luft schwebendes Erbbaurecht ist nicht beleihbar. 

3. Der gesetzliche Rahmen des Inhalts des Erbbaurechts kann nach der ErbbV. 
durch besondere Vereinbarungen erweitert werden. Die wichtigsten werden 
in §§ 2ff. Erbbau V. aufgefiihrt. Es gehOren hierher z. B. Abreden, welche die Er
richtung, die Instandhaltung, die Versicherung des Bauwerks, die Tragung von Ab
gaben, die Verpflichtung des Erbbauberechtigten zur Zahlung von Vertragsstrafen 
betreffen, ferner Abreden, welche dem Grundeigentiimer einen "Heimfallsanspruch" 
(s. unten V, 2) oder eine Verfiigungshoheit (Zustimmung zu VerauBerungen und 
Belastungen des Erbbaurechts) einraumen oder dem Erbbauberechtigten ein "Er
neuerungsvorrecht" (siehe unten VII. 3) geben. 

Indem solche Abreden als Inhalt des Erbbaurechts erklart werden, haben 
sie insofern dingliche Wirkungen, als sie eine Gebundenheit des jeweiligen 
Eigentiimers und des jeweiligen Erbbauberechtigten an sie herbeifiihren. Dies be
deutet einen wesentlichen Fortschritt, da bisher solche Abreden nur schuldrechtliche 
Bedeutung unter den VertragschlieBenden hatten und nicht ins Grundbuch ein
getragen werden konnten. 

Als Inhalt des Erbbaurechts sind sie ferner den am Erbbaurecht Berechtigten 
gegeniiber wirksam. 

Diese dingliche Wirkung setzt aber ihre Eintragung im Grundbuch voraus 
(siehe unten IV 1 d). 

IV. Entstehung. 

1. Abgesehen von der Buchersitzung (§ 900 BGB.) entsteht das Erbbaurecht 
durch Rechtsgeschaft gemaB § 873 BGB.: Einigung und Eintragung. Besonder
heiten sind: 

a) Die Einigung bedarf nach der Erbbau V. § 11 keiner Form mehr; nach dem 
BGB. § 1015 war die Form der Auflassung (gleichzeitige Anwesenheit vor dem Grund
buchamt) vorgeschrieben. - Unter einer auflOsenden Bedingung kann das Erbbau
recht nicht mehr bestellt werden (oben III 2). 

b) Die Eintragung erfolgt nach der ErbbauV. § 14 stets auf einem besonderen 
Grundbuchblatt (Erbbaugrundbuch), s.oben § 12 III 2; nach bisherigem Recht 
(§ 7 GO.) wurde nur auf Antrag ein solches angelegt. AuBerdem bedarf es einer 
Eintragung auf dem Grundbuchblatt des Grundstiicks, welches mit dem Erbbaurecht 
belastet wird, wobei auf das Erbbaugrundbuch zur naheren Kennzeichnung Bezug 
zu nehmen ist. 

c) Das Erbbaurecht kann nur zur ausschlieBlich ersten Rangstelle 
bestellt werden, § 10 Erbbau V. Es muB also unter den Lasten des Grundstiicks an 
erster Stelle stehen. Dies ist im Interesse der Beleihbarkeit des Erbbaurechts vor
geschrieben, damit es nicht durch eine Zwangsversteigerung wegen vorgehender 
Lasten erloschen kann. - Ausgenommen sind nur solche Rechte, welche stets gegen 
Dritte wirken (z. B. Uberbaurenten § 914). 

d) Einigung und Eintragung miissen sich auf die besonderen Abreden beziehen, 
damit diese zum Inhalt des Erbbaurechts emporgehoben werden (s. oben III 3). 

2. Dem dinglichen Vertrage geht ein Kausalgeschaft voran, welches regelmaBig 
ein Kauf ist (§ 313 BGB.). Meistens wird als Entgelt ein Erbbauzins verabredet. 
Die ErbbauV. enthalt iiber ihn nahere Bestimmungen (§ 9). Hiernach muB er fiir 
die ganze Erbbauzeit nach Zeit und Hohe im voraus bestimmt sein (im Interesse der 
Kreditgeber des Erbbauberechtigten). Es wird regelmaBig nicht als nur schuldrecht
liche Abrede, sondern durch Einigung und Eintragung als Reallast auf dem Erb
baurecht begriindet. Der Anspruch auf den Erbbauzins muB stets dem jeweiligen 
Grundeigentiimer (als Realrecht) zustehen (somit erstrecken sich auf ihn auch die 
Hypotheken des Grundstiicks). Niemals ist dagegen der Erbbauzins "Inhalt" des 
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Erbbaurechts; denn dies wiirde die Beleihbarkeit des Erbbaurechts hindern, weil 
er alsdann den Kreditgebern des Erbbauberechtigten gegeniiber unbedingt wirken 
wiirde, wahrend er ala Reallast des Erbbaurechts im Range gegeniiber Hypotheken, 
die nur als erstrangige bestellt werden, zuriicktreten kann. 

V. "Obertragung. 
1. Die Ubertragung erfolgt nach der ErbbauV. § II durch formlose Einigung 

und Eintragung (Ausschaltung des § 925); die Eintragung erfolgt im Erbbau
grundbuch (§ 14 Erbbau V.). - Nach BGB. § 1017 II war die Form der Auf
lassung notig. - Eine "Obertragung unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung ist 
nichtig (§ 1017 II BGB. und § II I Satz 2 ErbbauV.). Der schuldrechtliche Vertrag 
bedarf der Form des § 313 BGB. (§ II II ErbbauV.). - Die "Obertragung kann an 
die Zustimmung des Grundeigners gebunden werden (§§ 5ff. ErbbauV. mit gewissen 
Kautelen zugunsten des Erbbauberechtigten). 

2. Ein Anspruch auf "Obertragung des Erbbaurechts kann dem Grundeigentiimer 
vertragsmaBig eingeraumt werden: Heimfallsanspruch. Eine solche Abrede 
gehort zu den Abreden, die als "Inhalt" des Erbba-urechts .in Betracht kamen 
(§ 2 Ziffer 4 Erbbau V., siehe oben III 3). Beim HeimfaIlsanspruch miissen die 
Voraussetzungen genau angegeben sein, unter denen er eintritt. Hii.ufig wird er ffir 
den Fall der Vernachlassigung des Bauwerks oder der Zinssii.umigkeit verabredet. 
Doch kann Zahlungsverzug den Heimfallsanspruch nur begriinden bei einem Ver
zuge mit mindestens zwei Jahresbetragen (§ 9 III ErbbauV.) - Der Heimfalls
anspruch steht zwingend ala Realrecht dem jeweiligen Grundstiickseigentiimer zu 
(§ 3 Erbbau V.). Er kann ferner grundsatzlich nur gegen eine angemessene Entschadi
gung ausgeiibt werden. Doch kann vertraglich Hohe und Zahlungsort, ja sogar der 
AusschluB jeder Vergiitung verabredet und zum "Inhalt" des Erbbaurechts ge
stempelt werden (§ 32 ErbbauV.). Wenn das Erbbaurecht zur Befriedigung des 
Wohnungsbediirfnisses minderbemittelter Bevolkerungskreise bestellt ist, m iissen 
mindestens zwei Drittel des Wertes des Erbbaurechts vergiitet werden (§ 32 II 
ErbbauV.). 

Der Heimfallsanspruch ist also ein vertragliches Wiedererwerbsrecht zugunsten 
des jeweiligen Grundeigners, das sich regelmaBig als ein Wiederkaufsrecht darstellt 
(anders bei der Heimstii.tte, hier besteht ein gesetzliches Wiederkaufsrecht, s. oben 
§ 44 II lay). 

Mit dem "Heimfall" bleibt daher das Erbbaurecht. als Recht an der eignen 
Sache bestehen; dementsprechend bleiben auch die das' Erbbaurecht belastenden 
Grundpfandrechte und Reallasten bestehen, sonst wiirde der Heimfallsanspruch jede 
Beleihbarkeit des Erbbaurechts hindern. Stehen allerdings diese Rechte dem Erb
bauberechtigten selbst zu, so erltischen sie, weil sonst der Erbbauberechtigte durch 
Eintragung hoher Grundschulden den HeimfaIlsanspruch entwerten konnte (§ 33 II 
ErbbauV.). 

Ist ein Erbbaurecht als "Heimstatte" ausgegeben, so ist grundsatzlich der 
Heimfallsanspruch der ErbbauV. und nicht der Heimfallsanspruch des Heim
stattengesetzes maBgebend (§ 26 III RHStG.; umgekehrt ist es bei den Verfiigungs
hoheitsrechten) . 

VI. Belastungen. 
Das Erbbaurecht wird entsprechend wie ein Grundstiick belastet durch Eini

gung und Eintragung (§ 1017 BGB., § II ErbbauV.); nach der ErbbauV. § 14 erfolgt 
die Eintragung im Erbbaugrundbuch. Die wichtigsten Belastungen sind der Erb
bauzins (siebe oben IV, 2) und Hypotheken. 

Im bisherigen Recht war es zweifelhaft, ob Hypotheken von Erbbaurechten als 
miindelsichere Anlage gelten konnten. Die ErbbauV. hat dies reichsrechtlich 



92 Das Erbbaurecht und gleichgestellte Nutzungsrechte. 

dahin geklart, daB miindelsicher sein sollen "Tilgungshypotheken", wenn sie die 
Halite des Wertes des Erbbaurechts nicht iibersteigen und die Tilgungszeit nicht 
kiirzer ist als die Erbbaurechtszeit (§§ 18-20 ErbbauV.). Solche Tilgungshypotheken 
diirfen auch als Anlagewerte fiir Hypothekenbanken und private Versicherungsunter
nehmungen in Betracht kommen (§ 21 ErbbauV.). 

VII. Beendigung. 
1. Griinde_ Das Erbbaurecht endigt 
a} durch rechtsgeschaftliche Aufhebung, und zwar nach den Vor

schriften der beschrankten dinglichen Rechte (§ 875 BGB.). Es ist daher erforderlich 
die Aufgabeerklarung des Erbbauberechtigten und Loschung (gegebenen Falls ist 
auch § 876 BGB. zu beachten). Die ErbbauV. schreibt aber auBerdem die Zustim
mung des Grundeigentiimers als materielles Erfordernis vor (§ 26), da dieser an der 
Aufrechterhaltung ein Interesse haben kann; 

b} durch Zeitablauf; 
c} durch Buch versitzung (§ 901 BGB.); 
d} durch Enteignung. 
Dagegen endigt das Erbbaurecht nicht durch Zwangsversteigerung des Grund

stiicks (§ 25 Erbbau V.), durch Untergang des Bauwerks (§ 1016 BGB., § 13 Erbbau V.), 
ferner nicht durch Vereinigung mit dem Grundstiickseigentum (vgl. oben V, 2 beirn 
Heimfall). - Nicht anwendbar sind auf das Erbbaurecht §§ 927,928 BGB. (vgl. § 11 
ErbbauV.; der richtigen Ansicht nach schon nach bisherigem Recht). - Vgl. auch 
noch § 26 IV RHStG. 

2. Wirkungen_ Mit dem Erloschen des Erbbaurechts werden die Bestand
teile des Erbbaurechts von Rechts wegen Bestandteile des GruI).d
stiicks (§ 12 III ErbbauV.). Der Grundeigentiimer wird daher Eigentiimer 
des Bauwerks. Der Erbbauberechtigte hat kein Wegnahmerecht (§ 34 ErbbauV.). 
Er hat auch im allgemeinen keinen Anspruch auf Wertersatz. 

Eine Ausnahme gibt es nur fiir den Fall der Beendigung durch Zeitablauf 
(oben 1 b). Rier entsteht grundsatzlich eine Entschadigungsforderung des 
Erbbauberechtigten gegen den Grundeigentiimer in bezug auf das Bauwerk (§§ 27ff. 
ErbbauV.). Sie kann freilich durch eine Vereinbarung ausgeschlossen oder ihrer 
Rohe oder Art nach festgesetzt werden, welche auch zum "Inhalt" des Erbbaurechts 
emporgehoben werden kann; nur bei einem Erbbaurecht, das auf minderbemittelte 
Bevolkerungskreise abgestellt ist, muB eine Entschadigung in Rohe von mindestens 
zwei Drittel des Wertes des Bauwerkes gezahlt werden. - Die Entschadigungs
forderung ist eine personliche Forderung, welche aber auch durch eine dingliche Ver
haftung des Grundstiicks gesichert wird; die Verhaftung des Grundstiicks ist eine 
Belastung mit der Rangstelle des Erbbaurechts (§ 28 ErbbauV.). So entsteht ein 
eigenartiges dingliches Recht am Grundstiick. - Es ist ferner bestirnmt, daB sich 
die Hypotheken, Grundschulden, Rentenschuldenriickstande und Reallastenriick
stande auf diese dinglich gesicherte Entschadigungsforderung erstrecken (§ 29 
ErbbauV.). - Der Grundeigentiimer kann dadurch seine Entschadigungspflicht 
abwenden, daB er dem Erbbauberechtigten vor dem Ablauf des Erbbaurechts dessen 
VerHi.ngerung fiir die voraussichtliche Dauer des Erbbaurechts anbietet, die Ableh
nung des Angebots soli Erloschen des Entschadigungsanspruches herbeifiihren 
(§ 27 III ErbbauV.). Die unbestritten herrschende Lehre nimmt an, daB in diesem 
Fall auch die Realberechtigten ihre Rechte an der Entschadigungsforderung ver
lieren. Allein dies kann unmoglich im Sinn des Gesetzes liegen. Man wird vielmehr 
ihre Rechte an der fiir sie aufrechtzuerhaltenden Entschadigungsforderung in Er
weiterung des in § 29 ErbbauV. ausgesprochenen Rechtssatzes danu anerkennen 
miissen, wenn die Entschadigungsforderung mit zum Inhalt des Erbbaurechts ge
horte. 
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3. Erneuerungsvorrecht. Dem Erbbauberechtigten kann aIs "Inhalt des Erb
baurechts" ein Vorrecht eingeraumt sein, das fum nach Ablauf des Erbbaurechts 
einen Anspruch auf Neubestellung eines Erbbaurechts gibt (§ 2 Ziffer 6 ErbbauV.). 
Der Erbbauberechtigte kann dies Vorrecht geltend machen, sobald innerhalb von 
3 Jahren seit dem Ablauf des Erbbaurechts der Grundeigentiimer mit einem Dritten 
einen Vertrag iiber die Bestellung eines Erbbaurechts an dem Grundstiick abge
schlossen hat. Der friihere Erbbauberechtigte kann alsdann den Dritten zuriick
drangen und Bestellung des mit dem Dritten vereinbarten Erbbaurechts ffir sich 
fordern. Das Vorrecht wird ahnlich behandelt wie ein dingliches Vorkaufsrecht 
(§ 31 ErbbauV.). Der Ausdruck "Erneuerungsvorrecht" ist ungenau. 

VIII. Schutz. 

Das Erbbaurecht wird entsprechend wie das Eigentum dinglich geschiitzt 
(§ 1017 II BGB., § II II ErbbauV.). Der Erbbauberechtigte hat daher einen ding
lichen Anspruch gegen den, welcher fum den Besitz des Grundstiicks vorenthalt 
(§§ 985ff.) und einen Anspruch gegen jeden, der ihnin seinem Recht swrt (§ 1004 BGB.). 

§ 46. Gleichgestellte Nutzungsrechte. 

Gewisse vererbliche und verauBerliche Nutzungsrechte an Grundstiicken sind in 
bestimmten Umfang dem Erbbaurecht gleichgestellt. 

1. Die Erbpacht. Es ist das bauerliche Leiheverhaltnis, bei welchem der Bauer 
ein vererbliches und verauBerliches Nutzungsrecht am Grund und Boden gegen 
Zahlung eines Erbpachtzinses erhalt. Es wurzelt seinem Kern nach im deutschen 
Recht. 

a) Das BGB. hat es (mit EinschluB des Biidner- und Hauslerrechts, hier handelt 
es sich urn kleine Stellen) dem Landesrecht iiberlassen (Art. 63 EG. z. BGB.). Doch 
ist vorausgesetzt, daB in dem betreffenden Staat zur Zeit des Inkrafttretens des BGB. 
tatsachlich Erbpachtverhaltnisse bestanden. Dem Landesrecht war bei der Reglung 
freier Spielraum gelassen, doch griff die reichsrechtliche Vorschrift ein, welche den 
§ 1017 BGB. ffir entsprechend anwendbar erk1arte. Die Erbpacht muBte demnach 
aIs liegenschaftliche Gerechtigkeit behandelt werden und ihr Erwerb und Schutz 
sich nach den Vorschriften iiber das Eigentum richten (wie beim Erbbaurecht). -
Gleichzeitig bestimmte die Grundbuchordnung, Art. 84, daB die Erbpacht grund
buchrechtlich entsprechend dem Erbbaurecht geregelt w~rden konnte. 

Die Landesrechte haben in verschiedenem U mfang von dem Vorbehalt Ge brauch 
gemacht. Dabei haben sie die Erbpacht entweder mehr aIs ein Recht am fremden 
Grundstiick (wie das Erbbaurecht) oder mehr aIs Untereigentum aufgefaBt. Be
sondere Bedeutung hat die Erbpacht in Mecklenburg. 

b) Die YO. iiber das Erbbaurecht hat die kiinftigen Erbbaurechte sowohl 
materiellrechtlich wie grundbuchrechtlich neu geregelt (oben § 45). An diesen Aude
rungen sollen auch die Erbpachtrechte entsprechend teilnehmen oder doch teilnehmen 
konnen. Vgl. §§ 36 u. 37 ErbbauV. 

c) Erbpachtrechte konnen (in den Landern, wo sie bestehen) durch die Landes
gesetzgebung die Eigenschaft einer "Heimstatte" erhalten entsprechend dem Erb
baurecht (§ 27 RHStG.). 

2. Abbaurechte nicht bergrechtlicher Mineralien in Gestalt von vererblichen 
und verauBerlichen Rechten an Grundstiicken werden durch Art. 68 EG. z. BGB. der 
landesrechtlichen Reglung iiberlassen. Dabei werden Vorschriften iiber das Erbbau
recht ffir entsprechend anwendbar erklart. Hiermit stand Art. 84 der GBO. in Ein
klang. - Die YO. iiber das Erbbaurecht greift in gleicher Weise ein, wie bei der 
Erbpacht (siehe oben 1 b). - Es gehoren hierher namentlich die sachsischen Kohlen
a b baugerechtigkeiten. 
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3. Auf den Vorbehaltsmaterien kann eine weitere Gleichstellung durch Landes
recht erfolgen. 

Man beachte, daB es liegenschaftliche Gerechtigkeiten gibt, die wie Grundstiicke 
behandelt werden, aber sich nicht ala Nutzungsrechte an Grundstiicken darstellen 
(z. B. Fahr-, Fischerei-, Apothekergerechtigkeiten). Vgl. oben § 12 III 2. 

Zweites Kapitel. 

Die Dienstbarkeiten. 
§ 47. Allgemeines. 

I. Begriff und rechtliche Natur. 

Dienstbarkeit ist das dingliche Recht, das auf unmittelbare aber beschrankte 
N utzung einer Sache gerichtet ist. 

1. Die Nutzung muB eine unmittelbare sein. Daher kann die Dienstbarkeit nur 
zu einem Dulden (z. B. bei einem Wegerecht oder Wohnungsrecht) oder Unterlassen 
(z. B. bei einer Baubeschrankung), aber nicht zu einem Tun (z. B. zur Lieferung von 
Kartoffeln) verpflichten (anders die Reallast, unten § 53). 

2. Die Nutzung muB beschrankt sein. Entweder ihrem Umfang nach: Teil
nutzung (z. B. ein Wegerecht), oder der Dauer nach: Verkniipfung mit der Person 
des Berechtigten (z. B. beim NieBbrauch). Auch beide Beschrankungen konnen vor
handen sein. Anders das Erbbaurecht, das auf volle Nutzung geht und vererblich 
und verauBerlich ist. 

3. Die Dienstbarkeit ist ein dingliches Recht, hierdurch unterscheidet sie sich 
von personlichen Nutzungsrechten (z. B. der Pacht). 

Der Begriff der Dienstbarkeit entstammt dem romischen Recht, das ibn als 
"Servitut" herausgestellt hat. Der einheitliche Begriff hat heute nur theoretischen 
Wert, da fiir die verschiedenen Arten der Dienstbarkeiten durchaus verschiedene 
Rechtssatze gelten. 

II. Arten. 

Das BGB. kennt drei Arten von Dienstbarkeiten. Dabei hat die 2. und 3. Art 
und die 1. und 2. Art manche charakteristische Gemeinsamkeit. 

1. Grunddienstbarkeiten (§ 1018-1029). Sie sind Grundstiickslasten zugunsten 
des jeweiligen Eigentiimers eines anderen Grundstiicks. Es sind die romischen 
"Pradialaervituten". Ober sie in § 48. 

2. Beschriinkte persiinliche Dienstbarkeiten (§ 1091-1093). Es sind Grund
stiickslasten zugunsten einer individuell bestimmten Person: Personalaervitut. 
"Ober sie in § 49. 

3. Der NieBbrauch (§ 1030-1090). Er steht einer individuellen Person zu: 
Personalaervitut. Er ist nicht auf Grundstiicke beschrankt. "Ober ihn in § 50. 

Man merke sich nun: Die 2. und 3. Art haben gemeinsam: Sie sind ala Personal
servituten hochstpersonliche Personalrechte, dagegen sind die Grunddienstbarkeiten 
notwendig Realrechte. 

Die 1. und 2. Art haben gemeinsam, daB sie Grundstiickslasten sind und auf 
eine Teilnutzung gehen. Dagegen ist der NieBbrauch an allen Sachen und an anderen 
Vermogensgegenstanden moglich, er geht ferner auf die Nutzung im ganzen. 

§ 48. Die Grunddienstbarkeiten. 

I. Allgemeines. 

Das BGB. hat die Grunddienstbarkeiten nur durch einige Vorschriften geregelt, 
welche die Grundlinien abgeben. Die Einzelheiten sind im Interesse der Schonung 



Die Grunddienstbarkeiten. 95 

alter 10kaIer Gewohnheiten den Landesrechten iiberlassen. So sind insbesondere 
Wege-, Weide- und Waldgerechtigkeiten eingehend in den Landesgesetzen 
normiert. Auch ist dem Landesrecht die Abl6sung, die Untersagung und Beschran
kung von Dienstbarkeiten gestattet (Art. 113ff. EG. z. BGB.). Es bleiben ferner 
alte Grunddienstbarkeiten in groBerem Umfang dem alten Recht unterworfen 
(Art. 187 EG. z. BGB). 

II. Begriff. 

Er setzt voraus (§§ 1018, 1019): 
1. Ein herrschendes und ein dienendes Grundstiick. Das herrschende Grund

stuck kann nur ein einheitliches Grundstiick sein; ihm dient die Dienstbarkeit, daher 
"Grund"-Dienstbarkeit = Dienstbarkeit fiir ein Grundstiick. Berechtigtes Subjekt 
ist der jeweilige Eigentiimer des herrschenden Grundstiicks (Realrecht). - Das 
dienende Grundstiick ist mit der Dienstbarkeit belastet, es kann auch ein realer 
Teil eines Grundstiicks sein. - Grundstiicksgleiche Rechte (wie Erbbaurechte) 
konnen sowohl herrschendes wie dienendes Grundstiick sein. 

2. Die Grunddienstbarkeit muB einen bestimmten Inhalt haben: 
a) sie muB auf eine Teilnutzung gehen. Diese Teilnutzung kann nur drei

facher Art sein, § 1018 (siehe unten III); 
b) sie muB fiir die Benutzung des herrschenden Grundstiicks Vorteil bieten, 

"praedio utilis" sein, § 1019 (siehe unten III). 
Nicht erforderlich ist, daB die beiden Grundstiicke benachbart sind (Vizinitat). 

III. Inhalt. 

1. Die dreifache Art der Nutzung kann bestehen (§ 1018): 
a) in einem Einwirkungsrecht des Berechtigten (er dad das dienende 

Grundstiick in einzelnen Beziehungen benutzen). Er hat z. B. ein Wegerecht oder 
Weiderecht. Der Eigentiimer des dienenden Grundstiicks muB hier d ulden (pati); 

b) in einem Verbietungsrecht des Berechtigten (er darf verbieten, daB 
gewisse Handlungen auf dem dienenden Grundstiick vorgenommen werden diirfen). 
Er kann z. B. das Verbauen der Aussicht oder das Bauen iiberhaupt oder in 
bestimmter Art verbieten. Der Eigentiimer des dienenden Grundstiicks muB hier 
unterlassen (non facere); 

c) in dem AusschluB einer Befugnis, die sich kraft Nachbarrechts an sich 
aus dem Eigentum des dienenden Grundstiicks ergibt. Es werden z. B. an sich zu
lassige Immissionen aus dem dienenden Grundstiick ausgeschlossen, oder es wird 
das Verbietungsrecht des dienenden Grundstiicks gegeniiber an sich unzulassigen 
Immissionen aus dem herrschenden Grundstiick ausgeschlossen (vgl. § 906 und 
oben § 24). 

2. Die Grunddienstbarkeit kann somit nur auf ein Dulden oder ein Unterlassen 
nicht dagegen auf ein Tun (facere) des Eigentiimers des dienenden Grundstiicks 
gerichtet sein. Moglich ist aber, daB der N e beninhalt der Grunddienstbarkeit 
in einem Tu n besteht (Erweiterung der romischen servitus oneris ferendi). 

a) Wenn zur Ausiibung der Grunddienstbarkeit eine Anlage auf dem belasteten 
Grundstiick gehort, so kann deren Unterhaltung dem Eigentiimer des dienenden 
Grundstiicks durch Vereinbarung auferlegt werden (§ 1021). Beispiel: Wasser
leitungsrecht in den Nachbargraben: Unterhaltung des Grabens. 

b) Gesetzlich besteht im Zweifel eine Unterhaltspflicht, wenn die Grunddienst
barkeit in dem Recht besteht, eine bauliche Anlage auf einer baulichen Anlage des 
Nachbargrundstiicks zu halten (§ 1022). Beispiel: Wasserleitung auf einem Pfeiler: 
Unterhaltung des Pfeilers. 
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Diese Unterhaltspflichten sind reallastahnliche Pflichten, sie sind aber unselb
standig und gehOren zum Inhalt der Dienstbarkeit. 

3. Die Grunddienstbarkeit muB fUr die Benutzung des herrschenden Grund
stiicks einen Vorteil bieten (§ 1019). 

Der Vorleil muB also dem Grundstiick als solchem zugute kommen, und nicht 
bloB den individuellen Neigungen des einen oder andern Grundeigentiimers. Dabei 
entscheidet der gesamte Charakter des herrschenden Grundstiicks. Es geniigt ferner 
ein idealer oder asthetischer Vorleil. Beispiele: Fiir ein Villengrundstiick bietet 
Vorleil die Belastung des Nachbargrundstiicks mit dem Recht, daselbst Tennis 
spielen, spazieren gehen, Obst pfliicken zu diirfen. FUr ein Fabrikgrundstiick bietet 
Vorteil z. B. die Benutzung des Nachbargrundstiicks zur Gewinnung von Boden
bestandteilen, oder der AusschluB eines Konkurrenzbetriebes auf dem Nachbar
grundstiick. - Der Vorteil des herrschenden Grundstiicks entscheidet auch iiber 
den Umfang (das MaB) der Grunddienstbarkeit, bei ungemessenem Umfang kommt 
das jeweilige Bediirfnis des herrschenden Grundstiicks nach MaBgabe seines Charak
ters zur Zeit der Bestellung der Dienstbarkeit in Betracht. 

Bei einem VerstoB gegen diese Vorschriften ist die Grunddienstbarkeit nichtig 
oder gemaB § 139 teilweise nichtig. 

IV. Begriind ung. 

1. Zur rechtsgeschaftlichen Bestellung ist erforderlich Einigung und Eintragung 
(§ 873). - Es ist auBerdem die Bestellung einer Eigentiimergrunddienstbarkeit 
nach Analogie des § 1196 moglich (abweichend die herrschende Lehre). - Landes
rechtlich istdie Begriindung kulturschadlicher Grunddienstbarkeiten vielfach ver
boten (Forstrecht, Jagdrecht, Weiderecht). 

2. Durch Ersitzung nur gemaB § 900 (Buchersitzung). 
3. Grunddienstbarkeiten, die zur Zeit des Inkrafttretens des BGB. bestanden, 

wurden dem Eintragungszwang nicht unterworfen (Art. 187 EG. z. BGB.). Es gibt 
infolgedessen auch heute noch viele unsichtbare Grunddienstbarkeiten, die selbst 
einem gutglaubigen Erwerber des belasteten Grundstiicks gegeniiber erhalten bleiben. 

V. Ausiibung. 

Der Berechtigte muB bei Ausiibung der Dienstbarkeit das Interesse des Eigen
tiimers des belasteten Grundstiicks tunlichst schonen (suo jure civiliter uti), 
§ 1020. Hier enthalten die Landesgeseteze vielfache Einzelheiten (s. B. bei Weide
rechten: Hiitungsvorschriften). 

In Zusammenhang hiermit steht § 1023, welcher dem Verpflichteten unter be
stimmten Voraussetzungen ein Verlegungsrecht gewahrt. - Auch bei Veranderungen 
der Grundstiicke durch Teilungen wird auf die beiderseitigen Interessen gebiihrend 
Riicksicht genommen (vgl. §§ 1025, 1026). 

VI. Beendigung. 

Grunddienstbarkeiten erlOschen vor allem durch rechtsgeschaftliche Aufhebung 
(§§ 875, 876), durch Buchversitzung (§ 901), durch eine hemmende Anlage sogar trotz 
Eintrag im Grundbuch (Naheres in § 1028), durch Zwangsversteigerung des dienenden 
Grundstiicks, durch Enteignung, durch "Ablosung" nach MaBgabe der Landes
gesetze (Art. 113 EG. z. BGB.). 

VII. Schutz. 

1. Der Berechtigte hat einen dinglichen Anspruch gegen Storungen entsprechend 
dem Eigentumsfreiheitsanspruch (§ 1004), § 1027. - Schadensersatz und Herausgabe 
von Nutzungen richten sich nach allgemeinen Grundsatzen. 
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2. Der Grundstiicksbesitzer genieBt ffir eine eingetragene Grunddienstbarkeit 
Besitzschntz (§ 1029). 

Vorausgesetzt ist, daB die Dienstbarkeit innerhalb eines Jahres vor der Storung 
wenigstens einmal a usgeii bt worden ist. 

Der Grundbesitzer hat hiernach als Grunddienstbarkeitsbesitzer im Fall 
einer Beeintrachtigung der Dienstbarkeit aIle Rechte entsprechend wie ein Sach
besitzer, er hat also die Gewaltrechte, den Besitzstorungs- und den Besitzentziehungs
anspruch. 

Es handelt sich somit um die Anerkennung eines Rechtsbesitzes (oben 
§ 10); man muB dabei beachten, daB der Schutz dem bloBen Besitzer des Grund
stiicks zugute kommt, und daB die Grunddienstbarkeit nur eingetragen sein muB, 
aber nicht zu Recht zu bestehen braucht. 

§ 49. Die beschrankten personliehen Dienstbarkeiten. 

I. Allgemeines. 

1. Es handelt sich um die Belastung eines Grundstiicks entsprechend wie bei 
der Grunddienstbarkeit, nur muB die Berechtigung mit einer bestimmten 
Person verkniipft sein (§ 1091). Auch die beschrankten personlichen Dienst
barkeiten gehen also auf eine Teilnutzung, die dreifacher Art sein kann (vgl. oben 
§ 48 IIIl). 

Sie finden sich nicht so selten, wie mitunter angenommen wird, insbesondere 
begegnen sie als Dienstbarkeiten zugunsten einer Gemeinde, oder des Fiskus oder 
einer Aktiengesellschaft. 

2. Es gelten die Rechtssatze iiber Grunddienstbarkeiten (§ 1090 II) mit folgen
den Besonderheiten: 

a} Die Dienstbarkeit braucht ihrer Art nach dem Berechtigten keinen Vorteil zu 
bieten (§ 1019 list nicht entsprechend anwendbar). Auch der Umfang richtet sich 
nur im Zweifel nach dem personlichen Bediirfnis des Berechtigten (§ 1091). 

b) Sie ist uniibertragbar; sie kann jedoch derAusiibungnacheinemanderen 
iiberlassen werden, aber nur, wenn die tJberlassung vom Eigentiimer gestattet ist 
(§ 1092). 

c) Sie ist un verer blich (§§ 1091, 1061); sie erlischt also wie der NieBbrauch 
notwendig mit dem Tode des Berechtigten oder dem Untergang der juristischen 
Person. 

II. Das Wohnungsrecht (§ 1093). 

Das BGB. hat eine Art der beschrankten personlichen Dienstbarkeiten beson
ders geregelt: das sog. Wohnungsrecht. Es ist auf die ausschlieBliche Benutzung 
eines Gebaudes oder Gebaudeteils als Wohnung gerichtet. Es findet sich bei bauer
lichen Gutsiiberlassungen. 

1. Es werden teilweise die Vorschriften iiber den NieBbranch ffir anwendbar 
erklart § 1093 I Satz 2. - Vom NieBbrauch unterscheidet es sich dadurch, daB es 
lediglich auf ein personJiches Wohnen abgestellt ist, wahrend de~ NieBbrauch aIle 
Nutzungen gewahrt, insbesondere auch die Moglichkeit der Vermietung und Ver
pachtung. - Entsprechend dem NieBbrauch gibt das Wohnungsrecht ein Recht 
auf Sachbesitz (§ 1036 I), es wird ferner ein gesetzliches SchuldverhiiJtnis zwischen 
dem Grundeigentiimer und Wohnungsberechtigten begriindet, aus dem sich ins
besondere Erhaltungspflichten und Anspriiche wegen Verwendungen ergeben. 

2. 1m iibrigen gelten die Vorschriften iiber die personlichen Dienstbarkeiten 
(also Z. B. § 1092 Satz 2 und nicht § 1059 Satz 2). Doch kann der Berechtigte seine 
Familie und seine Bedienung aufnehmen (§ 1093 II; geringe Abweichung von 
§ 1091). 

v. Gierke, Sachenrecht. 7 
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§ 50. Der Nie8brauch. 

I. Begriff. 

1. Der NieBbrauch ist eine personliche Dienstbarkeit, welche das Recht auf 
die gesamten Nutzungen eines Vermogensgegenstandes gewii.hrt. 

Ala Vermogensgegenstande kommen in Betraoht Saohen (Fahrnis und Grund
stucke) und Rechte. Bei dem NieBbrauch an Sachen ergibt sich ein durchgreifender 
Unterschied zwischen nicht verbrauchbaren und verbrauchbaren Saohen. Besonder
heiten weist auch der "NieBbrauch an einem Vermogen" (genauer: NieBbrauch 
an den einzelnen Gegenstanden eines Vermogens) auf. 

Hiernaoh unterscheiden wir und behandeln unter III. den NieBbrauch an einer 
nicht verbrauchbaren Sache, unter IV. den NieBbrauch an verbrauchbaren Sachen, 
unter V. den NieBbrauch an Rechten, unter VI. den NieBbrauch an einem Ver
mogen. 

2. Nicht unter den Begriff des NieBbrauchs fMlt die "Nutznie8ung" des Familien
rechts (insbesondere die ehemii.nnliche und elterliche NutznieBung). Doch werden 
manche Satze des NieBbrauchs hier entsprechend angewendet. Das Nahere gehort 
in das Familienrecht (vgl. oben § 1 I 2). 

II. Bedeutung im Wirtschaftsleben. 

Die Bedeutung des NieBbrauchs ist nicht sehr groB. Er findet sich in einer 
dreif achen Anwendung: 

1) Es begegnet ein NieBbrauch zu Versorgungszwecken (Versorgungs
nieBbrauch. Er beruht regelmaBig auf einer letztwilligen Anordnung und er
scheint als NieBbrauch an einem Vermogen (Sondervermogen: NachlaB). Nament
lich: der Ehemann setzt die Kinder ala Erben ein und vermacht der Ehefrau den 
NieBbrauch am NaohlaB. Doch wird dies in neuerer Zeit erheblich zuruckgedrangt 
durch das Institut der Vorerbschaft (§§ 2100ff.). 

2) Es findet sich bei bii.uerlichen Gutsubergaben ein bei der Eigentumsuber
tragung vorbehaltener NieBbrauch. Er ist dann ein NieBbrauch an einem Grund
stuck. - Doch sind die besonderen Formen des Bauernrechts (Altenteilsvertrage) 
sehr viel haufiger. 

3) Es findet sich der NieBbrauch zur Sicherung einer Forderung (Sicherungs
nieBbrauch). Dies ist der haufigste Fall. Er hat sich im groBstii.dtischen Kredit
wesen Bahn gebrochen. Der Kreditgeber eines Hauseigentumers laBt sich ala Sicher
heit einen NieBbrauch an dem Haus bestellen und erhalt so unmittelbar die Miets
gelder ala Nutzungen. Oft wird dem Kreditgeber gleichzeitig eine Hypothek bestellt, 
wobei Anrechnung der Mietszinsen auf die Hypothekenforderung und Beendigung 
des NieBbrauchs beim ErlOschen der Hypothekenforderung verabredet wird. Diese 
Verquickung von NieBbrauch und Hypothek dient als Ersatz des antichretischen 
Grundstuckspfandes, doch ist infolge der hochstpersonlichen Natur des NieBbrauchs 
(Oberlassung nur der Ausubung nach, Beendigung durch den Tod) der Ersatz nur 
unvollkommen. Vgl. noch unten § 55 III 4. 

III. Der NieBbrauch an einer nicht verbrauchbaren Sache. 

1. Entstehung. 
Zu unterscheiden sind Grur.dstucke und bewEgliche Sachen. 
a) Bei Grundstucken kommt in Betracht 
a) die rechtsgeschii.ftliche Begrundung durch Einigung und Eintragung (§ 873, 

beachte auch § 892). Der Erwerber erlangt auch den NieBbrauch am Zubehor ent
sprechend § 926 (§ 1031); 

{J) die Buchersitzung (§ 900). 



Der NieBbrauch. 99 

Moglich ist auch Entstehung kraft Surrogation (§ 1075, ohne Einigung und 
Eintragung). 

b) Bei beweglichen Sac hen kommt in Betracht: 
a) die rechtsgeschiiftliche Begriindung durch Einigung und Ubergabe. An Stelle 

der Ubergabe reichen die gleichen Ersatzmittel aus wie bei dem Eigentumserwerb 
(§ 1032). 

Der Erwerb vom Nichteigentiimer vollzieht sich entsprechend wie der Eigen-
tumserwerb (§ 1032 Satz 2). 

P) Die Ersitzung durch zehnjiihrigen gutglaubigen NieBbrauchsbesitz (§ 1033). 
Moglich ist auch hier die Entstehung kraft Surrogation gemaB § 1075. 
2. Das Herrschaftsrecht des NieBbrauchers. 
Der NieBbraucher hat ein Herrschaftsrecht an der Sache, das einen bestimmten 

InhaIt hat. Er hat: 
a) ein Recht auf Sachbesitz (§ 1038). Der Besitz soll ihm die Gewinnung 

von Nutzungen ermoglichen. Dieses Recht wirkt jedem gegeniiber; 
b) er hat ein Nutzungsrecht. Dieses erstreckt sich auf die gesamten 

Nutzungen, also die natiirlichen und juristischen Friichte und die sonstigen Ge
brauchsvorteile der Sache (§ 100) und ihrer Bestandteile. Nur einzelne Nutzungen 
kon,nen bei der Bestellung ausgenommen werden (§ 1030 II). 

Zu den Nutzungen gehoren z. B. die Mietzinsen, das Recht, die Sache zu ver
mieten, die natiirlichen Sachfriichte, nicht dagegen der Schatz (§ 1040) und das 
Bezugsrecht einer Aktie. 

Der NieBbraucher erwirbt das Eigentum an den natiirlichen Sachfriichten mit 
der Trennung, auch an den "ObermaB- und Raubfriichten (§ 954); doch "gebiihren" 
ihm die letzteren nicht, und er schuldet Ersatz (vgl. § 1039). 

c) Er hat das Recht, tatsachlich auf die Sache einzuwirken, doch muB er 
die wirtschaftliche Bestimmung der Sache aufrechterhalten (§ 1036 II) und dan 
die Sache nicht umgestalten oder wesentlich verandern (§ 1037). Vgl. auch § 1038. 

Dagegen hat der NieBbraucher kein Verfiigungsrecht (DispositionsnieBbrauch), 
doch kann es rechtsgeschiiftlich neben dem NieBbrauch besonders eingeraumt sein, 
und gesetzhch steht dem NieBbraucher eines Grundstiicks nebst Inventar eine 
Verfiigungsmacht iiber die einzelnen Inventaistiicke zu (§ 1048). 

3. Das gesetzliche Schuldverhiltnis zwischen NieBbraucher und Eigentiimer. 
a) Aus dem gesetzlichen Schuldverhiiltnis erwachsen Pflichten und Anspriiche. 

- Die Pflichten betreffen die Erhaltung der Sache (einschlieBlich del.' Vezsicherung 
vgl. §§ 1041-1046), die Bestreitung der sog. Ertragslasten (§ 1047), die Sicherheits
leistung und Sequestration (§§ 1051-1054), die Riickgabe der Sache nach Beendi
gung des NieBbrauchs (§ 1055). Jede schuldhafte Verletzung der Pflichten erzeugt 
eine Schadensersatzpflicht des NieBbrauchers; fiir die gewohnliche Abnutzung ist 
er nicht verantwortlich (§ 1050); fiir UbermaB- und Raubfriichte schuldet er auch 
ohne Verschulden Wertersatz nach Beendigung des NieBbrauchs und muB dafiir 
Sicherheit leisten (§ 1039). - Die Anspriiche des NieBbrauchers betreffen Verwen
dungen auf die Sache nach den Grundsatzen der Geschii.ftsfiihrung ohne Auf trag, 
auch hat er bei einer Einrichtung ein Wegnahmel"Elcht (§ 1049). 

b) Das Schuldverhaltnis besteht zwischen dem NieBbraucher und Eigen
t ii mer. N ormalerweise ist der Eigentiimer gleichzeitig der "Besteller." Allein 
beide brauchen sich nicht zu decken, so wenn der NieBbrauch durch einen Gut
glaubigen vom Nichteigentiimer erworben ist oder wenn spater ein Eigentiimer -
Besteller sein Eigentum an einen Dritten iibertragt. Zum Schutz des NieBbrauchers 
ist daher bestimmt, daB ihm gegeniiber der Besteller als Eigentiimer "gilt" (§ 1058); 
daher befreit ihn z. B. die Riickgabe an den Besteller. 

c) Die gesetzlichen Pflichten und Anspriiche des NieBbrauchers konnen ver
traglich (bei Grundstiicken durch Einigung und Eintragung) abgeandert oder auf

';* 
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gehoben werden, insoweit sie nicht dem NieBbrauch als unbedingt wesentlich er
scheinen. 

4. tJbertragung. Der NieBbrauch ist unbedingt uniibertragbar. Dagegen kann 
die "Ausiibung des NieBbrauchs" einem anderen iiberlassen werden (§ 1059). Es 
besteht dann das Nutzungsrecht des Erwerbers nur so lange, als der NieBbrauch 
besteht, denn die Substanz des Rechtes ist beim NieBbraucher geblieben. Nach der 
herrschenden Lehre erhiUt der Erwerber damit ein obligatorisches Recht, das aber 
durch den Besitz eine gewisse dingliche Kraft erhalt. - Handelt es sich urn die 
"Oberlassung eines NieBbrauchgrundstiicks an einen Mieter oder Pachter, so tritt 
bei Beendigung des NieBbrauches der Eigentiimer in dies Miet- und Pachtverhaltnis 
ein (vgl. § 1056). 

5. Beendigung. Der NieBbrauch wird aus verschiedenem Grunde beendet; 
insbesondere notwendig durch den Tod des NieBbrauchers (1061, ist eine juristische 
Person NieBbraucher, so erlischt er mit ihrem Untergang), durch rechtsgeschaftliche 
Aufhebung (vgl. §§ lO62, 1064), durch Vereinigung des Eigentums und des NieB
brauchs in einer Person bei beweglichen Sachen (doch wird er auch hier unter ge
wissen Voraussetzungen aufrechterhalten, vgl. § lO63; bei Grundstiicken erhalt er 
sich stets § 889), durch Untergang der Sache, durch Buchversitzung (§ 901). 

6. Schutz. 
a) Der NieBbraucher hat einen dinglichen Schutz, welcher dem Eigentumsschutz 

entspricht (§ 1065, vgl. oben § 36ff.). Er hat also den Herausgabeanspruch gegen 
einen Besitzer entsprechend §§ 985ff. (einschlieBlich Nutzungen und Schadensersatz), 
sowie den negatorischen Anspruch aus § lO04 bei bloBen Storungenin seinem Nutzungs
recht, und den Abholungsanspruch des § 1005. Beim FahrnisnieBbrauch gelten die 
Vermutungen des Fahrnisbesitzes (siehe oben § 38 II). 

b) Der NieBbraucher, der den Besitz erlangt hat, hat den Besitzschutz. 
7. Moglich ist ein NieBbrauch an einem Bruchteil der Sache, insbesondere 

einem Miteigentumsanteil, siehe § 1066. 

IV. Der NieBbrauch an einer verbrauchbaren Sache. 

Wird ein NieBbrauch an verbrauchbaren Sachen (vgl. § 92 BGB.) bestellt, 
so geht das Eigentumauf den NieBbraucher iiber. Er ist bei Beendigung des 
"NieBbrauchs" (z. B. Tod des Bestellers) ZUlli Wertersatz verpflichtet, und zwar 
nach dem Wert zur Zeit der Bestellung. Hier entsteht ein SchuldverhaItnis nur 
zwischen NieBbraucher und Besteller. Es handelt sich in Wahrheit nicht urn 
einen richtigen NieBbrauch, sondern urn einen "uneigentlichen" NieBbrauch. -
- ZweckmaBiger wiirde es sein, wenn der NieBbraucher nicht das Eigentum, sondern 
nur ein freies Verfiigungsrecht erhielte (so bei der "NutznieBung" des Ehemanns an 
verbrauchbaren Sachen des eingebrachten Gutes, vgl. § 1346 Ziffer 1). 

V. Der NieBbrauch an Rechten. 

1. Allgemeines. Als Gegenstand des NieBbrauchs kann auch ein Recht in Be
tracht kommen (§ 1068). Es entsteht dann ein "Recht an einem Recht". Uber die 
Konstruktion herrscht Streit. Am einfachsten und natiirlichsten ist m. E. die Auf
fassung, daB auch hier ein dingliches Recht vorhanden ist, welches eine Teilherrschaft 
an dem Recht selbst gewahrt, indem dieses als unkorperlicher Gegenstand vorgestellt 
wird. Diese Teilherrschaft muB nach MaBgabe der Art und des Inhalts des Rechts ihre 
verschiedene Farbung erhalten. - Praktisch begegnet ein NieBbrauch an einem 
einzelnen Recht selten, doch ist zu beachten, daB er in dem VermogensnieBbrauch 
enthalten ist (vgl. unten VI.). 

Gegenstand eines NieBbrauchs kann lediglich ein ii bertrag bares Recht sein 
(§ lO69 II). Es sollen fUr den RechtsnieBbrauch die Vorschriften iiber den SachnieB-
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brauch entsprechend gelten, doch ergeben sich eine Reihe von Besonderheiten 
(§ 1068 II). Hervorzuheben ist, daB der Bestellungsvertrag sich nach den Grund
satzen der Dbertragung des Rechtes richtet (§ 1069 I, bei einer gewohnlichen For
derung genugt also formloser Vertrag, bei Rechten an Grundstucken bedarf es der 
Einigung und Eintragung). Es ist ferner die rechtsgeschaftliche Aufhebung oder 
Anderung des Rechtes an die Zustimmung des NieBbrauchers gebunden (§ 1071, 
der Berechtigte kann somit den Untergang des NieBbrauchsobjekts nicht allein 
her beifiihren). 

2. NieBbrauch an Forderungen. Gewisse Sonderregeln sind fiir den Forderungs
nieBbrauch aufgestellt. Sie gelten fiir aile Forderungen, auch die durch Pfandrecht 
und Hypothek gesicherten Forderungen, wobei diese akzessorischen Pfandrechte 
von dem NieBbrauch der Forderung mit ergriffen werden. Sie sollen aber auch An
wendung finden auf den NieBbrauch an Grundschulden und Rentenschulden (§ 1080). 
Zu unterscheiden sind unverzinsliche und verzinsliche Forderungen: 

a) bei unverzinslichen Forderungen hat der NieBbraucher ein selbstandiges Ver
brauchsrecht: Er kann allein einziehen und kiindigen (§ 1074). Wird dem NieB
braucher geleistet, so erwirbt kraft Surrogation der Glaubiger den geleisteten Gegen
stand, der NieBbraucher den NieBbrauch an ihm. Nur verbrauchbare Sachen werden 
Eigentum des NieBbrauchers nach den Grundsatzen des uneigentlichen NieBbrauchs, 
so daB er Wertersatz schuldet (§ 1075); 

b) bei einer verzinslichen Forderung stehen die Zinsanspruche ohne weiteres 
dem NieBbraucher allein zu und die Zinsen gehoren ihm allein. Das Kapital aber 
wird einer gemeinsamen Bindung unterworfen. Der Schuldner kallll es nur gemein
schaftlich an Glaubiger und NieBbraucher leisten und ihnen gemeinschaftlich kun
digen. Entsprechend kann jeder von beiden diese Leistung an beide fordern, und 
sie konnen nur gemeinschaftlich kiindigen (§ 1077). - Das eingezogene Kapital soli 
dann wieder verzinslich angelegt und an der so begriindeten Forderung dem NieB
braucher neu der NieBbrauch bestellt werden (§ 1079). 

3. NieBbrauch an Wertpapieren. An dem Recht aus einem Rectapapier wird der 
NieBbrauch bestellt durch Einigung und Ubergabe des Papiers (§ 1069), an einem 
Orderpapier entsteht der NieBbrauch durch Einigung und Ubergabe des indossierten 
Papiers. Fiir Inhaberpapiere und Orderpapiere mit Blankoindossement enthalt 
das BGB. Sondernormen in §§ 1081-1084. Der NieBbrauch entsteht durch Einigung 
und Ubergabe des Papiers, aber als Ubergabeersatz gibt es auch die Einraumung 
des Mitbesitzes. Dem NieBbraucher fallen die Zinsen und Dividenden zu, daher 
kallll er den Alleinbesitz der Zins- und Dividendenscheme verlangen. Dagegen 
steht der Besitz an dem Stammpapier und dem Erneuerungsschein nur dem Eigen
turner und NieBbraucher gemeinschaftlich zu. 

VI. Der NieBbrauch an einem Vermogen. 
Das BGB. kennt einen "NieBbrauch an einem Vermogen". Allein es ist nur ein 

Anlauf zu der richtigen Erkenntnis des Vermogens als Einheit, denn das Gesetz 
versichert uns sofort (§ 1085), daB es sich dabei grundsatzlich nur urn einen NieB
brauch an den einzelnen Gegenstanden des Vermogens handelt. Infolgedessen 
bedarf es bei der Bestellung des VermogensnieBbrauchs der Umstandlichkeit, daB 
der NieBbrauch an jedem einzelnen Gegenstand besonders bestellt werden muB (an 
der Fahrnis durch Einigung und Ubergabe, an den Grundstucken durch Einigung 
und Eintragung, an den ubertragbaren Rechten durch Abtretung). Und auch sonst 
hat der NieBbraucher nur eine Sum me von NieBbrauchsrechten an den einzelnen 
Gegenstanden. Der Gedanke der Vermogenseinheit kommt lediglich in bezug auf 
die Regelung der Schulden des Bestellers zum Vorschein (§§ 1086-1088). 

l. Die Glaubiger des Bestellers, deren Forderungen vor der Bestellung des NieB
brauchs entstanden sind, konnen auch Befriedigung aus den NieBbrauchgegen-
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standen suchen, ohne daB der NieBbraucher auf Grund seiner dinglichen Rechte 
widersprechen konnte (§ 1086). Der Besteller muB dabei zur Leistung, der NieB
braucher zur Duldung der Zwangsvollstreckung verurteilt sein (§ 737 ZPO.). Fiir 
Zinsen oder ahnliche wiederkehrende Leistungen haftet der NieBbraucher dariiber 
hinaus zwingend personlich (§ 1088). 

2. Der Besteller kann yom NieBbraucher Riickgabe der zur Bezahlung seiner 
Schulden erforderlichen Gegenstande verlangen (§ 1087). Handelt es sich um Zinsen 
oder ahnliche wiederkehrende Leistungen, so kann der Besteller die Erfiillung vom 
NieBbraucher selbst beanspruchen (§ 1088 III). 

Die Vorschriften iiber den VermogensnieBbrauch sollen entsprechend bei einem 
NieBbrauch an einem NachlaB gelten (§ 1089). Sie sind der richtigen Ansicht nach 
auch entsprechend auf den NieBbrauch an einem Sondervermogen, insbesondere 
einem Erwerbsgeschaft, anzuwenden. 

Drittes Kapitel. 

§ 51. Das Vorkaufsrecht. 

I. Allgemeines. 

Vorkaufsrecht ist das Recht, einen Gegenstand kauilich zu erwerben, sobald er 
an einen anderen verkauft wird. Es gibt gesetzliche und vertragliche Vorkaufs
rechte. 

Das BGB. kennt nur ein gesetzliches Vorkaufsrecht, welches den Miterben in 
bezug auf die Anteile am NachlaB als solchen mit absoluter (dinglicher) Wirkung zu
steht (§ 2034). Bei den vertraglichen Vorkaufsrechten unterscheidet es zwischen 
"personlichem" und "dinglichem" Vorkaufsrecht. Das personliche Vorkaufsrecht 
ist in §§ 504ff. geregelt, es ist ein entgeltliches Erwerbsrecht, welches lediglich eine 
personliche Gebundenheit und Verpflichtung des anderen Teils hervorbringt, aber 
keine Belastung darstellt, so daB es nicht an der Sache haftet und keine dingliche 
Kraft gegeniiber Dritten auBert. Es ist sowohl an Grundstiicken, wie an beweg
lichen Sachen moglich - Das dingliche Vorkaufsrecht ist in §§ 1094ff. geregelt. Es 
ist ein entgeltliches dingliches Erwerbsrecht, aber nur an Grundstiicken moglich. 

Das Landesrecht und das neueste Reichsrecht kennen gesetzliche dingliche 
Vorkaufsrechte an Grundstiicken. Die landesrechtlichen entstammen z. T. dem alte
ren deutschen Recht. Die wichtigsten landesrechtlichen und reichsrechtlichen Vor
kaufsrechte sind in den Dienst einer angemessenen Bodenverteilung in 
offentlichem Interesse gestellt. Insbesondere sind sie ein Bestandteil des neuen 
Siedlungsrechts (vgl. oben §§ 43, 44). 

Ihre rechtsgeschichtliche Wurzel haben die dinglichen Vorkaufsrechte in dem 
"Nahe:recht" des deutschen Rechts. 

Wir betrachten im folgenden das vertragliche dingliche Vorkaufsrecht des BGB. 
(unter II.); auf die gesetzlichen Vorkaufsrechte des neuen Reichssiedlungsrechts 
soll nochmals kurz hingewiesen werden (unter III). 

II. Das vertragliche dingliche Vorkaufsrecht des BGB. 

1. Begriff. Es ist ein dingliches Recht an einem Grundstiick, welches dem Be
rechtigten gegeniiber dem Grundeigentiimer ein Vorkaufsrecht gibt (§ 1094). 

Sein Gegenstand kann nur ein Grundstiick oder ein grundstiicksgleiches Recht 
(z. B. Erbbaurecht) sein, ferner ein Miteigentumsanteil an einem Grundstiick 
(§ 1095). 1m Zweifel erstreckt es sich auf das mitverkaufte ZubehOr (§ 1096). 

Es kann, wenn man auf die Person des Berechtigten sieht, Personalrecht (und 
ist dann im Zweifel hochstpersonlich) oder Realrecht eines anderen Grundstiicks 
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sein (§ 1094 II). Eine Umwandlung von Personalrecht in Realrecht oder umgekehrt 
ist nicht moglich (§ 1103). 

2. Reehtliehe Natur. Es ist ein besonderes dingliches Recht, eine Belastung 
des Grundstiicks. Und zwar ist es ein entgeltliches dingliches Erwerbsrecht 
mittels "'Obereignung (oben § 1 unter 13afJ). Kraft seiner Dinglichkeit erzeugt 
es eine dingliche Gebundenheit und Verpflichtung des jeweiligen Grundstiickseigen
tiimers und entfaltet seine Wirkungen gegen Dritte. Und weil es ein dingliches 
Recht ist, so gelten ffir es auch besondere Rechtssatze ffir beschrankte dingliche 
Rechte. Infolgedessen wird trotz mancher Gemeinsamkeiten das dingliche Vor
kaufsrecht von dem personlichen Vorkaufsrecht durch eine tiefe KIuft getrennt, 
und auch ein personliches Vorkaufsrecht, das durch eine Vormerkung gesichert ist, 
ist etwas durchaus anderes (insbesondere gelten ffir ein vorgemerktes Vorkaufsrecht 
nicht die Rechte an Grundstiicken, vgl. oben § 17 IV, es ist ferner bei ihm nur der 
Besteller verpflichtet, es kommt nicht die Sondernorm der §§ 1094 II, 1097 Satz 2, 
1100ff. zur Anwendung). - Weil es ein begrenztes dingliches Recht, also ein Herr
schaftsrecht an einer Sache ist, darf man es auch nicht aIs ein Gestaltungsrecht 
bezeichnen. 

3. Inhalt. Das dingliche Vorkaufsrecht hat insofern einen ahnlichen Inhalt 
wie das personliche, als es auf bevorzugten Erwerb des Grundstiicks im Fall eines 
Verkaufs gerichtet ist (§ 1098). Allein abgesehen von der dinglichen Ausgestaltung 
sind auch sonst einige Verschiedenheiten vorhanden. So ist es nicht bloB im Fall 
eines gewohnlichen Verkaufes, sondern auch bei einem Verkauf durch den Konkurs
verwalter gegeben (§ 1098). Es kann ferner ffir mehrere oder ffir aile VerkaufsfaIle 
eingeraumt werden (§ 1097). 1m iibrigen ist es an die yom Gesetz gegebenen Schranken 
gebunden und der freien Ausgestaltung entzogen. 

4. Die Ausiibung und ihre Wirkungen. 
a) Die Ausiibung ist zulassig, sobald von dem jeweiligen Grundeigentiimer ein 

Ka ufvertrag iiber das Grundstiick mit einem Dritten geschlossen ist (§§ 1098, 504). 
Sie erfolgt durch eine einseitige, formfreie Willenserklarung gegeniiber dem Grund
eigentiimer (§§ 1098, 504). Diese Willenserklarung erzeugt ein Kaufverhaltnis 
zwischen dem Grundeigentiimer und Vorkaufsberechtigten. Somit ist 
dem Vorkaufsberechtigten zwecks Durchfiihrung seines Vorkaufsrechts ein Gestal
tungsrecht verliehen. 

b) Das durch die Ausiibung entstehende KaufverhaItnis soll nach MaBgabe 
der Bestimmungen zustande kommen, die der Grundeigentiimer in dem Verkauf mit 
dem Dritten vereinbart hat (§§ 1098, 505 II). Deshalb ist auch der Grundeigentiimer 
nicht bloB zu einer Mitteilung des Verkaufes, sondern auch seines Inhalts verpflichtet 
(§§ 1098, 510). - Aus dem "Kaufverhaltnis" entspringt der Anspruch auf Ubereig
nung und zur Zahlung des Kaufpreises. Beide sind noch naher zu betrachten. 

a) Der AnspruCh auf Obereignung steht dem Vorkaufsberechtigten zu und 
ist gegen den verkaufenden Grundeigentiimer gerichtet. Aber er ist mit einer 
dinglichen Kraft dadurch ausgestattet, daB bereits dem Vorkaufsrecht die Wirkung 
einer Vormer kung zurSicherung dieses kiinftigenAnspruches beigelegtist (§ 1098II). 
Wenn daher der verkaufende Grundeigentiimer das Grundstiick dem dritten Kaufer 
iibereignet hat, so ist diese Ubereignung dem Vorkaufsberechtigten gegeniiber un
wirksam: Letzterer kann sie als ungeschehen behandeln und von dem verkaufenden 
Grundeigentiimer Auflassung, von dem Kaufer aber Zustimmung zu dieser Auflassung 
fordern (vgl. oben § 7 II iiber die Wirkung der Vormerkung). 

fJ) Der Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises steht dem verkaufenden Grund
eigentiimer zu und ist gegen den Vorkaufsberechtigten gerichtet. Doch wird 
auch die Kaufpreisschuld von der dinglichen Wirksamkeit des Vorkaufsrechts 
beeinfiuBt, wenn das Grundstiick dem Kaufer bereits zu Eigentum iibertragen 
war: Hat der Kaufer den Kaufpreis schon bezahlt, so kann er Erstattung nur 



104 Das dingliche Wiederkaufsrecht. 

yom Vorkaufsberechtigten verlangen, wahrend letzterer von der Kaufpreisschuld 
gegeniiber dem verkaufenden Grundeigentiimer frei wird. Zugunsten des Erstattungs
anspruchs besteht ein Zuriickbehaltungsrecht (§§ 1100-1102). 

5. Beendignng. Das Vorkaufsreeht erlischt wie jedes beschrankte dingliche 
Grundstiicksrecht (insbesondere §§ 875, 901), ferner durch wirksame Ausiibung, 
oder durch Nichtausiibung, wenn es z. B. nur auf einen Verkaufsfall abgestellt 
war. Siehe noch § 1104. 

III. Die gesetzlichen dinglichen Vorkaufsrechte des Reiehs
siedl ungsrech ts. 

Nach dem Reichssiedlungsgesetz haben das Siedlungsunternehmen und der 
Landlieferungsverband ein gesetzliches Vorkaufsrecht an den "groBen" Giitern ihres 
Bezirkes (oben § 43). Nach dem Heimstattengesetz hat der Ausgeber ein Vorkaufs
recht an der Heimstatte (oben § 44). Bei diesen gesetzlichen Vorkaufsrechten ist der 
Vorkaufsberechtigte erheblich gegeniiber dem Vorkaufsberechtigten des biirgerlichen 
Rechts begiinstigt. So greift das Vorkaufsrecht des Reichssiedlungsgesetzes nicht 
bloB beim Verkauf, sondern bei jedem entgeltliehen VerauBerungsgesehaft ein und 
bei der Zwangsversteigerung. Und das Vorkaufsrecht des Ausgebers der Heimstatte 
ist sogar bei jedem, auch dem unentgeltlichen VerauBerungsgeschaft gegeben. -
Der Vorkaufsberechtigte ist ferner in verschiedener Weise in bezug auf den Rang 
seines Reehtes (Reichssiedlungsgesetz) und in bezug auf das von ibm zu zahlende 
Entgelt (insbesondere bei der Heimstatte besteht ein Hochstpreis) bevorzugt. -
Von dem Vorkaufsrecht zu unterseheiden sind gesetzliche Rechte auf ein Kauf
angebot vor einer anderweiten VerauBerung, da sie den AbschluB eines Kaufver
trages nicht zur Voraussetzung haben (vgl. RSG. § 9 II oben § 43 II 3b). 

§ 52. Das dingliche Wiederkaulsrecht. 

Wiederkaufsrecht ist das Recht auf Riickerwerb eines Gegenstandes durch 
Kauf. Es gibt gesetzliche und vertragliche, es gibt personliche und ding
liehe Wiederkaufsrechte. 

Das BGB. kennt nur ein vertragliches, personliches Wiederkaufsrecht, welches 
in einem Kaufvertrage vorbehalten wird (§§ 497ff.). 

Das Landesrecht konnte auf den Vorbehaltsgebieten auch gesetzliche und 
dingliche Wiederkaufsrechte schaffen. Hiervon wurde bei den Rentengiitern Ge
brauch gemacht, indem bei ihnen ein vertragliches dingliches Wiederkaufsrecht zu
gelassen wurde (PreuB. AG. z. BGB. Art. 29, tatsachlich wurde es auch regelmaBig 
begriindet). 

Das Reichssiedlungsrecht kennt ein gesetzliches dingliches Wiederkaufs
recht des Siedlungsunternehmens an der Ansiedlerstelle (RSG. § 20, oben § 43 II 2) 
und des friiheren Eigentiimers gegeniiber dem Siedlungsunternehmen nach Ablauf 
von 10 Jahren bei Nichtverwendung zur Siedlung (RSG. § 21, oben § 43 II 3). -
Auch ist regelmaBig der Heimfallsansprueh bei der Heimstatte ein gesetzliehes 
dingliches Wiederkaufsrecht (siehe oben § 44 II 1 al') und der Heimfallsanspruch 
beim Erbbaurecht ein vertragliches dingliches Wiederkaufsrecht (siehe oben 
§45 V 2). 

Das dingliche Wiederkaufsrecht ist eine Belastung des Grundstiicks zugunsten 
des Wiederkaufsberechtigten. Es ist entsprechend dem Vorkaufsrecht ein dingliches 
entgeltliches Erwerbsrecht mittels "Obereignung. Es wird ausgeiibt durch eine ein
seitige rechtsgestaItende Erklarung gegeniiber dem jeweiIigen verpflichteten Grund
eigentiimer, welche ein KaufverhaItnis zwischen diesem und dem Wiederkaufs
berechtigten hervorbringt. Es wirkt nach der Ausiibung dinglich gegen Dritte ent
sprechend dem dinglichen Vorkaufsrecht. Doch sind die Voraussetzungen fiir seine 
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Ausiibung andere a1s beim Vorkaufsrecht. Es setzt nicht notwendig den AbschluB 
eines VerauBerungsvertrages, ja nicht einmal die Absicht einer VerauBerung voraus. 
Vielmehr sind die Rechtsgriinde fiir die Ausiibung bei den einzelnen Wiederkaufs
rechten verschieden, unter ihnen kann allerdings auch eine VerauBerung in Betracht 
kommen. 

Viertes Kapitel. 

§ 53. Die Reallasten. 

I. Begriff. 

Reallast ist die Belastung eines Grundstiicks mit dem Recht auf Entrichtung 
wiederkehrender Leistungen aus dem Grundstiick (§ 1I05). 

AuBer Grundstiicken kommen grundstiicksgleiche Rechte in Betracht. Bruch
teile sind nur belastbar, wenn sie Miteigentumsanteile sind (§ 1I06). - Die Leistun
gen konnen auf Naturalien, auf Geld oder auf Handlungen gehen; sie konnen zeitlich 
unbeschrankt sein (standige Reallasten); ihr Umfang kann fest bestimmt sein. 
RegelmaBig wiederkehrende, fest bestimmte Reallasten auf vertretbare Sachen 
heiBen Grundrenten. Da die Leistungen aus dem Grundstiick erfolgen sollen, ist 
das Grundstiick und hiermit der jeweilige Grundstiickseigentiimer verschuldet und 
verhaftet (vgl. unten ill u. V). - AuBer den privatrechtlichen Reallasten, die hier 
allein in Frage stehen, gibt es zahlreiche offentlichrechtliche Reallasten (z. B. 
Kirchen-, Schul-, Wege-, Deichlasten). - Keine richtigen Reallasten sind die un· 
selbstandigen Lasten, welche den Eigentumsinhalt beschranken, wie die "Oberbau
und Notwegsrenten (vgl. oben § 25 V u. VI). 

Die der Belastung entsprechende Berechtigung wird am besten mit Reallast
berechtigung bezeichnet. Diese kann Personal- oder Realrecht sein; es gilt 
Gleiches wie beim dinglichen Vorkaufsrecht (vgl. §§ 1I05 IT, llIO, IIII I mit 
§§ 1094 IT, 1I03; hierzu oben § 51 Ill). 

Der Begriff der Reallast entstammt dem deutschen Recht. 

IT. Gesetzliche Regelung und wirtschaftliche Bedeutung. 

1. Gesetzliche Regelung. Das BGB. hat die Reallasten nur durch einige, wenige 
Vorschriften geordnet. Der weitgehendste Spielraum ist dem Landesrecht iiberlassen. 
Zunii.chst ist allgemein dem Landesrecht die AblOsung, UJ;l.tersagung und Beschran
kung vonReallasten vorbehalten (entsprechend wie bei den DienstbarkeitenArt. 1I3ff. 
EG. z. BGB., vgl. oben § 48 I). AuBerdem aber hat das Landesrecht ~ewisse wichtige 
Reallasten auf den Vorbehaltsmaterien eingehend geregelt (Rentengiiter). 

2. Wirtschaftliche Bedeutung. Die Reallasten haben im mittelalterlichen deut
schen Recht eine gewaltige Rolle gespielt, insbesondere in den bii.uerlichen Verhalt
nissen. Demgegeniiber ist heute ihre Bedeutung zuriickgetreten. Doch ist das In
stitut lebenskraftig und ist in der letzten Ungliickszeit des deutschen Volkes mit 
Erfolg bei der Geldentwertung angewendet worden. - Praktisch begegnen die 
Reallasten : 

a) bei den bauerlichen Altenteilsvertragen zur Sicherung der aus ihnen erwach
send en Anspriiche (z. B. Naturalabgaben an den alten Bauer); 

b) bei den Rentengiitern (vgl. namentlich das preuB. Ges. v. 27.7.1890); 
c) bei dem Erbbaurecht wird der Erbbauzins regelmaBig als Reallast auf das 

Erbbaurecht gelegt (vgl. oben § 45 VI 2); 
d) wahrend der Inflationszeit haben Kreditanstalten unter Verwertung der 

Prinzipien der Hypothekenbanken wertbestandige Schuldverschreibungen unter 
Deckung wertbestandiger Reallasten ausgegeben (z. B. die Roggenrentenbank in 
Berlin, Roggenrentenpfandbriefe). Die neueste Gesetzgebung hat solche Kredit-
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anstalten als Hypothekenbanken anerkannt (vgl. Ges. zur Anderung des Hypotheken
bankges. v. 14. 7.1923 und die YO. iiber die Umwandlung von Kreditanstalten in 
Hypothekenbanken v. 14.12.1923). Zum Verstandnis ist zu beachten, daB bis vor 
kurzem Hypotheken nur auf Reichswahrung (Papiermark) lauten konnten. 

e) Uber die Verquickung der in das offentliche Recht h~einragenden "Grund
schulden" der Rentenbank mit Elementen der Reallast, und iiber die Industrie
belastung siehe unten § 54 III 1 c. 

III. Rechtliche Natur. 

Die rechtliche Natur der Reallasten war im friiheren Recht lebhaft bestritten, 
der Streit wurde dadurch genahrt, daB das romische Recht sie nicht kannte, und man 
sie daher z. T. in romische Begriffe einzuzwangen suchte und ihren selbstandigen 
dinglichen Charakter leugnete. Heute ist auf Grund des BGB. mit Recht herrschende 
Lehre, daB sowohl die Reallast im ganzen, als Ursprungslast der einzelnen Leistungen, 
wie die einzelnen aus ihr hervorquellenden Leistungen dingliche Belastungen des 
Grundstiicks sind, und ihnen daher dingliche Rechte am Grundstiick entsprechen. 
AuBerdem kann fiir die einzelnen Leistungen eine personliche Verpflichtung in Be
tracht kommen. Der dingliche Charakter der Reallast und der Reallasten ergibt sich 
aus § 1105 und § 1l07, welcher die Vorschriften iiber Hypothekenzinsen fiir anwend
bar erklart. - Allerdings ist die rechtliche Konstruktion im einzelnen streitig. 
M. E. ist die Lehre richtig, welche, soweit die dingliche Seite in Frage steht, dingliche 
Schulden (im Sinne eines Leistensollens) mit einer Verhaftung des Grundstiicks an
nimmt (vgl. unten V). Wir rechnen die Reallasten daher zu den dinglichen Haf
tlmgsrechten (vgl. oben § 1 13ay). Von den Grundstiickspfandrechten, die auch 
dingliche Haftungsrechte sind, (insbesondere von der Rentenschuld) unterscheidet 
sich die Reallast dadurch, daB ihr ein festgelegter Kapitalwert nicht begriffswesent
lich ist, und sie so wirtschaftlich zu den Gebrauchs- und Nutzungsrechten am Grund
stiick hiniiberfiihrt. Andererseits unterscheidet sie sich von den Dienstbarkeiten 
dadurch, daB sie auf ein "Tun" abgestellt ist, und dem Berechtigten eine unmittel
bare Nutzung fehIt. - Uber die einzelnen Unterschiede zwischen Reallast und 
Rentenschuld siehe noch unten § 57 II. 

IV. Begriindung. 

Die Reallast kann nach BGB. nur durch Einigung und Eintragung (§ 873) be
griindet werden. 

Landesrechtlich ist die Neubegriindung vielfach beschrankt, insbesondere sind 
oft nur unstandige Reallasten erlaubt. In PreuBen sind auch standige Geldrenten 
zugelassen, aber abloslich (vgl. PreuB. Ges. v. 2.3. 1850). Besonders zugelassen sind 
Rentengiiter. 

Auch nach BGB. kann eine AblOsungssumme vereinbart und eingetragen werden. 

V. Inhalt. 

Zu unterscheiden ist die Reallast im ganzen und die einzelnen Leistungen. 
1. Die Reallast im ganzen lastet als Ursprungslast der einzelnen Leistungen auf 

dem Grundstiick und enthaIt eine untrennbar mit dem Grundeigentum verbundelle 
dingliche Schuld. Fiir sie ist das Grundstiick verhaftet. Diese Haftung zeigt sich 
insofern als bei der Zwangsversteigerung beim Erloschen der Reallast durch ZuschIag 
Ersatz ihres Wertes aus dem Versteigerungserlos verlangt werden kann (§ 92 ZVG.). 
Es kann aber auch eine unmittelbare Haftung des Grundstiicks bei einer falligen Ab
lOsungssumme in Betracht kommen (Befriedigung gemaB § 1147). 

2. Die einzelnen Leistungen entspringen der Reallast im ganzen. Es ist aber- zu 
ullterscheiden : 
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a) Stets und grundsatzlich sind sie ein Spiegelbild des Mutterrechts, dem 
sie entstammen. Daher treffen sie bei ihrer FiiJIigkeit den Grundeigentiimer aIs 
solchen aIs dingliche Schulden (Leistensollen), die mit dem Grundeigentum untrenn
bar verbunden bleiben. Riickstiindige Reallasten lassen also den alten Eigentiimer 
los und erfassen den Eigentumsnachfolger. Doch ist die Haftung auf das Grundstiick 
beschrankt, die Haftung ist ebenso wie die Schuld nur eine dingliche: der Reallast
berechtigte kann seine Befriedigung aus dem Grundstiick wie ein Hypothekenglau
biger wegen der Hypothekensinsen suchen (§§ n07). Dies geschieht durch Zwangs
vollstreckung, sei es durch Pfandung mithaftender Fahrnis und Forderungen, sei es 
durch Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung (§ n47). 

b) 1m Z weif el entsteht aber auBerdem bei jederf8Jligen Einzelleistung ein rein 
personliches Schuld verhaItnis zwischen demReallastberechtigten und demjeni
gen, der zur Zeit der Fii.lligkeit Grundeigentiimer ist. Jeder Grundeigentiimer ist also 
im Zweifel fiir die wahrend der Dauer seines Eigentums fiillig werdenden Leistungen 
"auch" personlich verpflichtet und verhaftet (§ n08). FUr sie haftet er mit seinem 
ganzen Vermogen, und auch nachdem er das Grundstiickseigentum verauBert hat.
Diese personliche Verpflichtung und Verhaftung ist aber kein wesentlicher AusfluB 
der Reallast; sie kann daher wegbedungen werden, doch bedarf die Abrede, um ding
lich zu wirken, der Eintragung im Grundbuch. 

Die dingliche und personliche Schuld treffen zunii.chst in derselben Person zu
sammen, es kann aber zur Zweiung kommen. Wird das Grundstiick verauBert und 
sind Riickstiinde vorhanden, so bleibt der VerauBerer in bezug auf die Riickstiinde 
personlich verpflichtet und verhaftet, wii.hrend der Erwerber in bezug auf die Riick
stiinde in die dingliche Schuld eintritt und mit dem Grundstiick haftet. Es entsteht 
dann eine eigentiimliche Gesamtschuld, welche nach Analogie von § n43 zu beur
teilen ist. 

Die rechtliche Konstruktion der Reallasten ist im einzeInen streitig. Viele ver
werfen den Begriff der dinglichen Schuld im Sinn eines "Leistensollens" und wollen 
hier nur eine Schuld im Sinn eines "Bekommensollens" des Glaubigers anerkennen. 
Viele verwerfen ferner den Begriff einer dinglichen Schuld iiberhaupt. Sie gehen 
nur von einem Rech t auf Wertentnahme aus. Die Reallast im ganzen ist ihnen ledig
Iich ein Totalrecht, das die Befugnis gibt, dem Grundstiick Werte abzugewinnen. 
Aus fum entspriingen in bezug auf die .einzeInen Leistungen "Verwertungsrechte" 
gegen den Grundeigentiimer als solchen (wie bei den Hypothekenzinsen), und im 
Zweifel schuldrechtIiche Anspriiche gegen den Eigentiimer der Falligkeitszeit; 
daneben werden auch andere Anspriiche (z. B. auf die Ablosungssumme) anerkannt. 
- Die Einwendungen gegen den Begriff der dinglichen Schuld sind jedoch m. E. 
nicht haltbar. Er liegt der Gesetzgebung und der Verkehrsanschauung zugrunde, er 
muB freilich im Sinn emer besonderen sachenrechtlichen Schuld verstanden und 
darf riicht einfach den RegeIn der obligationrechtlichen Schuld unterstellt werden. 
Siehe hieriiber bei den Grundstiickspfandrechten, unten § 54 V. 

VI. "Obertragung. 
Soweit die Reallastberechtigung iibertragbar ist, erfolgt die "Obertragung der 

Berechtigung im ganzen und auf eine einzelne noch nicht fii.llige Leistung durch 
Einigung und Eintragung (§ 873). Dagegen wird das Recht auf die einzelne fallige 
Leistung durch einfachen Abtretungsvertrag iibertragen (§§ n07, 1159). 

VII. Beendigung. 
Die Reallasten erlOschen insbesondere durch rechtsgeschaftliche Aufhebung 

(§ 875), durch AusschluB des Personalrechts (§ 1112), durch Zuschlag in der Zwangs
versteigerung, Enteignung; vor allem aber durch Ablosung, die fiir zahlreiche 
Reallasten durch Landesgesetze seit 1848 durchgefiihrt worden ist. 
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VIII. Aufwertung. 

Die Reallasten unterliegen der Aufwertung gemaB der dritten Steuernotverord
nung yom 14.2.1924 § 1 II Ziffer 2 entsprechend wie die Hypotheken (vgl. unten 
§ 54 IV). Vgl. ferner bereits das Ges. iiber die anderweitige Festsetzung von Geld
beziigen aus Altenteilsvertragen yom 18.8. 1923. 

Fiinftes Ka pi tel. 

Die Grundstiickspfandrechte. 

§ 54. Rechtliche nnd wirtschaftliche Grundlagen. Geldentwertnng. 
Plan der Darstellung. 

1. Die gesetzliche Regelung im allgemeinen. 

Das BGB. kennt "Hypotheken", "Grundschulden" und "Renten
sch ulden" (vgl. die Uberschrift des achten Abschnitts). Es handelt sich aber dabei 
umSpielarten eines einheitlichenBegriffs (vgl. §§1198, 1203), der als Grundstiicks
pfandrecht zu bezeichnen ist. Das Grundstiickspfandrecht laBt sich allgemein 
so kennzeichnen, daB bei ihm eine kapitalistische Verschuldung und Ver
haftung eines Grundstiicks vorliegt. 

Es empfiehlt sich, zunachst die allgemeinen Prinzipien zu betrachten, 
welche die gesetzliche Regelung des Grundpfandrechts beherrschen. Dabei ist freilich 
zu betonen, daB diese Prinzipien bei den drei genannten Arlen des Grundstiicks
pfandrechts verschieden stark ausgepragt sind, und daB sich innerhalb der Hypo
thek wieder verschiedene Spielarten finden. Hervorzuheben ist ferner, daB die 
wichtigsten Prinzipien auf deutschen Rechtsgedanken beruhen, die sich nach den 
gerade auf dem Gebiet des Grundkredits besonders verhangsnisvollen Wirkungen 
der Rezeption des romischen Rechts im modernsten Recht siegreich durchgesetzt 
haben. Hieran darf der fremdlandische Ausdruck "Hypothek" nicht irremachen. 

Die rechtliche Natur des "Grundstiickspfandrechts" und sein Verhaltnis zum 
Pfandrecht an beweglichen Sachen wird uns spater beschaftigen. Wir legen den 
Begriff der Grundstiickspfandrechte an dieser Stelle folgendermaBen fest: 

Es sind Belastungen eines Grundstiicks in der Weise, daB das Grundstiick fiir 
eine bestimmte, yom Grundeigentiimer geschuldete Geldsumme haftet. Der Glaubi
ger hat ein Zugriffsrecht auf das Grundstiick. Jedes Grundstiickspfandrecht ist 
daher ein dingliches Recht. 

1. Publizitatsprinzip und Grundbuchrecht. Aile Grundstiickspfandrechte unter
stehendemliegenschaftlichenPublizitatsprinzip, welchesindemGrundbuchsystem 
seinen Ausdruck gefunden hat (vgl. oben § 1 III 2 und § 11 I). Hierdurch wird die 
im Interesse des Realkredits so iiberaus wichtige Klarheit und Ubersichtlichkeit 
erreicht und der Verkehr geschiitzt. Man kennt infolgedessen im Verkehr die Lasten 
des Grundstiicks, man weiB, an welcher Stelle man als dinglich Berechtigter zum 
Zuge kommt, man kann sich sogar auf das unrichtige Grundbuch verlassen und man 
iibersieht die Hohe der einzelnen Belastungen. Freilich sind die hierin enthaltenen 
Prinzipien durch Ausnahmen getriibt, die sich leider in der neusten Zeit durch 
offentliche Zwangslasten und die Unsicherheit in der Aufwertungsfrage bedenklich 
vermehrt haben. Fiir das Grundpfandrecht gilt insbesondere: 

a) Es entsteht grundsatzlich nur durch Bucheintrag (Eintragungs
prinzip). Es gibt im Gegensatz zum romischen Recht grundsatzlich keine gesetz
lichen oder stillschweigenden Grundpfandrechte. Eine Ausnahme machen die 
"Grundschulden" der Rentenbank, allein sie haben einen stark offentlichrrechtlichen 
Anstrich und sind den Reallasten angenahert (siehe unten III 1 c). 
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b) Die Eintragung bestimmt den Rang der Grundpfandrechte (grundbuch
maBiges Prioritatsprinzip). Infolgedessen sind gesetzliche Vorrechte (Pfand
privilegien), wie sie das romische Recht zahlreich kannte, grundsatzlich ausge
schlossen. Eine Ausnahme des neuesten Rechts ist die Darlehnshypothek des 
Reichsnotopfergesetzes, welche allen privatrechtlichen Lasten vorgeht, aber auch 
sonst Eigentiimlichkeiten aufweist {siehe Reichsnotopfergesetz yom 31. 3. 1919 in 
der Fassung yom 6. 7. 1921 und die Durchfiihrungsverordnung yom 15. 11. 1921 -
vgl. bereits oben § 15 I am Ende. Auch die "Grundschulden" der Rentenbank 
sollen allen anderen Lasten im Rang vorgehen (vgl. oben a und unten ITI 1 c). 
Ebenso ist in der dritten Steuernotverordnung yom 14.2.1924 § 29 gewissen Grund
schulden zur Forderung des Wohnungsbaues ein Vorrang beigelegt. 

c) Es gilt das Prinzip des offentlichen Glaubens des Grundbuchs 
(vgl. oben § 16 II). 

d) Fiir aIle Grundpfandrechte gilt schlieBlich das Prinzip der Spezialitat. 
Dies besagt ein Doppeltes. Einmal ist hiernach ein Grundpfandrecht nur moglich 
an einem einzelnen Grundstiick (Spezialpfand) oder an mehreren bestimmten Grund
stiicken (Gesamtgrundpfandrecht § 1132). Dagegen sind die romischen General
pfandrechte, welche das ganze Vermogen oder eine unbestimmte Vielheit von 
Grundstiicken ergreifen, ausgeschlossen (siehe aber die Reparationshypothek der 
Reichsbahngesellschaft: Reichsbahnges. yom 30. 8. 1924 § 4 und § 8 der Satzung 
der Gesellschaft). Das Spezialitatsprinzip besagt aber auch, daB jedes Grundpfand
recht als Belastung mit einer Geldleistung in bestimmter Hohe auftreten muB. 
Gerade hier ist infolge der Aufwertungsfrage eine verhangnisvolle Rechtsunsicher
heit eingetreten. 

2. Kapitalistische Pragung. Aile Grundpfandrechte haben eine kapitalistische 
Pragung in einer doppelten Hinsicht. 

a) Einmal handelt es sich stets um eine Kapitalschuld, mit welcher das 
Grundstiick belastet ist (§§ 1113, 1191, 1199). Freilich kann die Kapitalschuld mehr 
oder minder zuriicktreten. Dies ist insbesondere bei den Tilgungs-{Amortisa
tions- )Hypotheken der Fall, bei welchen durch jahrliche Abschlagszahlungen 
(Zinszuschlage) die Kapitalschuld allmahlich getilgt wird. Solche Tilgungshypo
theken sind bei den Landschaften und Hypothekenbanken iiblich, sie werden be
giinstigt bei den Heimstatten (oben § 44) und den Erbbaurechten (oben § 45). Die 
Kapitalschuld tritt ferner zuriick bei der Rentenschuld (§ 1199), doch ist bei ihr die 
Eintragung einer AblOsungssumme wesentlich. -' Zu b~a.chten ist auch, daB bei 
manchen besonders gearteten Grundpfandrechten der Gedanke des Rentenkredits 
neuerdings dadurch zum Vorschein kommt, daB bei ihrer Tilgung durch den Eigen
tumer kein Eigentiimergrundpfand entsteht (vgl. unten § 55 VIIT 2). Auch wird eine 
Abschwachung der Kapitalverschuldung durch AusschluB oder Beschrankung des 
Kiindigungsrechtes erreicht (vgl. Art. 117 EG. z. GBG.). 

GebOrt somit die Kapitalschuld zum Begriff des deutschen Grundpfandrechts, 
so ergibt sich, daB die "offentliche Last" des Industriebelastungsgesetzes yom 
30. 8. 1924 (§ 41), auch abgesehen von ihrem offentlich-rechtlichen Charakter, kein 
Grundstiickspfandrecht ist, do. sie lediglich auf Sicherung der Jahresleistungen 
an Zinsen und Tilgungsbetragen in bezug auf die ausgesteliten Obligationen ab
gestellt ist (vgl. hierzu unten lIT 1 c). 

b) Aber auch die Haftung des Grundstiicks ist eine rein kapitalistische. Das 
Grundstiick nebst den mitverhafteten Gegenstanden (Grundvermogen) erscheint 
nur als ein in Geld umsetzbares Vermogensstiick. Daher kann sich ein Grundpfand
glaubiger ausschlieBlich im Wege gerichtlicher Zwangsvollstreckung aus 
dem Grundvermogen befriedigen (§ 1147). Hierzu steht ihm in gewissen Grenzen die 
Mobiliarvollstreckung, vor allem aber die Zwangsvolistreckung in das unbewegliche 
Vermogen durch Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung zur Verfiigung. 
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Eine andere Befriedigungsart kann sieh der Grundpfandglaubiger nieht ausbedingen, 
insbesondere ist die Abrede, daB ihm einfaeh das Eigentum am Grundstiiek anfallen 
oder iibertragen werden muB (Verfallklausel), niehtig (§ 1149; es liegt hier die 
Gefahr unzulassiger Bereieherung des Glaubigers vor). - Insoweit die Kiindigung 
der Kapitalsehuld besehrankt oder ausgesehlossen is.t, ist natiirlieh aueh die selb
standige Haftung eingeengt. 

3. Verkehrsfahigkeit. Aile Grundpfandreehte sind iibertragbar. Die Uber
tragbarkeit wird gesteigert dureh die Ausstellung von Wertpapieren. Die wert
papiermaBig verbrieften Grundpfandreehte erseheinen besonders stark "mobilisiert" 
(vgl. iiberhaupt § 1551). - Ausnahme: Die Grundsehulden der Rentenbank (siehe 
unten III I e). 

4. Verschuldungsfreiheit. Dem Grundeigentiimer ist es unbenommen, sein 
Grundeigentum in beliebiger Weise und Hohe mit Grundpfandrechten zu belasten. 
Diese Versehuldungsfreiheit wird durch das BGB. sogar noch dadurch geschiitzt, daB 
es eine Vereinbarung, durch die sieh der Eigentiimer dem Glaubiger gegeniiber ver
pflichtet, das Grundstiick nicht zu verauBern oder nieht weiter zu belasten, fUr 
nichtig erklart (§ 1136). 

Doch kann das Landesrecht die Belastung eines Grundstiicks iiber eine bestimmte 
Wertgrenze hinaus untersagen ("Verschuldungsgrenze" Art. 117 EG. z. BGB.; 
vgl. oben § 23 II 3 b a), wie dies dureh das preuBische Gesetz vom 20.8.1906 ge
sehehen ist. Auch fiir Heimstatten kann das Landesreeht eine Verschuldungs
grenze einfUhren (§ 18 RHStG., oben § 44). 

II. Arten der Grundpfandrechte. 
1. Die wichtigste Einteilung, welche das BGB. zugrunde legt, ist die in By;po

the ken und Grundschulden. 
a) Die Hypothek lehnt sieh an eine "Forderung" an. Die Forderung ist 

die "personliche" Forderung, der ein personlicher Schuldner gegeniibersteht. Die 
Hypothek soIl der Sieherung dieser Forderung dienen (§ 1113). Sie ist "akzessorisch". 
Beispielsweise wird eine Hypothek fiir eine Darlehnsforderung oder Kaufpreis
forderung bestellt. Die akzessorisehe Natur bringt es mit sich, daB die "Hypothek" 
nieht ohne Forderung entstehen und bestehen, auch nicht ohne Forderung iibertragen 
werden kann (siehe aber unten e). ~ Die "personliche" Forderung kann gegen den 
Eigentiimer, sie kann aber aueh gegen einen Dritten gerichtet sein. Letzterenfalls 
ist "der Eigentiimer nieht der personliche Schuldner" (vgl. z. B. § 1143). 

b) Die Grundsehuld lehnt sich an keine personliche Forderung 
(§ 1191), sie "setzt keine Forderung voraus" (§ 1192). Sie ist nieht akzessoriseh. 
Beispielsweise kann ein Grundeigentiimer sein Grundstiick in der Weise belasten, 
daB er einem anderen eine zu bestellende Grundsehuld "verkauft" (er belastet das 
Grundstiick zugunsten des anderen mit einer Grundschuld gegen Entgelt). 

Freilich kann auch bei der Grundschuld eine personliche Forderung vorhanden 
sein, ja es wird dies die Regel sein (Sicherungsgrundschuld). Aber die personliche 
Forderung kommt fUr das Sachenreeht nieht in Betraeht. Sie kommt daher auch 
im Grundbuch nieht zur Erscheinung, der Glaubiger erwirbt die Grundschuld, 
aueh wenn die Forderung nicht besteht, er behalt sie, auch wenn die Forde
rung untergeht, die Grundsehuld kann ohne die Forderung iibertragen werden. 
Das Fehlen der Forderung kann gegebenenfalls nur obligatorische Anspriiehe auf 
Riiekabtretung wegen mangelnden Rechtsgrundes (§ 812) erzeugen. - So ist die 
"Grundschuld" ihrem Wesen nach frei von einem personlichen "Sehuldgrund". 

c) Wenn bei einer Hypothek die Forderung nicht vorhanden ist (z. B. nichtig 
wegen Wuehers ist) oder untergeht (z. B. durch freiwillige Zahlung), so erliseht 
grundsatzlieh nieht die Grundstiieksbelastung, vielmehr ist eine Eigentiimer
Grundsehuld vorhanden (vgl. § 1163 I, hier ist gesagt, daB der Grundstiicks-
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eigentiimer die "Hypothek" erwirbt, aber er kann sie, da eine Forderung nicht 
da ist, nur als "Grundschuld" erwerben. Es gibt auch andere FaIle von Eigen
tiimergrundschulden (siehe unten 5 und § 58). 

2. Eine andere wichtige Einteilung der Grundpfandrechte sieht darauf, ob fiir 
sie ein Wertpapier ausgestellt ist (ausgestellt werden kann) oder nicht. Bei Nicht
ausstellung eines Wertpapiers klebt das Grundpfandrecht vollig am Grundbuch 
(vgl. oben 13). Infolgedessen unterscheidet man: 

a) Briefgrund pfandrech te, 
b) Buchgrundpfandrechte. 
Diese Einteilung schiebt sich in die erstgenannte Einteilung (Hypotheken und 

Grundschulden) ein. Vgl. unten 3 und 4. 
3. Bei der Hypothek sind folgende Arten zu unterscheiden: 
a) Die sog. Verkehrshypothek. Bei ihr nimmt die personliche Forderung 

zugunsten des Hypothekenglaubigers in gewissem Umfang an dem offentlichen 
Glauben (und der Vermutung) des Grundbuchs Teil. Bei ihr wird daher der Verkehr 
in besonders hohem Grade geschiitzt, und dem verdankt sie ihren Namen in der 
Literatur. Die Verkehrshypothek ist entweder Briefhypothek oder Buchhypo
thek. Sie steht im Mittelpunkt des Hypothekenrechts. 

b) Die Sicherungshypothek (§ 1184). Bei ihr steht die personliche For
derung auBerhalb des offentlichen Glaubens (und der Vermutung) des Grundbuch. 
Daher ist sie nicht so verkehrsfahig. Sie soIl mehr in einer Hand bleiben. Infolge
dessen ist sie iiberhaupt nur als Buchhypothek zugelassen. 

4. Bei der Grundschuld ist zu unterscheiden: 
a) Die Grundschnld im engeren Sinn. Sie ist entweder Briefgrund

schuld oder Buchgrundschuld. 
b) Eine Abart der Grundschuld ist die Rentenschuld (§ 1199). Wahrend bei 

der Grundschuld die Geldsumme, die zu leisten ist, ausschlieBlich in einem Kapital 
ausgedriickt ist, ist die Rentenschuld in erster Linie auf Renten abgestellt, und 
dahinter steht in zweiter Linie die Kapitalschuld als Ablosungssumme. Die Renten
schuld kann Brief- oder Buchrentenschuld sein. 

5. Eigentiimliche Arten der Grundpfandrechte sind die Eigentiimergrund
pfandrechte. Sie sind entweder Eigentiimerhypotheken oder Eigentiimergrund
schulden oder Eigentiimerrentenschulden. 

6. Besonderheiten ergeben sich schlieBlich fiir Gesamtgrundpfandrechte (Ge
samthypotheken, Gesamtgrundschulden). 

III. Wirtschaftliche Bedeutung. 
Die wirtschaftliche Bedeutung der Grundpfandrechte ist eine gewaltige. Hier 

konnen nur einige wichtige Bemerkungen dariiber gemacht werden. 
1. Die Grundpfandrechte dienen 
a} der Kreditbeschaffung fUr den Grundeigentiimer. Eine bedeutsame 

Rolle spielen die Restkaufgelderhypotheken, durch welche der Grundstiickserwerb 
auch kapitalschwachen Personen ermoglicht wird. In bezug auf die stadtischen 
Grundstiicke kommt we iter die Forderung des Wohnungsbaues in Betracht (Bau
gelderhypothek). Bei dem landwirtschaftlichen Grundbesitz dienen sie auch der 
Erweiterung und Verbesserung der Wirtschaft (Meliorationskredit). - Die Be
miihungen, auch die Bauhandwerker durch eine gesetzliche hypothekarische Sicher
heit zu schiitzen, sind vorlaufig gescheitert (vgl. Ges. iiber die Sicherung der Bau
forderungen yom 1. 6. 1909, das im wesentlichen nicht in Kraft getreten ist). 

b) Als Kapitalanlage fiir den Grundpfandglaubiger. Dieser zweite 
Zweck ist haufig mit dem ersten verquickt, so daB sich beide Bediirfnisse begegnen. 

Als Grundpfandglaubiger erscheinen hierbei die verschiedensten Rechtssub
jekte (Einzelpersonen, juristische Personen). Eine besonders wichtige Stellung 
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nehmen gewisse Kreditverbande und Sparverbii.nde ein. In bezug auf die Kredi t
verbande handelt es sich um die sog. Pfandbriefverbande: Es sind Vereinigun
gen, welche Grundstiicke hypothekarisch beleihen und in Verquickung hiermit die 
erforderlichen Mittel durch Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber 
(Pfand briefe) aufbringen. Es gibt offentlich-rechtliche und privatrechtliche 
Pfandbriefverbande. Zu ersteren gehoren die "Landschaften". Sie beleihen die 
landwirtschaftlichen Grundstiicke ihrer Mitglieder hypothekarisch und geben 
Pfandbriefe auf den Inhaber aus. FUr sie gilt Landesrecht (Art. 167 EG. z. BGB.), 
das reich ausgebildet ist. In neuerer Zeit hat man nach dem Muster der Landschaften 
auch "Stadtschaften" fiir die Beforderung des stadtischen Realkredits begriindet 
(vgl. preuB. Ges. vom 8. 6_ 1918). Unter den privatrechtlichen Pfandriefverbanden 
spielen die Hauptrolle die Hypothekenbanken, sie betreiben das Pfandbrief
geschaft gewerbsmaBig und beleihen daher die Grundstiicke beliebiger Eigentiimer. 
Sie sind reichsrechtlich geregelt durch das Hypothekenbankgesetz vom 13.6. 1899, 
abgeandert durch Ges. vom 14.7.1923, erganzt durch das Gesetz iiber wertbestan
dige Hypotheken vom 23. 6. 1923 (siehe auch oben § 53 n 2 d). - In bezug auf 
die Sparverbande ist auf die Sparkassen und Lebensversicherungsgesell
schaften hinzuweisen, welche durch die Gesetzgebung genotigt waren, einen 
Hauptbestandteil ihres Vermogens in Hypotheken anzulegen. 

Ala sicherste Kapitalanlage galten vor dem Weltkriege die miindelsicheren 
Hypotheken, d. h. solche, die fiir die Anlegung von Miindelgeld vorgeschrieben sind 
(vgl. § 1807 Ziffer 1 BGB.). Wann eine Hypothek miindelsicher ist, richtet sich nach 
den Landesgesetzen (§ 1806 n BGB.). Die Landesgesetze regeln die materiellen 
Schatzungsgrundsatze und das Schatzungsverfahren. "Miindelsichere" Anlage ist 
nicht bloB im Vormundschaftsrecht vorgeschrieben, sondern auch bei anderen Ver
mogensverwaltungen im BGB., vor allen Dingen aber auch durch anderweitige ge
setzliche und statutarische Bestimmungen fiir Anstalten, Stiftungen, Korper
schaften der verschiedensten Art (z. B. fiir die Versicherungstrager der sozialen 
Versicherung, Sparkassen, Lebensversicherungsgesellschaften usw.) - Da die Hypo
theken auf Reichsmark lauten muBten, so brach mit der Geldentwertung die Sicher
heit der miindelsicheren Hypotheken jahlings vollig zusammen. Die Gesetzgebung 
griff hier zunachst fiir die Zukunft durch die Zulassung "wertbestandiger" Hypo
theken (vgl. unten § 55 I 2 b) und spater fiir die bestehenden Papiermarkhypo
theken durch eine Aufwertungsgesetzgebung ein (vgl. unten IV). 

Lediglich verkehrsiiblich wird zwischen "erster" und "zweiter" Hypothek 
unterschieden. Es handelt sich dabei nicht um die Numerierung im Grundbuch, 
sondern um einen Ausdruck fiir den Wert der hypothekarischen Belastungen im 
Verhaltnis zum Grundstiickswert. Die "erste" Hypothek umfaBte in der Vorkriegs
zeit die hypothekarischen Belastungen, welche bis zu 50% oder 600/ 0 den Grund
stiickswert ergriffen. Die "zweite" Hypothek bezog sich auf Hypotheken, die 
zwischen 50% (60%) und 75% (80%) des Grundstiickswertes lagen. Die ersten 
Hypotheken sind regelmaBig Darlehnshypotheken, die zweiten oft Kaufgeld
hypotheken. Die dritten Hypotheken sind die gefahrlichen Belastungen. Aber auch 
die zweiten Hypotheken erschienen in der letzten Zeit vor dem Kriege nicht mehr 
als gesuchte Kapitalanlage (namentlich infolge der Machtstellung der erststelligen 
Hypothekare; "Not der zweiten Hypothek"). 

c) Auch der Staat kann kraft seiner Machtmittel das Institut der Grund
pfandrechte verwerten und in Notzeiten sie als gesetzliche Zwangslasten auf
erlegen. Bei der Griindung der Rentenbank ist in gewisser Hinsicht hiervon Ge
brauch gemacht worden. Denn in der YO. iiber die Errichtung der Rentenbank 
vom 15. 10. 1923 (nebst DurchfVO. vom 14. ll. 1923 und 17. 12. 1923) wurden 
zwecks Ausgabe der Rentenbriefe und Rentenbankscheine den land- und forst
wirtschaftlichen (sowie den gartnerischen) Grundstiicken einerseits und den Grund-
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stiicken der industriellen, gewerblichen und Handeisbetriebe andererseits "Grund
sch ulden" (in Hohe von 4% des Wehrbeitrages zu 6% Zinsen) auferlegt (§§ 6, 9 
der VO.). Inzwischen ist die "Grundschulden-"Belastung der industriellen, gewerb
lichen und Handelsbetriebe aulaBlich der Umgestaltung der deutschen Reichsbank 
und der Eroffnung der Liquidation der Rentenbank unter Herabsetzung ihres Grund
kapitals aufgehoben worden, urn diese Betriebe fUr die industrielle Belastung zu
gunsten der Reparationen frei zu bekommen; gleichzeitig wurden die "Grundschulden" 
der Landwirtschaft auf 50/ 0 des Wehrbeitrags erhoht, dagegen ihr Zinssatz von 
6% auf 50/ 0 ermaBigt (siehe das Ges. iiber die Liquidierung des Umlaufes von 
Rentenbankscheinen vom 30. 8. 1924). Diese "Grundschulden" unterstehen nun 
aber infolge ihrer offentlich-rechtlichen Farbung einem Sonderrecht und sind teil
weise den Reallasten angenahert. Es sei hier bemerkt, daB sie kraft Gesetzes ent
standen sind, der Eintragung nicht bediirfen, aber ihrer fahig sind; sie sollen allen 
anderen Lasten vorgehen. Sie sind jetzt beiderseits unkiindbar, konnen von der 
Rentenbank nicht abgetreten werden, sind dagegen der Pfandung unterworfen. Bei 
einer Zwangsversteigerung bleiben sie bestehen, auch wenn sie in das geringste 
Gebot nicht aufgenommen worden sind. FUr die Zinsen haften Eigentiimer und 
Pachter aIs Gesamtschuldner (mit interner Ausgleichung von 1 : 3), der Eigentiimer 
aber haftet fUr die Zinsen seiner Eigentumszeit auch "personlich" (vgl. oben bei den 
Reallasten § 53 V 2 b). Das Schicksal der Grundschulden bei Beendigung der Liqui
dation ist ungewiB. 

Anders geartet ist die "offentliche Last", welche der Industrie auferlegt 
worden ist. Bei ihr ist iiberhaupt keine Kapitalschuld vorhanden (vgl. oben I 2a); sie 
dient nur zur Sicherheitder jahrlichenZinsen und Tilgungsbetrage der ausgegebenen 
Einzelobligationen. Sie ist daher kein Grundpfandrecht, sondern hat den Charakter 
einer offentlich-rechtlichen Reallast. Doch gilt ein weitgehendes Sonderrecht. So 
ist sie kraft Gesetzes entstanden, sie bedarf nicht der Eintragung im Grundbuch, 
ist aber der Eintragung fahig; sie geht allen anderen Rechten im Range vor (Aus
nahme die Schweizer Goldhypotheken, vgl. unten § 55 12 b). Sie .iiberdauert die 
Zwangsversteigerung, es haften fUr sie auch Pachter und NieBbraucher (mit in
terner Ausgleichspflicht). Es besteht reine Sachhaftung. Bei einem Riickkauf der 
ausgestellten Obligationen durch den Unternehmer erlischt die Last, aber auf seinen 
Antrag kann innerhalb von drei Monaten eine Eigentiimergrundschuld fUr ihn ein
getragen werden, welche den Rechten, die nach der Entstehung der Last entstanden 
sind, vorgeht. - Wie man sieht, handelt es sich urn ein hochst eigenartiges Gebilde, 
welches das Recht der Reallasten mit einigen besonderim grundpfandrechtlichen 
Normen verquickt. Siehe des naheren das Industriebelastungsges. vom 30.8.1924 
und die beiden Durchfiihrungsbestimmungen vom 28. 10. 1924 und 5. 12. 1924. 

2. Was das Vorkommen der einzelnen Arten der Grundpfandrechte im prak
tischen Leben anlangt, so wird das Erforderliche bei der Schilderung der einzelnen 
Grundpfandrechte mitgeteilt werden. Hier sei nur bemerkt, daB die Verkebrs
hypothek und die Eigentiimergrundsehuld die beherrschende Rolle im Wirtschafts
leben spielen, wenn auch gleichzeitig betont werden muB, daB gewisse andere Arten 
in einzelnen Fallen von besonderer Bedeutung sind. Eine Ausnahme macht die 
Rentenschuld, sie ist ein Grundpfandrecht, das fast nur auf dem Papier steht. 

IV. Geldentwertung und Aufwertung. 
AIs die Geldentwertung einsetzte, haben nur wenige Grundpfandglaubiger ihre 

Grundpfandrechte gekiindigt und ihr Geld wertbestandig angelegt. Dagegen foIgte 
mit zunehmender Geldentwertung eine massenweise Kiindigung und Zuruckzahlung 
in Papiermark seitens der Grundeigentiimer (1922/23). Hiergegen erhob sich eine 
Gegenstromung, welche den Grundsatz "Mark gleich Mark" bekampfte und eine 
Aufwertung forderte. Die Rechtsprechung gab dem nur zogernd nach, bis schlieBlich 

v. Gierke, Sachenrecht. 8 
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das Reichsgericht (28.11.1923) ein Recht auf Aufwertung, namentlich auf Grund 
von § 242 BGB. anerkannte und iiber die Hohe der Aufwertung die Besonderheiten 
eines jeden einzelnen Falles (!) entscheiden lieB. Endlich raffie sich auch die Gesetz
gebung zu einer MaBnahme auf und erlieB die dritte Steuernotverordnung vom 
14.2. 1924 (nebst Durchfiihrungsbestimmungen). Diese befaBte sich in verschie
dener Hinsicht mit der Aufwertung. Was die uns hier interessierenden Grund
pfandrechte anlangt, so wurde fiir sie als regelmaBiger Aufwertungssatz 15% 
des Goldmarkbetrages bestimmt. Fiir den Goldmarkkurs ist der Kurs des nord
amerikanischen Dollars am Tage des Erwerbes des Grundpfandrechts maBgebend 
(bei einem Erwerb vor dem 1. 1. 1918 entscheidet der Nennbetrag). Der Schuldner 
kann aus ganz besonderen Griinden eine Herabsetzung der Aufwertung verlangen. 
Der Aufwertungsbetrag hat ohne weiteres den dinglichen Rang des aufgewerteten 
Rechts (Durchbrechung des Publizitats- und Spezialitatsprinzips I). Auf Antrag 
des Glaubigers oder Schuldners ist die Aufwertung im Grundbuch einzutragen (hat 
der Grundeigentiimer eine Herabsetzung aus besonderen Griinden beantragt, so 
wird auf seinen Antrag ein Widerspruch eingetragen). § 2 der dritten Steuernotver
ordnung. - Von dieser Aufwertung der dinglichen Schuld zu unterscheiden ist die 
Aufwertung der personlichen Forderung bei der Hypothek. FUr sie soll zwar 
auch grundsatzlich das gleiche gelten, wie fiir die Hypothek, aber es kann "nach 
allgemeinen Vorschriften" eine hohere oder geringere Aufwertung stattfinden. 
§ 3 der dritten Steuernotverordnung. - Diese vollig unpraktische Verschiedenheit 
in der Behandlung der dinglichen Schuld und der personlichen Forderung wurde 
dann durch § 7 der ersten Durchfiihrungsverordnung vom 1. 5. 1924 insofern ein
geschrankt, als eine hohere Aufwertung der personlichen Forderung als der Hypo
thek (15 0/ 0) nur bei bestimmten privilegierten Forderungen zugelassen wurde 
(Anmeldefrist bis 1. 1. 1925). - In bezug auf die Riickwirkung der Aufwertungs
vorschriften ist in § 11 der dritten Steuernotverordnung angeordnet, daB eine Auf
wertung nicht mehr in Frage kommt, wenn der Glaubiger, ohne sich seine Rechte 
vorzubehalten, bei dem Grundpfandrecht Ltischung bewilligt oder bei der person
lichen Forderung Zahlung angenommen hat. Den Landern wurde eine Besteuerung 
der Geldentwertungsgewinne vorbehalten. Als verschiedentlich die Rechtsgiiltig
keit der Aufwertungsverordnungen bestritten wurde, wurden sie durch Notverord
nung vom 4.12. 1924 bis zur Regelung im Wege der ordentlichen Gesetzgebung 
als maBgebend erklart (Fristverlangerungen bis 31. 3. 1925). 

1m Hinblick auf diese in Aussicht stehende Gesetzgebung soll hier in eine 
nahere Betrachtung der Aufwertungsfrage nichteingetreten werden, zumal es sich 
bei ihr keineswegs nur um die Grundpfandrechte handelt. Hoffentlich bringt das 
neue Gesetz vor allem die lang entbehrte Rechtssicherheit. Dies kann aber nur 
geschehen, wenn von einer Beriicksichtigung des einzelnen Falls abgesehen und 
eine durchgreifende generelle Regelung getroffen wird. Auch miiBte die verschiedene 
Behandlung von dinglicher Schuld und personlicher Forderung beseitigt werden. 

V. Rechtliche Natur. 
Es ist heute vollig iiberwiegende Ansicht, daB jedes Grundstiickspfandrecht 

ein beschranktes dingliches Recht ist. Es wird deutlich vom BGB. als Be
lastung der Sache gekennzeichnet. Es ist daher im wesentlichen auch unstreitig, 
daB es ein Herrschaftsrecht an der Sache selbst ist. Auch iiber den Inhalt dieses Herr
schaftsrechts ist man sich insofern im allgemeinen einig, als man dem Berechtigten 
ein "Zugriffsrecht" auf den Sachwert, ein "Befriedigungsrecht" aus der Sache, 
ein "Verwertungsrecht" in bezug auf die Sache zuspricht. Dieses Herrschaftsrecht 
hat absolute Wirkung, und zwar auBert diese sich auch bereits vor dem Vollzuge 
des Zugriffs, indem der Pfandglaubiger schon gegen jede, die Sache entwertende 
Verschlechterung geschiitzt ist (§ 1134). 
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1m iibrigen sind aber die .Ansichten geteilt. Man kann wohl sagen, daB es sich 
dabei um die Frage handelt, ob den GrundpfandgHi.ubiger noch eine weitere Be
ziehung mit dem Grundeigentiimer notwendig verkniipft. 

1. Die Theorie der dinglichen Schuld (0. v. GmRKE). Nach ihr besteht bei 
jedem Grundpfandrecht eine dingliche Schuld, mit welcher die Haftung des 
Grundstiicks verbunden ist. M. E. ist diese Lehre aIs diejenige anzuerkennen, 
welche dem Gesetz und der Verkehrsauffassung entspricht. Die dingliche Schuld 
erzeugt ein Leistensollen in bezug auf den in Frage stehenden Geldbetrag (Kapital 
nebst Anhangsel), und zwar typisch "aus dem Grundstiick", sie trifft daher den 
jeweiligen Eigentiimer des Grundstiicks (vgl. § 1113). Sie ist freiwillig erfiillbar, 
jedoch erzwingbar nur durch die Verwirklichung der Haftung, die daher eine Ver
urteilung "zur Zahlung aus dem Grundstiick" (nicht auf Zahlung schlechthin) vor
aussetzt. FUr die dingliche "Schuld" gibt es eine "Falligkeit", eine "Kiindigung" , 
eine "Mahnung", einen "Verzug". Allein es handelt sich immer urn eine "dingliche" 
Schuld, so daB eigne Grundsatze fiir sie gelten, und die Rechtssatze der obligatori
schen Schuld nicht ohne weiteres auf sie anwendbar sind. Man kann dies z. B. deut
Hch beim Verzuge sehen, indem ein Verzug bei der dinglichen Schuld nur Verzugs
zinsen, aber nicht eine weitergehende Schadensersatzpflicht erzeugt (vgl. § 1146 
und § 286). 

Die Lehre von der "dinglichen Schuld" entspricht auch verschiedenen neueren 
Reichsgesetzen, die von "dinglichen Schulden" sprechen (vgl. z. B. Wehrbeitrags
gesetz vom 3.7. 1913), oder die den gegensatzlichen Ausdruck "personliche Schul
den" gebrauchen (vgl. Reichsheimstattenges. § 20, oben § 44 IT 2). - Und nach der 
Verkehrsauffassung und dem praktischen Leben erscheinen aIle Grundpfandrechte 
aIs "Grundverschuldungen". - Von dieser Theorie aus ergibt sich auch der Gegen
satz zwischen Grundpfandrechten und Pfandrechten an beweglichen Sachen, die 
das BGB. insofern mit Recht durch eine scharfe Linie trennt. Beiden gemeinsam ist, 
daB sie dingliche Haftungsrechte sind, aber bei dem Pfandrecht an einer beweglichen 
Sache besteht keine dingliche Schuld; freilich konnte auch bei ihm begrifflich eine 
solche vorhanden sein, allein sie hat sich hier wegen der steten Notwendigkeit einer 
personlichen Schuld nicht durchgesetzt. 

2. Theorie des Bekommensollens (z. B. STROHAL, v. SCHWERIN). Manche 
nehmen an, daB der Haftung des Grundstiicks eine Schuld im Sinn eines reinen "Be
kommensollens des Glaubigers" zugrunde liege. Allein eine solche "Schuld" ist dem 
geltenden Recht (der richtigen Ansicht nach auch dem friiheren Recht) fremd. 
Jedes Bekommen-"Sollen" setzt notwendig einen Befehl an einen anderen voraus, 
der es verwirklichen soll. 

3. Theorie der Realobligation (in ihrer modernen Gestalt, z. B. CROME). Manche 
nehmen an, daB sich mit dem dinglichen Recht des Pfandglaubigers ein ReaIschuld
verhiiltnis derart verbinde, daB der jeweilige Eigentiimer obligatorisch zu der Leistung 
der Geldsumme aus dem Grundstiick verpflichtet sei. Allein diese Lehre iibex:sieht, 
daB die Schuld des jeweiligen Eigentiimers sich keineswegs voll nach den Regeln 
der Schuldverhaltnisse richtet, sondern vermoge ihrer dinglichen Einbettung starke 
Besonderheiten aufweist. (Vgl. oben 1.) Und so muJ3 denn dieseTheorie auch bei 
manchen Grundpfandrechten (Eigentiimerpfandrechten) das ReaIschuldverhaltnis 
leugnen und gerat dadurch mit sich. selbst in Widerspruch. 

4:. Theorie des reinen Verwertungsrechts (z. B. M. WOLFF, v. TUHR). Sehr ver
breitet ist eine Lehre, welche sich damit begniigt, dem Pfandglaubiger lediglich ein 
Verwertungsrecht zuzusprechen, welches ihm die Macht zu einer Entnahme der ihm 
gebiihrenden Geldbetrage durch eigene Handlung gewahre, ohne einen Anspruch 
gegen den jeweiligen Eigentiimer zu erzeugen. Man versteht dabei die Worte des 
Gesetzes, daB eine bestimmte Summe "aus dem Grundstiick zu zahlen ist" (§ 1113) 
dahin, daB diese Zahlung in den Formen der Zwangsvollstreckung unter Zuhilfe-

8* 
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nahme der staatlichen Vollstreckungsorgane zu erfolgen habe (§ 1147). Ein dinglich 
Zahlungspflichtiger fehle sowohl beim Grundpfandrecht wie bei dem Pfandrecht an 
beweglichen Sachen; beide lmterschieden sich nur durch die Form der Verwertung. 
Zur Rechtfertigung dieser Lehre und zur Bekampfung der Theorie von der ding
lichen Schuld wird insbesondere auf § 1142 verwiesen, welcher deutlich ergebe, daB 
der Eigentiimer des Grundstiicks nur zur Leistung berechtigt aber nicht verpflichtet 
sei; leiste er, so leiste er, urn die Grundstiicksverwertung des Grundpfandglaubigers 
abzuwenden. Allein § 1142 erwahnt ein Recht des Grundeigentiimers zur Befriedi
gung, well der Eigentiimer hiermit sein Recht auf Erwerb der Hypothek verwirklicht. 
Ebensowenig diirfte es angangig sein, die Ausdriicke des BGB., welche deutlich auf 
einen Anspruch gegen den Eigentiimer hinweisen, als nicht technische Redewendun
gen, als terminologische Erleichterungen, oder als blldliche Bezeichnungen zu er
klaren. Dies widerspricht der ganzen AusgestaItung des BGB. und der Tatsache, 
daB die Verkehrsauffassung eine dingliche Schuld des Grundeigentiimers anerkennt. 
- Gerade an den Folgerungen, die sich aus der Theorie des reinen Verwertungsrechtes 
ergeben, zeigt sich, daB sie nicht haItbar ist. Nach ihr konnte der Grundeigentiimer, 
wenn er eine zweite Hypothek, fiir welche er nicht personlich haftet, in der irrigen 
Annahme, personlich verpflichtet zu sein, auszahlt, die Leistung als eine nicht ge
schuldete Leistung kondizieren, wenn sich spater bei der Zwangsversteigerung zeigt, 
daB jene Hypothek ganz ausgefallen ware (§§ 812, 814). Eine solche Kondiktion 
aber wiirde ihm nicht zustehen, wenn er die Hypothek mit dem Zweck, die Zwangs
vollstreckung abzuwenden, ausbezahlt hatte, well er dann seinen Zweck erreicht 
habe. - Eine derartige verschiedene Behandlung der FaIle der Auszahlung einer 
Hypothek durch einen Grundeigentiimer widerspricht jedoch durchaus der Verkehrs
auffassung. Diese betrachtet den Grundeigentiimer als den dinglichen Schuldner; 
leistet er, so leistet er, was er leisten soIlte; eine Berufung darauf, daB er nicht ge
schuldet, und irrtiimlich eine personliche Haftung angenommen habe, verstoBt 
gegen eine tiefeingewurzeIte Verkehrsanschauung, und ihre Zulassung wird dem 
praktischen Leben nicht gerecht. 

VI. Plan der Darstell ung. 

Unser Plan der Darstellung kniipft an die oben unter II. gegebene Ubersicht 
iiber die Arten der Grundpfandrechte unter Beriicksichtigung ihrer wirtschaftlichen 
Bedeutung an. 

Wir stellen daher in den Mittelpunkt der ~etrachtung die Verkehrshypo
thek (§ 55), und wenden uns dann der Sicherungshypothek zu (§ 56). Wir lassen 
darauf eine Darstellung der Grundschuld und Rentenschuld folgen (§ 57). 
SchlieBlich solI noch auf die beiden eigentiimlichen Arten der Grundpfandrechte, 
die Eigentiimerpfandrechte in § 58 und die Gesamtgrundpfandrechte 
in § 59 eingegangen werden. 

§ 55. Die Verkehrshypothek. 

(tiber ihren Begriff vgl. oben § 54 II 1 und 3a.) 

I. Begriindung. 

Sie setzt voraus ein Grundstiick oder ein grundstiicksgleiches Recht. Ein 
Bruchtell eines Grundstiicks kommt nur in Betracht, wenn er in dem Antell eines 
Miteigentiimers besteht (§ 1114; ein Alleineigentiimer kann also nicht einen Bruch
tell des Grundstiicks belasten). 

Ferner ist erforderlich: 
1. Eine giiltige personliche Forderung, zu deren Sicherheit sie dient (§ 1113). 

Die Forderung muB auf ein Geldkapital gehen. Sie kann unkiindbar sein (vgl. aber 
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Art. 117 II EG. z. BGB.). - Die Forderung kann gegen den Grundeigentumer 
(den Hypothekenbesteller) gerichtet sein. Moglich ist aber auch, daB die Forderung 
gegen einen anderen gerichtet ist (der Grundeigentumer E bestellt z. B. eine Hypo
thek fiir die Darlehnsschuld seines Schwiegersohns dessen Glaubiger G; siehe ferner 
§ 416 bei Verweigerung der Genehmigung). Das Grundstuck haftet dann fiir eine 
fremde Schuld. Das BGB. spricht in solchen Fallen davon, daB der "Grundeigen
tumer nicht der personliche Schuldner ist". 

2. Einigung und Eintragung im Grundbuch (§ 873). 
a) Die Einigung muB zwischen dem Grundeigentumer und dem Glaubiger der 

Forderung abgeschlossen werden. Es gilt § 892. 
b) Uber die Eintragung bestimmt § 1115. Hiernach muss en eingetragen 

werden der Glaubiger, der Geldbetrag der Forderung, der Zinssatz bei rechtsgeschaft
lichen Zinsen und der Geldbetrag von etwaigen anderen Nebenleistungen (z. B. 
Vertragsstrafen; diese sind sehr haufig). 1m ubrigen kann auf die Eintragungs
bewilligung Bezug genommen werden; es handelt sich hier insbesondere um Zins
termine, Kiindigungsfristen. (Das Grundbuch soli gegen eine Uberlastung geschutzt 
werden.) In der Praxis sind sehr eingehende Formulare ublich, welche die Neben
abreden enthalten. 

Nach der GBO. § 28 soli der Betrag in Reichswahrung angegeben werden. 
Diese Regelung erwies sich bei der Entwertung der Papiermark als uberaus schadlich. 
Daher erging zur Befriedigung des Bediirfnisses nach Auslandskredit zunachst die 
YO. vom 13.2.1920, welche sog. Valutahypotheken, d. h. auf fremde Wahrung 
lautende Hypotheken zulieB; gefordert wurde aber, da sie als besondere Ausnahmen 
vom deutschen Grundbuchsystem erscheinen, in jedem einzelnen Fall Einwilligung 
der Landeszentralbehorde (Schwierigkeiten ergaben sich namentlich in der Zwangs
versteigerung in bezug auf den Kurs, der zugrunde zu legen ist; das Gesetz enthalt 
hieruber Bestimmungen). Infolge der immer weiter um sich greifenden Entwertung 
der Papiermark wurden tiefergreifende Anderungen notig. Das Gesetz uber wert
bestandige Hypotheken vom 23. 6. 1923 lieB Hypotheken zu, bei denen die 
Hohe der Geldsummen durch den amtlich festgestellten Preis einer bestimmten 
Menge von Roggen, Weizen oder Feingold bestimmt wird. In gleicher Weise konnen 
von der Reichsregierung auch Kohle, Kali oder andere Waren oder Leistungen zu
gelassen werden. Hierzu ergingen funf Durchfuhrungsverordnungen. Zu 
beachten ist, daB es sich bei den genannten Stoffen immer nur urn einen Berech
nungsmaBstab handelt, die Zahlung hat in Geld zu erfolgen (auch hier bestehen 
Schwierigkeiten bei der Zwangsversteigerung, welchen das Gesetz entsprechend 
wie bei den Valutahypotheken Herr zu werden sucht). 

Ob sog. "Goldhypotheken", bei denen die Zahlung in Gold zu erfolgen 
hat, eintragungsfahig sind, war und ist streitig. Nach der Rechtsprechung des 
Reichsgerichts ist die "Goldmunzklausel" eintragungsfahig, da dem Erfordernis 
der Reichswahrung und eines bestimmten Geldbetrages gemaB § 245 BGB. 
genugt sei. Zu beachten ist noch die Bekanntmachung vom 18. September 1914, 
welche die vor dem 31. Juli 1914 vereinbarten Goldklauseln bis auf weiteres 
ftir unverbindlich erklarte. Jedoch nehmen eine Ausnahmestellung die schwei
zerischen Glaubiger ein, zu deren Gunsten ein Abkommen mit der Schweiz 
vom 6./10.12.1920 (Goldhypothekenabkommen) und spater ein Zusatzabkommen 
vom 25.3./23.6. 1923 geschlossen wurde; Deutschland erkannte hier mit ruck
wirkender Kraft die Goldklausel an, versuchte aber den deutschen Schuldnern Er
leichterungen zu verschaffen. Auf die im einzelnen verwickelte Regelung kann 
hier nicht eingegangen werden. Bemerkt sei, daB schlieBlich nach vielen Streitig
keiten die Umwandlung der Goldhypotheken in Grundschulden auf Schweizer 
Franken festgelegt wurde. 
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3. 1!bergabe oder Ausschlu.8 des Hypothekenbriefes. 
Hiernach ist zu unterscheiden: 
a) Briefhypothek. Jede Hypothek ist im Zweifel Briefhypothek (§ 1116 I). 

Das Grundbuchamt fertigt nach der Eintragung der Hypothek einen Hypotheken
brief aus und gibt ihn dem Grundeigentiimer (§ 60 GO.). Dieser handigt ibn dem 
Hypothekenglaubiger aus. Erst mit dieser Ubergabe erwirbt der Glau
biger die Hypothek (§ 1117). Die leibliche "Obergabe kann ersetzt werden 
durch die Ersatzmittel der tJbergabe, welche wir bei der Eigentumsiibertragung an 
beweglichen Sachen kennen gelernt haben (oben § 28). Es geniigt aber auch die Ab
rede, daf3 der Glaubiger berechtigt sein soll, sich den Brief vom Grundbuchamt aus
handigen zu lassen (§ 1117 II, hierzu §§ 60 II, 29 I GBO.), von der regelmii.f3ig Ge
brauch gemacht ~d. 

Der Hypotheken brief ist eine offentliche Urkunde, die vom Grundbuch
amt ausgestellt ~d. Die GBO. gibt eingehende Vorschriften iiber ibn (§ 56ff.). 
Die einzelnen Lander haben Musterformulare fiir ibn aufgestellt (siehe das 
preuf3ische Formular im Anhang). Der Hypothekenbrief hat einen Auszug 
des Grundbuchs zu enthalten und soll auch spater mit ihm in tJbereinstimmung 
gehalten werden. 1st eine Schuldurkunde iiber die personliche Forderung vorhanden, 
so soll sie mit dem Brief durch Schnur und Siegel verbunden werden: So kommt die 
Anlehnung der Hypothek an die Forderung auch sichtbar zur Erscheinung. - Der 
Hypothekenbrief ist ein Wertpapier, denn er ist grundsatzlich notig fiir die Ver
wertung des in ihm verbrieften Rechts (Obertragung, Geltendmachung). Er kann 
fiir kraftlos erklart werden (§ 1162). - Er ist stets Namenpapier (nie Order- oder 
Inhaberpapier) . 

b) Buchhypothek. Bei ihr muf3 die Erteilung eines Hypothekenbriefes aus
geschlossen werden. Dies bedarf der dinglichen Einigung und Eintragung (§ 1116 II, 
Formel: "Die Erteilung eines Hypothekenbriefes ist ausgeschlossen"). Der Erwerb 
der Buchhypothek durch den Glaubiger vollendet sich hier also mit der Eintragung. 

Was das Verhaltnis von Briefhypothek und Buchhypothek anlangt, so hat die 
Briefhypothek wegen ihrer grof3eren Verkehrsfahigkeit die grof3ere Verbreitung 
erlangt, doch iiberwiegt in manchen landwirtschaftlichen Kreisen die Buchhypothek. 

4. Zum Verstiindnis ist noch folgendes zu beachten: 1st die personliche For
derung ungiiltig (z. B. wegen Wuchers oder weil auf einem Bordellkauf bernhend), 
so entsteht eine Eigentiimergrundschuld (§ 1163 11, vgl. oben § 54 II 1 c). - Wird 
die Hypothek fiir eine kiinftige oder bedingte Forderung bestellt (was zulassig ist, 
vgl. § 1113 II), so besteht bis zum Eintritt der Bedingung eine Eigentiimergrund
schuld (§ 1163 11). - Bei einer Briefhypothek besteht von der Eintragung bis zur 
Ubergabe des Briefes an den Glaubiger eine Eigentiimergrundschuld (§ 1163 II). -
1st die ·Buchhypothek eine Darlehnshypothek, so besteht nach der Eintragung eine 
Eigentiimergrundschuld, solange die Darlehnsvaluta noch nicht ausbezahlt ist, 
weil erst hiermit die Darlehnsforderung zustande kommt (der Eigentiimer ist aber 
hier durch den offentlichen Glauben des Grundbuchs gefahrdet, § 1138, und erhalt 
deshalb ein eigenartiges Widerspruchsrecht in § 1139). 

II. Die Hohe der Haftung des Grnndstiicks. 
woriir haftet das Grundstiick1 

1. Es haftet fiir die Forderung, soweit sie eingetragen ist (§ 1115). Uber die ein
getragenen Betrage hinaus haftet das Grundstiick aber auch fiir die gesetzlichen Zinsen 
(Verzugszinsen) und fiir die Kosten der Kiindigung und Rechtsverfolgung (§ 1118). 

2. Moglich ist eine nachtragliche Anderung der Forderung. Doch miissen die 
Gleich- oder Nachberechtigten zustimmen, wenn hierdurch ihr Recht beriihrt ~d 
(z. B. Erhohung der Forderung). Eine solche Zustimmung ist aber nicht erforderlich 
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bei einer Anderung der Zahlungszeit und des Zahlungsortes, sowie bei einer Erhohung 
des Zinssatzes bis zu 50/ 0 (hiermit mull gerechnet werden). 

3. Moglich ist eine Forderungsanswechslnng (§ 1180). Die neue Forderung kann 
dem alten Hypothekenglaubiger zustehen, dann wird lediglich die Forderungsunter
lage der Hypothek geandert; die neue Forderung kann aber auch einem anderen 
Glaubiger zustehen, dann wird der Glaubiger der neuen Forderung Hypotheken
glaubiger (Anlehnung der Hypothek an die Forderung). Nun verstehen wir die 
Vorschrift des Gesetzes (§ 1180), daB zur Forderungsauswechslung erforderlich ist: 
Einigung des Glaubigers der neuen Forderung und des Grundeigentiimers, Ein. 
tragung im Grundbuch, und die Zustimmung des "bisherigen" Hypothekenglaubigers, 
wenn ihm die neue Forderung nicht zusteht, sowie die Zustimmung der sonstigen 
an der ausscheidenden Forderung Berechtigten. 

III. Gegenstand der Haftung. 
Auf welche Gegenstande erstreckt sich die Hypothek ~ W 0 mit wird bei fur 

fiir die Forderung gehaftet ~ 
Es haften: 
1. Das Grnndstiick in seinem gesamten jeweiligen Bestande. Ergriffen werden 

aIle Bestandteile des Grundstiicks (wesentliche, unwesentliche, korperliche, un
korperllche), also z. B. die Gebaude, die ungetrennten Erzeugnisse, die Realrechte. 

2. Getrennte Bestandteile. Sie bleiben grundsatzlich unter der Haftung (so 
z. B. abgezweigte Grundflachen). Besonderheiten gelten aber, wenn die Bestandteile 
mit der Trennung bewegliche Sachen werden (insbesondere geerntete Friichte). 
Hier gilt zweierlei: 

a) Sie unterliegen nicht der Haftung, wenn sie mit der Trennung in das Eigen
tum eines anderen als des Grundeigentiimers oder des Eigenbesitzers fallen. § 1120 
(z. B. in das Eigentum des NieBbrauchers). Fiir das Fruchtziehungsrecht des Pach
ters gilt iiberhaupt etwas Besonderes, es bleibt von der Haftung ganz unberiihrt 
(vgl. ZVG. § 21 III; dem Hypothekar haften dafiir die Pachtzinsanspriiche, siehe 
unten 4). 

b) Aber auch die sonstigen beweglichen Sachen, die friiher Bestandteile waren, 
konnen nicht ewig der Pfandhaft unterliegen. Es handelt sich bei ihnen um Giiter, 
die bestimmungsgemaB in den Verkehr gelangen. Daher werden sie von der Pfand
haft durch VerauBerung und (oder) Entfernung vom Grundstiick frei, 
insofern nicht eine Beschlagnahme fUr den Hypothekar sich dazwischen ge
schoben hat. Die Beschlagnahme kann durch Mob~iarpfandung oder durch 
Grundstiicksbeschlagnahme (im Wege der Zwangsverwaltung, vgl. §§ 148, 21 ZVG.) 
erfolgen. Die Einzelheiten betreffs der VerauBerung und Entfernung enthalt das 
Gesetz § 1121, § 1122. Es sei hier hervorgehoben, daB die Haftung insbesondere 
erlischt, wenn vor der Beschlagnahme eine VerauBerung (Eigentumsiibertragung) 
und Entfernung von dem Grundstiick stattgefunden hat (§ 1121 I), oder wenn eine 
dauernde Entfernung vor der Beschlagnahme vorgenommen wurde, falls die Tren
nung im Rahmen einer ordnungsmaBigen Wirtschaft geschah (z. B. ein Gutsbesitzer 
bringt die ausgedroschene Ernte bei einem Lagerhalter unter). 

3. Das Grundstiicksznbehor. Es haftet, -.venn es in das Eigentum des Grund
eigentiimers gelangt ist (§ 1120.) Es wird aber in ahnlicher Weise wie die getrennten 
Bestandteile von der Haftung frei durch VerauBerung und Entfernung oder durch 
Aufhebung des ZubehOrdienstes vor der Beschlagnahme (§ 1121, § 1122 II). Die Be
schlagnahme kann nur durch Grundstiicksbeschlagnahme erfolgen (Zwangsver
steigerung oder Zwangsverwaltung). Die Mobiliarpfandung ist iiberhaupt jedem 
Glaubiger verboten (§ 865 II ZPO.). 

4. Miet· nnd Pachtzinsfordernngen. Ihre Haftung rechtfertigt sich aus dem 
Gesichtspunkt der biirgerlichen Friichte, und weil der Mietgebrauch und der Frucht-
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bezug des Pachters durch eine Grundstiicksbeschlagnahme nicht entzogen wird 
(vgl. oben 2). - Doch ist auch ihre Haftung eine begrenzte, indem sie nach Ablauf 
eines Jahres seit der Falligkeit erlischt, falls nicht vorher eine Beschlagnahme statt
gefunden hat (§ 1123 II Satz 1). Aber der Hypothekenglaubiger ist gegen Verfiigun
gen iiber sie (Vorausverfiigungen) noch in besonderer Weise geschiitzt, ein Schutz, 
derdurch das Ges. yom 8. 6.1915 unter Abanderung des BGB. verstarkt worden ist. 
Hiernach sind Verfiigungen (also z. B. Einziehung, ErlaB, Abtretung) dem Hypo
thekenglaubiger gegeniiber nur wirksam fUr die Zeit vor der Beschlagnahme, fiir das 
Kalendervierteljahr der Beschlagnahme; auBerdem fiir das folgende Kalenderviertel
jahr, falls die Beschlagnahme innerhalb der zweiten Halite des letzten Monats 
eines Kalendervierteljahres erfolgt ist (§ 1124). Fiir einen Mieter bedeutet dies, daB er 
mit Sicherheit nur zahlen kann den Mietzins des angebrochenen Quartals und in 
der zweiten Halfte des letzten Monats des angebrochenen Quartals den Mietzins 
fUr das foIgende Quartal. - Die Beschlagnahme der Miet- und Pachtzinsforde
rungen kann erfolgen durch Grundstiicksbeschlagnahme im Wege der Zwangs
verwaltung (§ 148, § 21 II ZVG.) oder durch Pfandung der Anspriiche (§.865 II 
ZPO.). - Entsprechend werden die Realrechte auf wiederkehrende Leistungen be
handelt (§ 1126). - Urn sich eine starkere Position zu schaffen, laBt sich bei Miets
hausern der Hypothekar haufig gleichzeitig den NieBbrauch iibertragen (vgl. oben 
§ 50 II, 3). 

5. Versicherungsfordernngen in bezug auf Gegenstande, welche der Hypothek 
unterliegen (vgl. §§ 1127ff.). Die Versicherungsforderungen erscheinen hier als 
Anhangsel und als Surrogate der versicherten Sachen. Bei einer Gebaudeversiche
rung hat der Hypothekar an ihnen ein Forderungspfandrecht (Naheres in § 1228). 
Bei anderen Versicherungen muB er die Pfandhaft durch rechtzeitige Beschlftg
nahme realisieren (§ 1229). - Die Bestimmungen des BGB. werden fUr die Gehiiude
feuerversicherung erganzt durch das Versicherungsvertragsges. yom 30. 5. 1908 
§§ 99ff. Hier wird namentlich eine durch den Grundeigentiimer (den Versicherten) 
verwirkte Versicherungsforderung zugunsten der Hypothekenglaubiger aufrecht
erhaIten. - Eine weitere Erganzung wird in der Praxis dadurch bewerkstelligt, 
daB der Hypothekenglaubiger mit der Versicherungsgesellschaft in direkte Be
ziehung tritt und sich den sog. Hypothekenversicherungsschein aushandigen laBt. 
1m iibrigen pflegen die Kredit- und Sparanstalten Hingabe und Aufrechterhaltung des 
hypothekarischen Darlehns von dem Bestande einer Feuerversicherung abhangig 
zu machen. 

6. Ersatzanspriiche aus Enteignung. Auf sie wird wegen ihrer Surrogatsnatur 
die Hypothek kraft Reichsrechtes (Art. 52, 53 EG. Z. BGB.) und im Zweifel kraft 
Landesrechts erstreckt. Gewisse andere Eingriffe sind gleichgestellt. Vgl. auch die 
YO. yom 11. 4.1918 (Entschadigungssumme bei Stillegungen und Zusammen
legungen industrieller Betriebe) und allgemein oben § 23 II 3bt5. - Ein allgemeines 
Surrogationsprinzip ist dagegen fiir das Grundvermogen nicht anerkannt. 

IV. Teilung der Hypothek. 
Moglich ist eine Teil ung der Hypothek. Sie vollzieht sich durch Teilung der 

Forderung. Sie bedarf trotz der mit fur verbundenen Belastigung des Grundeigen
tiimers nicht seiner Zustimmung. Die Teilung erfolgt am haufigsten bei einer teil
weisen Ubertragung der Hypothek (vgl. unten V) oder bei einer teilweisen Befriedi
digung (vgl. § 1145), doch kann auch der Hypothekenglaubiger die in seiner Hand 
bleibende Hypothek zerlegen. - Bei einer Briefhypothek kOllllen Teilhypothe
kenkriefe hergestellt werden, auch ohne Zustimmung des Grundeigentiimers 
(siehe § 1152). Die Teilhypotheken haben im Zweifel gleichen Rang, doch ist eine 
Ranganderung moglich (gemaB § 880, aber die Zustimmung des Grundeigentiimers 
ist nicht erforderlich § 1151).j 
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V. Ubertragung der Hypothek. 

Die Hypothek ist (rechtsgeschiiftlich) iibertragbar. Die Ubertragung erfolgt 
durch Ubertragung (Abtretung) der personlichen Forderung. FUr sich 
allein kann die Hypothek nicht iibertragen werden, und ebenso ist grundsatzlich 
eine Ubertragung der Forderung nicht moglich ohne Ubergang der Hypothek 
(§ 1153). Dies folgt schon aus dem Begriff der Hypothek, da sie notwendig an eine 
Forderung angelehnt ist. 

1. Der mertragungsakt. Die Abtretung der Forderung und damit die Uber
tragung der Hypothek erfolgt durch einen Vertrag, der einer bestimmten 
Form bedarf. Es ist zu unterscheiden: 

a) bei der B uchhyp ot hek ist die Form des Liegenschaftsrechts vorgeschrieben: 
Erforderlich sind Einigung iiber den Forderungsiibergang und Eintragung im 
Grundbuch (§ 1154 ill) ; 

b) bei der Briefhypothek stehen zwei Wege offen (§ 1154 I und II): 
a) entweder Einigung iiber den Forderungsiibergang, Briefiibergabe und Ein

tragung im Grundbuch; 
{J) oder Einigung iiber den Forderungsiibergang, schriftliche Abtretungser

klarung und Ubergabe des Hypothekenbriefs. Eine Eintragung im Grundbuch ist 
in diesem Fall nicht erforderlich. Aber der neue Glaubiger kann offentliche Be
glaubigung der Abtretungserklarung (§ 129) verlangen. Eine solche ist wichtig, weil 
sie ibm die Stellung eines im Grundbuch Eingetragenen verschafft (vgl. unten 2). 

Die Ubergabe des Briefes kann in derselben Weise ersetzt werden wie bei dem 
erstmaligen Erwerb der Hypothek (vgl. oben 13a). 

Eine Ausnahme von der Formvorschrift gilt fUr Ubertragung von Anspriichen 
auf riickstandige Zin'len. Sie konnen einfach nach Schuldrecht formlos abgetreten 
werden, und die Hypothek geht insoweit mit iiber (hier kann sogar ganz ausnahms
weise der Ubergang der Hypothek vertragsmaBig ausgeschlossen werden) § 1159. 

2. Schutz des Erwerbers durch den ijHentlichen Glauben des Grunt,lbuchs. 
In weitgehendem Umfang ist der Erwerber einer Hypothek durch den offent

lichen Glauben des Grundbuchs geschiitzt. Es wird hierbei von den Besonder
heiten, die sich bei einem Hypothekenbrief ergeben, vorlaufig abgesehen (siehe 
nnten 4). 

a) Der Erwerber ist zunachst geschiitzt durch § 892 BGB. in bezug auf den 
Bestand der Hypothek (z. B. der Grundeigentumer hat fUr eine giiltige Forderung 
eine Hypothek im Zustande der Geschaftsunfahigkeit dem G bestellt. Nun erwirbt 
X die Hypothek von dem eingetragenen G), ferner in bezug auf die Person des iiber
tragenden Hypothekenglaubigers (z. B. X. erwirbt von dem faIschlich eingetragenen 
G, wahrend in Wirklichkeit Y der Hypothekenglaubiger ist). 

b) Der Erwerber wird ferner geschiitzt in bezug auf Einreden gegen die Hypo
thek als solche (aus einem zwischen dem Eigentiimer und dem bisherigen Glaubiger 
bestehenden Rechtsverhaltnis), wenn sie aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren. 
§ 1157 erstreckt den offentlichen Glauben des Grundbuchs auch auf solche Einreden. 
Beispiel: der Hypothekar Ghat dem Eigentiimer, der mit dem personlichen Schuld
ner nicht identisch ist, die Geltendmachung der Hypothek gestundet oder ihm ver
sprochen, zuerst den personlichen Schuldner belangen zu wollen. Er tritt nun die 
Hypothek an den redlichen X ab, diesem konnen die Einreden von dem Grund
eigentiimer nicht entgegengesetzt werden. 

c) Der Erwerber wird aber auch inAnsehung der Hypothek in bezug auf den 
Bestand der personlichen Forderung und in bezug auf Einreden gegen die 
Forderung geschiitzt (§ ll38). 1st die Forderung nichtig, so erwirbt der Redliche 
die eingetragene Hypothek als Grundschuld (nicht eine Hypothek ohne Forderung, 
denn eine solche kann es begrifflich nicht geben). 1st die Forderung mit Einreden 
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behaftet, so kann der Grundeigentiimer sie dem redlichen Hypothekenerwerber, 
wenn er mit der Hypothekenklage vorgeht, nicht entgegenhalten, wenn sie nicht 
aus dem Grundbuch ersichtlich waren (z. B. die Forderung ist durch Betrug erlangt 
gewesen; anders gegeniiber dem friiheren HypothekengHiubiger, siehe § 1137). 

Dieser Schutz des redlichen Hypothekenerwerbers entfallt, insoweit es sich um 
die Ubertragung von rUckstandigen Zinsen (und Kostenersatz) handelt, gemaB 
§ 1159, und hinsichtlich nicht falliger Nebenleistungen fiir das laufende und folgende 
Kalendervierteljahr nach MaBgabe des § 1158. 

3. Schutz des Schuldners bei Unkenntnis der Abtretung1 
Nach schuldrechtlichen Grundsatzen wird ein Schuldner in weitgehender Weise 

im Hinblick auf eine Unkenntnis von der Abtretung geschiitzt (§§ 406-408). Ins
besondere kann er vor Kenntnis der Abtretung mit befreiender Wirkung an den 
bisherigen Glaubiger zahlen. Das BGB. hat diesen schuldrechtlichen Schutz fiir 
den Eigentiimer bei der Ubertragung der Hypothek ausgeschaltet (§ 1156). Der 
GrUndeigentiimer muB also nach dem wahren Hypothekenglaubiger forschen. Der 
Grund fiir die Ausschaltung dieser Vorschriften liegt im Grundbuchsystem, in welches 
die personliche Forderung mit hereingezogen wird. Der Grundeigentiimer mag das 
Grundbuch einsehen, ehe er zahlt (iiber seine Lage bei einem Hypothekenbrief 
siehe unten 4). - Eine Ausnahme gilt fiir die Kiindigung (siehe § 1156 Satz 2) und fiir 
die oben unter 2 am Ende genannten NebenansprUche (§§ 1159, 1158). 

4. Besonderheiten bei einem Hypothekenbrief. 
Die unter 2 und 3 besprochenen Regeln werden modifiziert, wenn ein Hypo

thekenbrief ausgestellt ist, und zwar ist zweierlei zu beachten: 
a) Der Hypothekenbrief zerstort den offentlichen Glauben des Grundbuchs, 

d. h. ist im Grundbuch etwas Unrichtiges eingetragen, dessen Unrichtigkeit ,sich 
unmittelbar aus dem Hypothekenbrief ergibt, so wird das Vertrauen auf das Grund
buch nicht geschiitzt (§§ 1140,1157). Dies hat seinen guten Grund darin, daB der 
Hypothekenbrief ja stets bei der Ubertragung der Briefhypothek eine Rolle spielt 
(siehe oben 1 b). Beispiel: Es ist auf dem Hypothekenbrief eine Teilzahlung quit
tiert, iiber welche das Grundbuch keine Auskunft gibt. 

b) Der Besitzer eines Hypothekenbriefes, welcher im Grundbuch nicht ein
getragen ist, hat unter bestimmten Voraussetzungen die Stellung eines im 
Grundbuch eingetragenen Hypothekenglaubigers. Dies nam1ich dann, 
wenn er von einem eingetragenen Hypothekenglaubiger durch offentlich beglaubigte 
Abtretungserklarung den Brief erworben hat oder sein Glaubigerrecht durch eine 
zusammenhangende Kette von offentlich beglaubigten Abtretungserklarungen auf 
einen eingetragenen Hypothekenglaubiger zUrUckfiihrt (§ 1155). Hieraus ergibt sich 
namentlich zweierlei: 

a) von einem solchen Hypothekenbriefinhaber kann man die Hypothek er
werben, auch wenn er in Wahrheit nicht der Glaubiger ist (z. B. die Abtretung an 
ibn war wegen Geschaftsunfahigkeit seines Vormanns nichtig) - vorausgesetzt, 
daB man redlich ist (§ 892); 

(J) an einen solchen Hypothekenbriefinhaber kann der Grundeigentiimer, wenn 
er redlich ist, stets mit befreiender Wirkung zahlen (§ 893). 

So wird ein vorsichtiger Grundeigentiimer bei einer Briefhypothek nur an den 
so legitimierten oder an den im Grundbuch eingetragenen Hypothekenbriefbe
sitzer zahlen (vgl. § 1160). 

V. Sonstiger Ubergang der Hypothek. 

1. Eine Belastung der Hypothek (Verpfandung, Bestellung eines NieBbrauchs) 
ist moglich; sie vollzieht sich nach den Grundsatzen der Ubertragung, es wird also 
die Forderung belastet (§§ 1069 I, 1274 I). Uber Pfandung siehe § 830 ZPO. (ander
seits § 837 ZPO.). 



Die Verkehrshypothek. 123 

2. Gesetzlicher Ubergang. Er kann sich durch Erbfolge oder sonstige Gesamt
nachfolge vollziehen. Es gibt aber viele FaIle gesetzlicher Sondernachfolge. Dies 
namentlich dann, wenn ein anderer als der Schuldner den Glaubiger befriedigt, z. B. 
ein Biirge (er erwirbt die Forderung [§ 774] und infoIgedessen auch die Hypothek) 
oder der Grundeigentiimer, der nicht personlicher Schuldner ist (vgI. § 1143), aber 
auch, wenn der personIiche Schuldner, der nicht Grundeigentiimer ist, den Glaubiger 
befriedigt (vgl. § 1164). - Hier bedarf es weder eines Bucheintrages noch einer 
Briefiibergabe. Aber der Erwerber hat einen Anspruch auf Ubergabe des Hypotheken
briefes und der sonstigen Urkunden (§§ 1144, 1150, 1167). Bei einer Briefhypothek 
hat das offentIich beglaubigte Anerkenntnis des gesetzlichen Ubergangs die gleiche 
Wirkung wie eine offentlich beglaubigte Abtretungserklarung (§ 1155). 

VI. Geltendmachung der Hypothek. 
Bei der Geltendmachung der Hypothek handelt es sich um das dingliche 

Recht. Sie ist scharf zu scheiden von der Geltendmachung der personlichen For
derung (iiber diese unten VII). 

Bei der Geltendmachung des dinglichen Rechts kommt dem eingetragenen 
Hypothekenglaubiger eine erweiterte Vermutung fiir seine Hypothek zugute. 
Der Bucheintrag erzeugt namIich auch eine Vermutung fiir den Bestand der For
derung, §§ 1137, 891. 1st der Hypothekenglaubiger nicht eingetragen, so gilt eine 
entsprechende erweiterte Vermutung bei der Briefhypothek fiir den Besitzer des 
Hypothekenbriefes, der die Stellung eines im Grundbuch eingetragenen Hypotheken
gIaubigers kraft § 1155 hat. 

1. Das dingliche Zugriffsrecht des Hypothekenglaubigers tritt mit der FalIig
keit der Hypothekenforderung ein. Hangt die FaIIigkeit, was die Regel ist, von 
einer Kiindigung ab, so muB diese, um die Hypothek fallig zu machen, vom 
Glaubiger an den Grundeigentiimer oder vom Grundeigentiimer an den Glaubiger 
erfolgen (§ 1141, wichtig, wenn der Grundeigentiimer nicht der personIiche Schuld
ner ist). 

Handelt es sich um eine Briefhypothek, so muB der kiindigende Glaubiger den 
Hypothekenbrief vorlegen, sonst kann der Eigentiimer die Kiindigung tillverziiglich 
zuriickweisen. 1st der Glaubiger nicht im Grundbuch eingetragen, so kann der Eigen
tiimer auch die ibn Iegitimierenden Urkunden des § 1155 fordern (§ 1160). Gleiches 
gilt fiir die Mahnung. 

2. Vor der Falligkeit hat der Hypothekenglaubiger ejn gewisses Recht im Hin
bIick auf eine Gefahrdung seiner Sicherheit infolge Entwertung des Grundver
mogens. Wegen drohender Gefahrdung seiner Sicherheit durch Einwirkungen 
auf das Grundvermogen (z. B. durch Abbruch von Hausern, Entfernung von Vieh, 
Fallen von Baumen) hat er einen Unterlassungsanspruch gegen den Eigentiimer 
und gegen jeden Dritten (gegen Eigentiimer kann er auch gerichtliche SchutzmaB
nahmen zur Abwendung verlangen, §§ 1134, 1135). - Wegen einer bereits ein
getretenen Gefahrdung seiner Sicherheit (die Hypothek erscheint jetzt nicht 
mehr gedeckt) kann der Glaubiger eine Beseitigungsfrist setzen und nach deren 
fruchtlosem Ablauf seine sofortige Befriedigung aus dem Grundstiick suchen 
(§§ 1133, 1135). 

3. Nach der Falligkeit hat der Glaubiger das Befriedigungsrecht im Wege der 
Zwangsvollstreckung (§ 1147). 

a) Voraussetzung ist daher ein Vollstreckungstitel. Er verschafft ihn sich 
durch Klage und Urteil. Die Klage ist gegen den Grundstiickseigentiimer 
zu richten (vgl. § 1148). Bei einer Briefhypothek kann der Grundeigentiimer Vor
legung des Briefes verlangen bei Vermeidung der Abweisung der Klage; ist der 
Hypothekenglaubiger nicht im Grundbuch eingetragen, so kann der Eigentiimer 
auch Vorlegung der legitimierenden Urkunde des § 1155 fordern (§ 1160). - Das 
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U rteil darf nie auf Zahlung schlechthin lauten, iiber seine Fassung sind die Ansichten 
geteilt je nach der Auffassung der rechtlichen Natur des Grundpfandrechts (,.Zahlung 
aus dem Grundstiick", "Zahlung bei Vermeidung der Zwangsvollstreckung in das 
Grundstiick", "der Klager dart die Zwangsvollstreckung in das Grundstiick be
treiben", vgl. oben § 54 V). - A1s Vollstreckungstitel ist auch eine gerichtliche oder 
notarielle Urkunde zulassig, in welcher sich der Grundeigentiimer der sofortigen 
Zwangsvollstreckung unterwirft (es bedarf dann keiner Klage, sondern nur einer 
vollstreckbaren Ausfertigung der Urkunde, vgl. §§ 794 Ziffer 5,800,724 ZPO.). 

b) Der Grundeigentiimer kann Einwendungen und Einreden geltend machen. 
Die Einreden konnen lediglich gegen die Hypothek gerichtet sein, § 1157 (vgl. 
oben V 2 b) oder aus der personlichen Forderung herriihren (auch wenn er nicht 
der personliche Schuldner ist), auBer der Verjahrungseinrede § 1137 (vgl. oben V 2c), 
schlieBlich hat er eine Einrede, wenn der personliche Schuldner ein Anfechtungs
oder Aufrechnungsrecht hat (§ 1137). Aber aIle diese Einreden versagen gegeniiber 
dem offentlichen Glauben des Grundbuchs (vgl. oben V 2). 

c) Arten der Vollstreckung. Der Glaubiger hat die Wahl zwischen 
a) Zwangsvollstreckung in das uubewegliche Vermogen (§ 866 ZPO.). Und 

zwar Zwangsver!\teigerung oder (und) Zwangsverwaltung. Das Nahere ist in 
dem Reichsgesetz iiber Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung vom 24. 3. 1897 
(in der Fassung vom 20.5.1898) geregelt. Die Zwangsversteigerung ist ein ge
richtliches Verfahren, welches auf den Stammwert des Grundvermogens gerichtet ist, 
in der Weise, daB es einem Meistbietenden zugeschlagen und der Erlos nach MaBgabe 
des Ranges unter den Beteiligten verteilt wird. Die Zwangsverwaltung zielt auf die 
Hebung der Nutzungen durch einen Zwangsverwalter, welche fiir die Begleichung 
der Zinsen und des Kapitals der Beteiligten verwendet werden. 

P) Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermogen. Sie kann sich vollziehen 
in die mithaftenden beweglichen Sachen: getrennte Bestandteile und die Miet-, 
Pachtzins- und Versicherungsanspriiche (Ausnahme: das Zubehor § 865 ZPO.). 

4. Liisungsrechte. 
a) Der Grundeigentiimer hat das Recht den Glaubiger zu befriedigen, 

sobald die Forderung fii.llig ist. 1st er nicht der personliche Schuldner, so hat er das 
Befriedigungsrecht, sobald der personliche Schuldner zur Leistung berechtigt ist. 
Die Befriedigung kann durch Erfiillung, Hinterlegung, Aufrechnung erfolgen (§ 1142). 
- Bei einer Briefhypothek kann der Eigentiimer dabei Aushandigung des Hypo
thekenbriefes verlangen (§ 1144). - 1st der Eigentiimer selbst personlicher Schuldner, 
so erwirbt er die Hypothe~ (da die Forderung untergeht) als Eigentiimergrund
schuld (§ 1163 I Satz 2). (Uber die Ausnahmen siehe unten VIII 2.) 1st der Eigen
tiimer nicht der personliche Schuldner, so erwirbt er die Forderung und die Hypo
thek (Eigentiimerhypothek) §§ 1143, 1153. 

b) Ein Losungsrecht hat ferner jeder Dritte, der Gefahr lauft, durch die Zwangs
vollstreckung ein Recht an der Sache oder den Besitz der Sache zu verlieren (jeder 
gleich oder nachstehende dinglich Berechtigte, ferner Mieter, Pachter). Es entsteht 
aber erst, wenn der Hypothekenglaubiger die Hypothek geltend macht. Der Dritte 
erwirbt damit die personliche Forderung und die Hypothek (§§ 1150, 268). 

VII. Geltendmachung der personlichen Forderung. 
Sie erfolgt ausschlieBlich gegen den personlichen Schuldner. Dies kann 

der Eigentiimer, aber auch ein Dritter sein. Sie ist einfach auf Zahlung der Geld
summe gerichtet. Der Glaubiger kann sich fiir den Bestand der Forderung nicht 
auf die Vermutung des Grundbuchs berufen (diese Vermutung gilt in Ansehung der 
Forderung nur "fiir die Hypothek" § 1138). Der Glaubiger ist allen Einreden aus dem 
personlichen Schuldverhaltnis ausgesetzt. Der redliche Erwerber erwirbt nicht die 
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nicht bestehende Forderung und muG alle Einreden aus der Person seines Vor. 
mannes gegen sich gelten lassen (siehe dagegen § 1138). 

Eine Besonderheit ist, daB bei der Briefhypothek der personliche Schuldner, 
wenn er der Grundeigentiimer ist, gegeniiber der Geltendmachlmg der personlichen 
Forderung die Vorlegung des Hypothekenbriefes (und der nach § 1155 legitimieren
den Urkunden) verlangen kann in derselben Weise wie gegeniiber der Geltend
machung der Hypothek (§ 1161). Der Eigentiimer solI insofern wenigstens bei der 
personlichen Forderung nicht schlechter stehen als bei der dinglichen. 

Wird die personliche Forderung getilgt, so wandelt sich die Hypothek regel
maBig in eine Eigentiimergrundschuld um (siehe aber unter VIII). 

VIII. Untergang der Hypothek. 

Ein "Untergang" der Hypothek findet statt, wenn die Hypothek und mit ihr 
jede Grundstiicksbelastung endigt, so daB die etwa vorhandenen Nachmanner 
aufrncken. 

:Ein solcher Untergang wird herbeigefiihrt zunachst nach den allgemeinen 
Grundsatzen des Sachenrechts, insbesondere erlischt die Hypothek durch Unter
gang des Grundstiicks, durch Buchversitzung (§ 901), durch Enteignung. Nicht 
erlischt sie durch Vereinigung von Hypothek und Eigentum (§ 889, Ausnahmen: die 
Hypothek fiir Zinsrnckstande § 1178 I) 

1m iibrigen ist hervorzuheben: 
1. Die Hypothek geht unter 
a) durch rechtsgeschaftliche Aufhebung. Hierzu bedarf es aber nicht 

allein der Aufgabeerklarung des Hypothekars und Loschung (vgl. §§ 875, 876, 
oben § 14II), sondern auoh der Zustimmungserklarung des Eigentiimers 
(§ 1183). Der Grundeigentiimer wiirde ja sonst ohne seinen Willen um das Eigen
tiimerpfandrecht kommen. - Bei einseitigem Verzioht des Glaubigers auf die 
Hypothek (der Eigentiimer bietet ihm z. B. eine bessere Sicherheit fiir die Forderung) 
entsteht dagegen eine Eigentiimergrundsohuld (vgl. §§ 1168, 1177, 1165). - Die 
reohtsgesohaftliche Aufhebung der Hypothek laBt grundsatzlich die personliohe 
Forderung unberiihrt (Besonderheiten in § 1165). 

b) Duroh Befriedigung aus dem Grundstiiok im Wege der Zwangs
vollstreckung (§ 1181). Es gebOrt hierher jede Befriedigung des Glaubigers, 
welohe wir oben unter VI. 3 geschildert haben. In diesem Fall erlischt auch die 
Forderung. 

Eine anderweitige Befriedigung des Glaubigers bewirkt dagegen keine Auf
hebung der Belastung (im einzelnen liegen die Falle verschieden). 

0) Duroh Zuschlag in der Zwangsversteigerung. Und zwar erlOsohen mit ihm 
alle Hypotheken, die nioht naoh den Versteigerungsbedingungen bestehen bleiben 
(§ 91 ZVG.); sie werden ihrem Range nach aus dem Versteigerungserlos befriedigt, 
soweit der Erlos nioht ausreicht, fallen sie aus. - Dagegen bleiben die personlichen 
Forderungen der ausfallenden Glaubiger bestehen. Hieraus ergeben sioh sonderbare 
Konsequenzen, wenn der erststellige Glaubiger selbst das Grundstiiok ganz unter 
seinem Wert unter Ausfall des groBten Teils seiner Hypothek erstanden hat (denn 
hier hat er duroh den hohen Grundstiiokswert und die ihm verbleibende personliohe 
Forderung einen ungereohtfertigten Gewinn). 

2. Dagegen geht die Hypothek nioht unter, wenn die personliohe For
de rung erlisoht (sog. Selbstandtgkeit der Hypothek). Es ist dabei gleich
giiltig, aus welohem Grunde sie eriisoht (Erfiillung, Hinterlegung, Aufreohnung, 
ErlaBvertrag, Vereinigung von Glaubiger und Schuldner). In allen diesen Fallen 
erwirbt grundsatzlich der Eigentiimer die Hypothek als Grundschuld 
(§ 1163 I Satz 2). 
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Bemerkenswerte Ausnahmen hlervon sind durch die neueste Gesetzgebung 
gemacht worden in bezug auf solche Hypotheken, bei denen der Schwerpunkt auf 
der Tilgung der Kapitalschuld liegt und der Gedanke des Rentenkredits zugrunde 
liegt. So ist fiir die Notopferhypothek, die auf einem Tilgungsdarlehn beruht, be
stimmt, daB sie mit der Forderung erlischt und § 1163 I Satz 2 BGB. keine An
wendung findet (vgl. § 36, des Gesetzes yom 6.7.1921 und oben § 34 I 1 b). Ebenso 
ist fiir die unkiindbaren Tilgungshypotheken der Heimstatten (oben § 44 II 1 a a) vor
geschrieben, daB mit dem Erloschen der "personlichen Schuld" auch die Hypothek 
erlischt (vgl. RHStG. § 17 II). Es entsteht also bei diesen Hypotheken infolge der 
jedesmaligen Abtragung keine Eigentiimergrundschuld, wie das sonst bei den Til
gungshypotheken der Hypothekenbanken und Landschaften (bier erst Ansammlung 
der Jahresbetrage) der Fall ist (oben § 54 I 2a). Auch bei der "offentlichen Last" 
der Industrie erlischt die Last, soweit die Jahreszahlungen erfolgen (vgl. oben § 54 
I2a). Dies entspricht der Reallast. 

Eine Ausnahme von dem Satz, daB die Hypothek beim Erloschen der Forderung 
auf den Grundeigentiimer iibergeht, macht das BGB. fiir den Fall, daB der. rein 
personliche Schuldner den Glaubiger befriedigt, wenn er yom Eigentiimer Ersatz 
verlangen kann. Alsdann solI der personliche Schuldner fiir seine Ersatzforderung 
die Hypothek erwerben (§ 1164). Es findet bier also ein gesetzlicher Forderungs
wechsel bei der Hypothek statt (Hauptfall: der Erwerber eines Grundstiicks hat die 
Schuld, fiir welche eine Hypothek bestellt ist, unter Anrechnung auf den Kaufpreis 
iibernommen, der GIaubiger genehmigt die Schuldiibernahme nicht; der Grundstiicks
verauBerer bezahlt den GIaubiger). Der Befriedigung steht die Vereinigung von 
Forderung und Schuld in der Person des personlichen Schuldners gleich (§ 1164 II). 
- Eine weitere Ausnahme bei Zinsriickstanden (§ 1178). 

3. Eine Hypothek kann in eine Grundschuld umgewandelt werden, bierzu 
bedarf es einer Einigung und Eintragung, die Zustimmung der im Range gleich
oder nachstehenden Berechtigten ist nicht erforderlich (§ 1198). 

§ 56. Die Sicherungshypothek. 

I. Begriff, Arten, wirtschaftliche Bedeutung. 

Die Sicherungshypothek ist eine Hypothek, welche fiir den Verkehr weniger 
geeignet ist. Sie ist mehr darauf abgestellt, in einer Hand zu bleiben zur Sicherung 
einer Forderung. Das Entscheidende ist: die Eintragung im Grundbuch hat 
fiir die personliche Forderung keine Bedeutung. Die Forderung 
wird nicht in den Bann des Grundbuchs fiir die Hypothek herein
gezogen. Sie ist daher notwendig Buchhypothek, und es gelten die Grundsatze 
der Buchhypothek mit einigen Abwandlungen. Auch fiir sie gilt also, daB sie bei 
Nichtvorhandensein oder Untergang der Forderung in eine Eigentiimergrundschuld 
umgewandelt wird (vgl. oben § 54 II lc). 

1. Begriff. Hiernach laBt sich die Sicherungshypothek als eine Hypothek kenn
zeichnen, bei welcher der Bucheintrag fiir die Hypothek in Ansehung der Forderung 
keine Bedeutung hat (§ 1184). 

2. Arten. Wir sahen bereits, daB es Sicherungshypotheken nur als Buch
hypotheken gibt. Es gibt aber besondere Arten der Sicherungshypotheken: 
Die Hypothek fiir Inhaber- und Orderpapiere (unten IV) und die Hochstbetrags
hypothek (unten V). Wir stellen ihnen die "gewohnliche" Sicherungshypothek 
gegeniiber. - Zwangshypotheken im weiteren Sinn sind solche, die im Wege der 
Zwangsvollstreckung eingetragen werden. 

3. Wirtschaftliche Bedeutung. Die Sicherungshypothek tritt an Bedeutung 
gegeniiber der Verkehrshypothek erheblich zuriick. Die gewohnliche Sicherungs
hypothek findet sich kraft rechtsgeschaftlicher Bestellung namentlich in der Rhein-
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pfalz, in Baden und Hessen (begiinstigt dureh die Ausfiihrungsgesetze zum BGB.); 
allgemeine Bedeutung hat sie als Zwangshypothek. Die Hypothek fiir Inhaber
und Orderpitpiere spielt bei Anleihen eine wiehtige Rolle. Die Hochstbetrags
hypothek dient Forderungen, deren Hohe unbestimmt ist. 

II. Begrundung der gewohnlichen Sieherungshypothek. 

1. Rechtsgeschiftliche Begriindung. 
Notig ist Einigung und Eintragung mit dem Vermerk, daB es sich um eine 

"Sieherungshypothek" handelt (§ 1184 II). Der AussehluB der Erteilung eines 
Hypothekenbriefes braueht nieht besonders vereinbart oder eingetragen zu werden; 
er versteht sich von selbst. Einen gesetzliehen Anspruch auf Bestellung einer 
Sicherungshypothek hat der Bauunternehmer (§ 648 BGB.). 

2. 1m Wege der Zwangsvollstreckung. Die Sachlage ist infolge der Gesetz
gebung zur Zeit der Geldentwertung sehr verwiekelt. Wir beschranken uns hier 
auf folgendes (wobei wir gleieh die Hoehstbetragshypothek mit hereinziehen). 

Ein Glaubiger eines Grundeigentumers kann, wenn er seine Forderung aus
geklagt und ein vollstreekbares Urteil erlangt hat, die Eintragung einer Sicherungs
hypothek fiir seine Forderung beantragen: Zwangshypothek. Sie entsteht mit 
der Eintragung (§§ 866ff. ZPO.). Voraussetzung ist, daB es sich um einen Anspruch 
handelt, der die Wertgrenze in amtsgeriehtlichen Vermogensstreitigkeiten uber
steigt (§ 866 III ZPO. in der Fassung der YO. zur Beschleunigung des Verfahrens 
yom 22. 12. 1923). 

Besonderheiten gelten fiir wertbestandige Sehuldtitel: 1st die Forderung 
derart wertbestandig bestimmt, daB fiir sie eine wert bestandige Hypothek 
eingetragen werden kann (vgl. oben § 55 I 2b), so wird die Sicherungshypo
thek als wertbestandige eingetragen und die Wertgrenze .des § 866 III ZPO. 
gilt nicht (also z. B. als Feingoldhypothek). 1st eine Forderung nicht derartig be
stimmt, so wird eine Hochstbetragshypothek eingetragen, wobei als Hoehstbetrag 
die Geldsumme in Betraeht kommt, die sich auf Grund des wertbestandigen Schuld
titels zur Zeit des Emgehens des Antrages auf Eintragung beim Grundbuehamt 
ergibt. Siehe die Bekanntmachung zur Entlastung der Gerichte yom 13. 5. 1924 
§ 14 (§ 1). Die zweite Durchfiihrungsverordnung der YO. zur Beschleunigung des 
Verfahrens in biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten yom 27.6. 1924 hat dann fiir ge
wisse wertbestandige Forderungen auf Goldmark die Ein,tragung einer Sicherungs
hypothek als "Feingoldhypothek" (Goldmarkhypothek), und zwar als Hochstbetrags
hypothek zugelassen (unter Ausschaltung der Wertgrenze des § 866 III ZPO., als 
Hoehstbetrag kommt in Betracht der Feingoldwert zur Zeit des Eintragungsantrags). 

Die ZPO. stellt in § 932 einem vollstreekbaren Urteil den Arrestbefehl zur 
Sicherung eines Anspruehes gleieh: Arresthypothek. Sie ist immer Hochstbe
tragshypothek; als Hoehstbetrag kommt der Geldbetrag in Betracht, durch des sen 
Hinterlegung der Arrest beseitigt wird (§ 923 ZPO.). 

III. Rechtssatze fur die gewohnliche Sicherungshypothek. 

Es gilt das Recht der Buchhypothek. Die Besonderheiten sind nur folgende: 
l. Das Hypothekenreeht richtet sieh n ur nach der Forderung. Der offent

liehe Glaube des Grundbuchs ergreift nieht die Forderung (§ 1185); § 1138 ist aus
gesehlossen. Wer sieh eine Sicherungshypothek ubertragen laBt, er
wirbt sie daher nur, wenn die Forderung wirklich bestand, und er 
erwirbt sie nur mit allen der Forderung anhaftenden Einreden. 

Beispiel: Es ist fUr eine wueherische Forderung eine Sicherungshypothek fiir 
G eingetragen. Dann entsteht, wie wir wissen, eine Eigentumergrundschuld 
(§ 1163 I). Ubertragt nun G die eingetragene Sicherungshypothek an X, so er-
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wirbt dieser trotz Redlichkeit nicht die angebliche Sicherungshypothek, vielmehr 
verbleibt sie dem Eigenttimer als Eigenttimergrundschuld. - Ganz anders ware 
zu entscheiden, wenn eine Verkehrshypothek eingetragen worden ware; hier wiirde X 
die Hypothek erwerben mit der fingierten Forderung und, da letztere fingiert ist, 
als Grundschuld. 

Zu betonen ist aber, daB auch fiir die Sicherungshypothek der offentliche 
Glaube des Grundbuchs in bezug auf den Bestand der Hypothek bei Giiltigkeit der 
Forderung (§ 892) und in bezug auf die Einreden gegen die Hypothek als solche 
(§ 1i57) gilt. 

Beispiel: Der geisteskranke Eigentiimer E bestellt fiir eine giiltige Fordermlg 
eine Sicherungshypothek dem G. Darauf iibertragt G die Sicherungshypothek an 
den redlichen X. Hier erwirbt X die Sicherungshypothek. 

2. Der Hypothekenglaubiger kann sich zum Beweis der Forderung bei 
der Hypothekenklage nicht auf das Grundbuch berufen. Er muB also die Forderung 
beweisen (§ 1185): § 1138 (und insoweit § 891) ist ausgeschlossen. Anders bei der 
Verkehrshypothek (vgl. oben § 55 VI). 

IV. Sicherungshypothek fiir Inhaber- und Ord,erpapiere. 
Sie dient in der Praxis dazu, umAnleihen von industriellen undKreditinstituten 

zu befestigen. Diese raumen bei der Ausgabe ihrer Anleihepapiere den Glaubigern 
der Anleihen Hypotheken an ihrem Grundbesitz zur Sicherheit ein. Fiir die Anleihe
scheine kommen Inhaberpapiere und Orderpapiere in Betracht. Da fiir erstere 
staatliche Genehmigung vorgeschrieben ist (§ 795 BGB.), so bedient man sich, da der 
Ausgeber regelmaBig Kaufmann ist, mit Vorliebe der kaufmannischen Verpflich
tungsscheine, welche nach § 363 HGB. an Order lauten konnen und einer staatlichen 
Genehmigung nicht bediirfen. In den Anleihebedingungen wird das Nahere geregelt. 
(Sehr selten ist eine Sicherungshypothek fiir Wechsel.) 

Fiir solche Sicherungshypotheken gelten einige Besonderheiten: 
1. Zur Begriindung der Hypothek ist erforderlich Einigung und Eintragung. 

Die Hypothek ist stets Sicherungshypothek, auch wenn sie nicht so im Grundbuch 
bezeichnet ist, § 1187 II (das Nahere iiber die Eintragung bestimmt § 51 GBO.). -
Bei Inhaberschuldverschreibungen bedarf es nicht einmal einer Einigung (!); es 
geniigt die einseitige Erklarung des ausgebenden Grundeigentiimers gegeniiber dem 
Grundbuchamt zur Eintragung (§ 1188). 

2. Die tlbertragung der Hypothek richtet sich nicht nach Liegenschaftsrecht, 
sondern ausschlieBlich nach Wertpapierrecht. Die Hypothek erscheint als 
ZubehOr des Wertpapiers (§ 1187 Satz 3). 

3. Fiir die jeweiligen Glaubiger kann ein Vertreter bestellt werden (§ 1189). 
Er hat Vertretungsmacht in bezug auf Verfiigungen iiber die Hypo
thek und die Geltendmachung der Hypothek z. B. fiir Kiindigung, Geld
empfang, Entpfandung, Hypothekenklage, VollstreckungsmaBnahmen usw. Der 
Umfang wird in den Anleihebedingungen bestimmt. Die Bestellung erfolgt regel
maBig durch den ausgebenden Grundeigentiimer, meistens wird eine Bank (Emissions
bank) zum Vertreter erkoren. Die Bestellung bedarf der Eintragung im Grundbuch. 
Der Vertreter handelt im Namen der Glaubiger, er ist richtiger Vertreter (daher 
zu Unrecht meistens "Treuhander" genannt), Die praktische Bedeutung des In
stituts liegt auf der Hand, sowohl fiir den Grundeigentiimer, dem nur eine Person 
an Stelle vieler unbekannter Glaubiger gegeniibersteht, als auch fiir die Hypothekare, 
denen es haufig an Zeit und Sachkunde fehlt. 

Die Rechte der Anleiheglaubiger werden erganzt durch das Gesetz iiber die 
gemeinsamen Rechte der Besitzer von Schuldverschreibungen vom 
4. 12. 1899 (geandert durch Gesetz vom 14. 5. 1914). Nach diesem Gesetz kann 
von der "Glaubigerversammlung" ein Vertreter bestellt werden zur Wahrnehmung 
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ihrer Rechte. Ein solcher kann mit dem Vertreter des § 1189 BGB. identisch sein, 
allein es ist nicht notig und besser zu vermeiden. Der Vertreter des § 1189 BGB. 
kann gleichfalls die GHi.ubigerversammlung berufen, andererseits ist er ihrer Kon
trolle insofern unterstellt, als sie (1/5 der Schuldverschreibungssummen) seine Ab
berufung bei Gericht beantragen kann (siehe § 16 des Gesetzes vom 4. 12. 1899 in 
der neuen Fassung). 

V. Hochstbetragshypothek. 
Sie ist eine Sicherungshypothek, bei welcher nur der Hochst betrag der Forde

rung, ffir welche das Grundstiick haften solI, bezeichnet, im iibrigen die Feststellung 
der Forderung vorbehalten wird. § 1190. (Maximal-Hochst-Kautionshypothek). 

Sie ist ffir solche Schuld beziehungen bestimmt, bei denen mit einem Schwanken 
der Schuldsumme gerechnet wird. Sie ist daher ffir dauernde Schuldverhiiltnisse, 
bei denen die Forderungen ihrer Entstehung und Hohe nach unbestimmt sind, ge
eignet. So z. B. im Kontokorrentverkehr (der Bankier laBt sie sich an dem Grund
stiick des Kunden bestellen) oder in der Geschaftsverbindung zwischen Brauereien 
und Gastwirten (die Brauerei laBt sie sich ffir die Kaufpreisforderungen der kiinftigen 
Bierlieferungen an dem Grundstiick des Gastwirtes bestellen). Sie ist auch ein 
Mittel, um den Glaubiger in einem gewissen Umfang gegen eine Geldentwertung 
sicherzustellen. So erklaren sich auch Vorschriften der neuesten Gesetzgebung iiber 
die Eintragung von Hochsthypotheken in der Zwangsvollstreckung (siehe oben II 2). 
Arresthypotheken sind stets Hochsthypotheken (oben II 2). 

1. Rechtsgeschaftliche Bestellung. Der Hochstbetrag muB im Grundbuch ein
getragen werden; sie ist stets ohne weiteres Sicherungshypothek. Zinsen diirfen 
nicht eingetragen werden, sie sind in den Hochstbetrag einzurechnen (§ 1190 I, 
II, III). Eine Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung ist unmoglich 
(§ 794 Ziffer 5 Z.PO., es fehlt an einem von vornherein festbestimmten Anspruch). 

2. Die Rechtslage. Das Grundstuck ist mit dem Hochstbetrag der For
derung belastet und verhaftet. Die Hohe der jeweiligen Forderung schwankt. 
Daher besteht in der Hohe der jeweiligen Forderung eine richtige Hypothek, wahrend 
das jeweilig freie Stuck bis zum Hi:ichstbetrage sich als Eigentumergrundschuld 
darstellt. Diese Eigentumergrundschuld ist aber durch die Hochstbetragslast 
dinglich gebunden, so daB der Eigentiimer nicht ihre Eintragung im Grundbuch 
herbeifiihren kann. Dies andert sich erst, wenn durch eine Feststellung der For
derung der ungewisse Zustand beseitigt ist (namentlich durch Einigung der Parteien). 

3. tl'bertragung. Das BGB. ermoglicht in Abweichungvon den Grundprinzipien 
der Verkehrshypothek, daB die Forderung ohne die Hypothek nach schuld
rechtlichen Grundsatzen abgetreten wird (§ 1190 IV). Dies hat vor allem ffir die 
Abtretung von Einzelanspruchen Bedeutung, welche so aus der Hochstbetrags
hypothek ausscheiden. Die Hochstbetragshypothek aber steht in diesem Fall dem 
bisherigen Glaubiger zur Sicherung ffir seine ubrigen bereits bestehenden oder 
kiinftig entstehenden Forderungen zu. - Moglich ist aber auch eine "Obertragung 
der Forderung mit der Hypothek nach liegenschaftlichen Grundsatzen. Insbesondere 
kann der Hypothekenglaubiger die Forderung in ihrem Hochstbetrage mitsamt 
der Hypothek auf einen anderen durch Einigung und Eintragung ubertragen (z. B. 
bei VerauBerung seines Geschafts). 

§ 57. Grundschuld und Rentenschuld. 

1. Die Grundsch uld. 
1. Begriff. Die Grundschuld ist ein Grundpfandrecht, das sich sachenrecht

lich an keine personliche Forderung anlehnt. Sie ist einfach auf Zahlung 
einer bestimmten Geldsumme aus dem Grundstiick gerichtet. Daneben 
kann sie auch auf Zinsen oder andere Nebenleistungen (z. B. Vertragsstrafen) gehen 

v.Gierke, Sachenrecht. 9 
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(§ 1191). - Es handelt sich bei ihr also um eine abstrakte dingliche Schuld, fUr 
welche das Grundstiick verha.ftet ist. Eine personliche Forderung wird regelmiiBig 
da sein, spielt aber sachenrechtlich keine Rolle (vgl. iiber den Begriff bereits oben 
§ 54 II 1 b, iiber die dingliche Schuld oben § 54 V). - Eine Abart von ihr ist die 
"Rentenschuld" (siehe unten II). 

2. Wirtschaftliche Bedeutung. 
Die Ansichten iiber die ZweckmiiBigkeit der Grqndschuld waren und sind ge

teilt, auch bei den Beratungen iiber das BGB. kam es zu einem lebhaften Meinungs
streit. Ihre Gegner befiirchteten vor allem durch sie in Verbindung mit der Eigen
tiimergrundschuld eine "Mobilisierung des Grundeigentums", da bei ihrer Aner
kennung der Grundeigentiimer die Moglichkei1i habe, das Grundeigentum in lauter 
einzeIne selbstiindige und leicht iibertragbare Vermogensrechte aufzulosen. Es 
wird ferner die "Unnatiirlichkeit" der AuseinanderreiBung der personlichen Forde
rung und des dinglichen Rechts geltend gemacht, weiter auf die Gefahren hin
gewiesen, die sich aus der Nichtersichtlichkeit des Schuldgrundes ergeben, und das 
Wertvolle der personlichen Forderung neben dem dinglichen Recht betont. Ihre 
Anhiinger erblicken ihre Vorziige gerade in ihrer Selbstiindigkeit, welche ein ein
faches und klares Rechtsverhaltnis und dem Glaubiger eine sichere und starke 
Position schafft. 

Man wird in diesem Meinungsstreit dahin zu entscheiden haben, daB die Grund
schuld zwar einige Gefahren aufweist, aber in mannigfacher Hinsicht sehr brauchbar 
und wertvoll ist. Jedenfalls haben sich die Befiirchtungen, welche eine Mobilisierung 
des Grundeigentums prophezeiten, nicht bewahrheitet. Auch ist sie wegen des 
wichtigen Instituts des Eigentiimerpfandrechts gar nicht zu entbehren. 

Die Grundschuld ist vor allem in Mecklenburg seit langer Zeit heimisch, da~gen 
ist sie in Siiddeutschland fast gar nicht im Gebrauch. In der neusten deutschen 
Reichsgesetzgebung ist sie stark in den Vordergrund getreten. So sind bei der 
Griindung der Rentenbank "Grundschulden" verwendet worden, die freilich mit 
einem weitgehenden Sonderrecht ausgestattet worden sind (vgl. oben § 54 III 1 c). 
Man hat die Grundschuld ferner bei der Regelung der Schweizer Goldhypotheken 
verwertet (vgl. oben § 55 I2b). Auch in dem Industriebelastungsgesetz ist das 
Institut als Anreiz fiir die Ablosung der Jahreslasten aufgenommen worden (vgl. 
oben § 54 III lc). Die dritte Steuernotverordnung schlieBlich ermoglicht eine pri
vilegierte Grundschuld zur Forderung des Wohnungsbaus (vgl. oben § 54 II b). -
Von den verschiedenen Einzelfiillen, in denen die Grundschuld· zweckmiiBig ist, sei 
hier nur der Fall hervorgehoben, daB sie den unpraktischen Rangvorbehalt in brauch
barer Weise ersetzen kann (vgl. oben § 15 III). 

3. Die gesetzliche Regelung im allgemeinen. 
Die Grundschuld unterscheidet sich von der Hypothek nur durch das Fehlen 

der personlichen Forderung. Infolgedessen hat das BGB. die RegeIn der Hypothek 
fiir anwendbar erkliirt, insoweit sie nicht eine Forderung voraussetzen (§ 1192). 
Fiir die Grundschuldzinsen gelten die Normen der Hypothekenzinsen (§ 1192 II). 

Daher kann die Grundschuld z. B. Buch- oder Briefgrundschuld sein. 
Nicht anwendbar sind dagegen z. B. die Vorschriften iiber die Bezeichnung der 
Forderung (§ 1115), iiber die Einreden aus der Forderung (§§ 1137ff.). 

AuBerdem aber hat das Gesetz einige besondere Regeln fiir die Grundschuld 
aufgestellt. 

4. Besonderheiten. 
a) Der Grundeigentiimer kann durch Erklarung gegeniiber dem Grundbuch

amt und Eintragung eine Eigentiimergrundschuld ins Leben rufen (§ 1196). 
Es handelt sich um ein einseitiges Rechtsgeschlift (Verfiigungsgeschlift), das sich aus 
einer Willenserklarung und einem obrigkeitlichel1 Akt zusammensetzt (§ 878 findet 
Anwendung, vgl. oben § 141. II.). 
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1m iibrigen kann eine Hypothek sich in eine Eigentiimergrundschuld ver
wandeln oder bei dem Versuch einer Hypothekenbestellung eine Eigentiimergrund
schuld entstehen (vgl. auch § 58). Aber auch bei einer fUr einen Dritten bestellten 
Grundschuld (Fremdgrundschuld) kann es zu einer Eigentiimergrundschuld kommen 
(z. B. durch freiwillige Bezahlung des Grundschuldkapitals). 

Das Genauere iiber die Eigentiimergrundschuld wird in § 58 dargestellt werden. 
b) Eine Grundschuld kann auch in der Weise bestellt werden, daB der Grund

schuldbrief auf den Inhaber ausgestellt wird (§ 1195). Eine solche Inha ber
grundsch uld entsteht durch einseitige Erklarung des Grundeigentiimers und 
Eintragung. Der 1nhabergrundschuldbrief ist ein sachenrechtliches Wertpapier; 
es finden aber auf ihn die Vorschriften iiber dieSchuldverschreibungen auf den In
haber entsprechende Anwendung (§ 1195). Infolgedessen bedarf es auch zu seiner 
Ausgabe der staatlichen Genehmigung (§ 795). - Die Inhabergrundschuld ist nicht 
praktisch; ein Kreditinstitut zieht die Schaffung von Teilschuldverschreibungen 
mit Sicherungshypotheken vor (oben § 56 IV), um seinen Glaubigern auch die 
personliche Haftung mit seinem sonstigen Vermogen zu verschaffen. Die normale 
rechtsgeschiiftliche Bestellung erfolgt natiirlich durch Einigung und Eintragung. 

c) FUr die Falligkeit und den Zahlungsort gelten subsidiare gesetzliche V or
schriften (§§ 1193, 1194). 

d) Eine Grundschuld kann in eine Hypothek umgewandelt werden (§ 1198). 
e) Eine Ausnahme von dem Satze, daB eine etwaige personliche Forderung 

sachenrechtlich nicht in Betracht kommt, ist im Reichsheimstattengesetz (§ 17 II) 
fiir Tilgungsgrundschulden gemacht; sie sollen beim Erloschen der personlichen 
Forderung gleichfalls erloschen. An sich besteht die Grundschuld beim Erloschen 
der pers~nlichen Forderung fort (wichtig namentlich, wenn der Grundeigentiimer 
nicht der personliche Schuldner ist); aber sie ist kondizierbar wegen ungerecht
fertigter Bereicherung, so daB ihre Abtretung verlangt werden kann. 

II. Die Rentenschuld. 

Das BGB. hat die bisher aIs Grundpfandrecht nicht bekannte Rentenschuld 
mit Riicksicht auf landwirtschaftliche Kreise eingefiihrt. Bestimmend waren 
namentlich die Schriften des preuBischen Landwirts RODBERTUS (in den sechziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts), welcher die Rentenverschuldung aIs die einzig an
gemessene Belastungsform fiir den landwirtschaftlichen Besitz erklart hatte. -
Allein die Rentenschuld hat sich nicht eingebiirgert, die Grundrenten bei den Renten
giitern sind Reallasten (in Bayern hat man das "Ewig~eld", das bisher eine Reallast 
war, in eine Rentenschuld umgewandelt, Bayr. lJbergangsges. vom 9.6.1899 
Art. 47). 

1. Die Rentenschuld ist eine Abart der Grnndschuld. Sie ist auf Zahlung von 
Geldrenten aus dem Grundstiick gerichtet (§ 1199). Dahinter steht aber 
als Kapitalschuld die A bIOs ungss umme, welche ohne Willen des Grundeigentiimers 
nicht fallig wird. - Es gelten fiir sie die Regeln der Grundschuld. 

Dabei werden die Renten entsprechen<;i wie die Hypothekenzinsen und die Ab
lOsungssumme entsprechend wie das Grundschuldkapital behandelt. Doch gelten 
einige Besonderheiten fiir die AblOsungsumme, die noch zu erwahnen sind. 

2. Die AblOsungssumme muB bei der Einigung und Eintragung ausgemacht 
und eingetragen werden. Das Ablosungsrecht steht nur dem Grundeigentiimer 
zu. Er kann es aber erst nach vorgangiger Kiindigung ausiiben (Kiindigungsfrist 
im Zweifel sechs Monate), § 1202. Ein AusschluB des Kiindigungsrechts ist unmog
lich, eine Beschrankung hOchstens auf 30 Jahre (§ 1202 II). - Das AblOsungsrecht 
kann dem Grundeigentiimer nicht eingeraumt werden (§ 1201 II). Er kann die Ab
Iosungssumme nur verlangen, wenn der Grundeigentiimer gekiindigt hat (§ 1202 III) 

9* 
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oder wenn durch eine Verschlechterung des Grundstiicks die Sicherheit der Renten 
gefahrdet und eine Beseitigungsfrist fruchtlos abgelaufen ist. 

Mit der Zahlung der Ab16sungssumme durch den Grundeigentiimer entsteht 
eine Eigentiimerrentenschuld (§ 1200 II). Bei einer Befriedigung des Glaubigers im 
Wege der Zwangsvollstreckung erlischt dagegen die Rentenschuld (§ 1181). 

3. Vergleicht man die Rentenschuld mit der ihr ahnlichen Reallast, so ergeben 
sich vielfache erhebliche Unterschiede. Es sei hervorgehoben, daB nur die Renten
schuld verbrieft werden kann, daB die Rentenschuld nur auf Geld gehen kann, die 
Reallast auch auf andere Leistungen, daB bei der Rentenschuld stets nur das Grund
stiick haftet, wahrend bei der Reallast im Zweifel auch eine personliche Haftung 
des Grundeigentiimers fiir die wiederkehrenden Leistungen seiner Eigentumszeit 
besteht (§ 1108), schlieBlich daB bei der Ab16sung der Rentenschuld sie auf den 
Grundeigentiimer iibergeht, wahrend die Reallast durch AblOsung erlischt. 

§ 58. Die Eigentiimergrundpfandreehte. 

Die Schaffung des Eigentiimergrundpfandrechts beruht auf dem Gedanken, 
daB es in zahlreichen Fallen wirtschaftlich gerechtfertigt ist, ein Aufriicken der 
Nachmanner zu verhindern. Es ist ja - urn einen Fall herauszugreifen - klar, 
daB ein Aufriicken einer zweiten, hochverzinslichen Hypothek an die erste Stelle 
dann ungerechtfertigt ist, wenn der Grundeigentiimer die erste, gering verzinsliche 
Hypothek auszahlt, weil dann dem urspriinglich zweiten Hypothekar nunmehr die 
sichere erste Stelle, aber trotzdem der alte hohe Zinssatz zugute kame. - Wir haben 
viele Falle eines Eigentiimergrundpfandrechtes in unserer Darstellung schon kennen
gelernt. Es handelt sich jetzt noch darum, eine zusammenfassende Ubersicht ,iiber 
alle Falle des Eigentiimergrundpfandrechtes zu geben (I) und seine rechtliche Be
handlung (II), sowie seine rechtliche Natur zu schildern. Wir begniigen uns dabei 
mit der Eigentiimerhypothek und der Eigentiimergrundschuld, lassen dagegen die 
Eigentiimerrentenschuld, da sie ja nur eine Abart der Grundschuld ist, beiseite. 

I. Falle der Eigentiimergrundschuld und Eigentiimerhypothek. 

Zu unterscheiden sind die I!'alle des nach traglichen und des urs priinglichen 
Eigentiimergrund pfandrechtes. 

1. Das naehtrligliehe Eigentiimergrnndpfandreeht ist gegeben, wenn zunachst 
ein Grundpfandrecht fiir einen Dritteh (Fremden), also eine Fremdhypothek oder 
Fremdgrundschuld vorhanden war. 

a) Eine nachtragliche Eigentiimergrundschuld ergibt sich in vielen 
und wichtigen Fallen: 

a) Es war zunachst eine Fremdhypothek vorhanden, sie "verwandelt" 
sich spater in eine Eigentiimergrundschuld (vgl. § 1177). Dieses tritt ein: 

I. Grundsatzlich bei jedem Erloschen der personlichen Forderung 
(§ 1163 I Satz 2). (Siehe oben § 55 VIII 2 und die daselbst angefiihrten Ausnahmen.) 

II. Bei einem Verzicht des Glaubigers auf die Hypothek (nicht auf die For
derung), § 1168. (Vgl. oben § 55 VIII la). DerVerzicht erfordert einseitige Erklarung 
des Glaubigers, Zustimmung Drittberechtigter und Eintragung im Grundbuch. 
Siehe ferner § 1169. - Dem Verzicht steht der Fall des § 418 I Satz :! und 3 gleich.
Ausnahme bei Zinsriickstanden (vgl. § 1178 II). 

III. Bei einem AusschluB eines unbekannten Glaubigers im Wege des Auf
gebotsverfahrens. Naheres hieriiber in §§ 1170, 1171. (Die personliche Forderung 
bleibt hier bestehen.) 

In allen diesen Fallen tritt, weil dem Eigentiimer nicht die Forderung zusteht 
(sie ist entwederuntergegangen oder steht einem anderen zu), kraft Gesetzes eine 
"Verwandlung" der Fremdhypothek in eine Eigentiimergrundschuld ein (§ 1177). 
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(Manehe spreehen hier von einer forderungsentkleideten Hypothek, aber das ist 
ein Widersprueh in sieh selbst.) 

(J) Es war zunaehst eine Fremdgrundsehuld vorhanden, sie verwandelt 
sieh spater in eine Eigentiimergrundsehuld. 

Dies tritt ein bei einer Ablosung der falligen Grundsehuld dureh den Grundeigen
tiimer (§ 1142, beaehte aber oben § 57 I 4e), bei einer Vereinigung von Grundsehuld 
lmd Grundeigentum in einer Person (§ 889 z. B. Erbfolge), bei einem Verzieht 
(§ 1168) oder AussehluB des Grundsehuldglaubigers (§§ 1170f). Vgl. iiber die beiden 
letzten FaIle oben a II und III. - Die Umwandlung folgt aus der entspreehenden 
Anwendung der Reehtssatze iiber die Hypothek. 

b) Eine naehtragliehe Eigentiimerhypothek ergibt sieh, wenn zunaehst 
eine Fremdhypothek vorhanden war, aber der Grundeigentiimer spater die Hypo
thek und die Forderung erwirbt. (Manehe spreehen hier von einer "forderungs
bekleideten Hypothek", aber eine Hypothek ist immer "forderungsbekleidet"). Dies 
tritt ein in dem besonderen Fall des § 1143 (siehe oben § 55 VI 4a), sowie wenn sieh 
gemaB § 889 Hypothek und Grundeigentum vereinigt und die personliehe For
derung dabei ausnahmsweise nieht untergeht. (Beispiele: Fingierte Aufreehterhal
tung bei der Erbfolge § 1976; oder der Hypothekenglaubiger tritt seine Forderung 
gegen den mit dem Grundeigentiimer nieht identisehen personliehen Sehuldner an 
den Grundeigentiimer ab.) 

2. Das urspriingJicbe Eigentiimergrnndpfandrecbt ist gegeben, wenn es ohne 
eine vorher vorhandene Pfandbelastung entsteht. Praktiseh kommt hier nur die 
Eigentiimergrundsehuld in Betraeht. Eine Eigentiimergrundsehuld tritt so ein 

a) bei der einseitigen Bestellung durch den Grundeigentiimer, § 1196 
(vgl. oben § 57 I 4a); 

b) wenn eine Fremdgrundschuld als Briefgrundsehuld begriindet 
werden soIl, solange der Brief dem Eigentiimer noch nicht ii berge ben worden 
ist (§§ 1163 II, 1192, siehe oben § 55 I 4); 

c) wenn eine Fremdhypothek erstrebt wird, aber: 
a) die personliehe Forderung nicht zur Entstehung gelangt ist -

§ 1163 I Satz 1 (vgl. oben § 55 I 4) 
oder (J) bei einer Briefhypothek, solange die Briefiibergabe noeh nieht 

stattgefunden hat, § 1163 II (vgl. oben § 55 I 4). 
Streitig ist, ob ein Eigentumerpfandrecht entsteht, wenn eine Fremdhypothek 

oder Fremdgrundschuld eingetragen worden ist auf Grund einer ungiiltigen Einigung. 
Man wird dies nur fiir den Fall bej ahen duden, wenn der Eintragungsantrag eine 
giiltige Willenserklarung enthalt (unter freier Verwertung des § 1196. Beispiel: 
Die Einigung ist nichtig, well der Glaubiger geschaftsunfahig war; anders wenn der 
Eigentiimer gesehaftsunfahig war). 

II. Behandlung der Eigentumergrundsehuld und Eigentiimer
hypothek. 

1. Der Grundsatz lautet: Es gelten fiir sie die Regeln der Grundsehuld. 
Dies ergibt sich fiir die naehtragliehe Eigentumergrundschuld, die dureh Um
wandlung einer Fremdhypothek hervorgegangen ist (oben I 1 aa) aus § 1177 I, fiir 
die nachtragliche Eigentiimergrundschuld die dureh Umwandlung einer Fremdgrund
schuld entstanden ist (oben 1 1 a{J) aus § 1192 und § 1177 I; fiir die urspriingliche 
Eigentumergrundschuld (oben I 2) ergibt es sieh einfaeh aus § 1192. In bezug auf 
die Eigentiimerhypothek (oben I 1 b) aber bestimmt § 1177 II, daB, solange die 
Vereinigung von Hypothek und Forderung beim Grundeigentiimer besteht, die 
Regeln der Grundschuld gelten. 

2. Der Grundeigentiimer kann infolgedessen das ihm zustehende Grundpfand
recht nach den Vorsehriften der Grundschuld iibertragen und belasten. (Man beaehte, 
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daB bei einer Eigentiimerhypothek eine Hypothek weitergegeben wird). Er kann 
es auch gemaB § 875 aufgeben; haufig hat er sich zu einer sol chen Aufgabe, durch 
welche die Nachmanner aufriicken, einem Nachhypothekar gegeniiber verpflichtet. 
Diese obligatorische Verpflichtung kann durch eine Vormerkung gesichert werden, 
§ 1179 (haufig im groBstadtischen Baugewerbe vor dem Kriege). Die Eigentiimer
grundschuld ist ferner pfandbar. Der Eigentiimer hat, soweit das Grundbuch un
richtig ist, den Berichtigungsanspruch. 

3. Besonderbeiten der Eigentiimergrundscbuld gegeniiber der Fremdgrund
schuld gibt es nur in einer doppelten Hinsicht. 

a) Der Eigentiimer kann nicht selbst die Zwangsvollstreckung wegen 
der Eigentiimergrundschuld betreiben (§ 1197 I). Denn dies konnte zu MiBbrau
chen in bezug auf eine niedrige Erstehung des Grundstiicks durch ihn selbst fiihren. 
- Aber der Eigentiimer wird bei einer von einem anderen betriebenen ZangsvoIl
streckung seinem Rang entsprechend beriicksichtigt. 

b) Dem Eigentiimer gebiihren Zinsen nur ffir die Dauer der Zwangsver
waltung, § 1197 II (denn vorher bezieht er selbst aIle Einkiinfte, aus denen wirt
schaftlich die Zinsen zu bestreiten sind). 

III. Rechtliche Natur. 
Die rechtliche Natur des Eigentiimerpfandrechts ist streitig. Es ist "der aus

gepragteste Typus der dinglichen Rechte an der eigenen Sache". Manche haben an
genommen, daB derartige Rechte einen besonderen Inhalt haben, der in dem Eigen
tum nicht enthalten sei, allein dies widerspricht der Totalherrschaft des Eigentums 
und der Erkenntnis, daB auch die beschrankten dinglichen Rechte nur Eigentums
splitter sind (vgl. oben § 23 I 2). Manche nehmen an, daB es sich bei dem Eigen
tiimerpfandrecht um kein begrenztes dingliches Recht, sondern um ein Stiick un
belastetes Eigentum (feste Wertstelle) handelt; daB dies nicht richtig sein kann, 
ergibt schon die einfache Erwagung, daB sich alsdann erst die Abtretung eines 
Eigentiimergrundpfandrechts als "Grundstiicksbelastung" darstellen wiirde. - Am 
richtigsten wird das Wesen des Eigentiimerpfandrechts dadurch gekennzeichnet, 
daB man es als ein dem Eigentum gegeniiber objektiv verselbstandigtes, 
beschranktes dingliches Recht an der Sache bezeichnet, bei welchem 
das subjektive Rechtsverhaltnis ruht. Das Eigentiimerpfandrecht ergreift 
daher genau wie jedes Grundpfandrecht das Grundstiick im ganzen, und nicht bloB 
einen fest bestimmten Wertabschnitt ("das System der festen Stellen" ist im BGB. 
nicht durchgedrungen), es hat auf den ihm durch seinen Rang zukommenden Wert
abschnitt nur eine Anweisung ffir bestimmte FaIle, die insoweit versagt, als ein 
Nachriicken der Nachmanner Platz greift. 

§ 59. Gesamtgrundpfandrechte. 

1. Begriff. 
Eine Hypothek kann ffir eine Forderung an mehreren Grundstiicken (oder 

grundstiicksgleichen Rechten) derart bestellt sein, daB jedes Grundstiick aufs 
Ganze haften, der Glaubiger aber den Betra,.g nur einmal erhalten solI. Das BGB. 
spricht hier von Gesamthypothek (§ 1132). In entsprechender Weise kann auch 
eine Gesamtgrundschuld oder Gesamtrentenschuld bestellt werden. Wir legen der 
folgenden Darstellung die Gesamthypothek zugrunde. 

II. Wirtschaftliche Bedeutung. 
Die Gasamthypothek findet sich haufig, meistens in derGestalt, daB die mehreren 

Grundstiicke ein und demselben Grundeigentiimer gehoren. Dies ist naturgemiiB 
da der Fall, wo ein zersplitterter Grundbesitz vorhanden ist (Siidwestdeutschland), 
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weil hier der Grundeigner Kredit nur gegen Belastung seiner sii;mtlichen Grundstiieke 
erhalten wird. In stadtischen Verhaltnissen kam sie vor dem Kriege namentlich 
vor, wenn der Eigentiimer mehrerer bereits hoch belasteter Hauser weiteren Kredit 
erhalten wollte. Auch bei Parzellierung von Grundstiieken tritt sie ein, da hier 
die alten Hypotheken an sieh als Gesamthypotheken auf den Parzellen weiter lasten, 
insofern nicht eine angemessene Aufteilung vorgezogen wird. - DaB die Grund
stiicke verschiedenen Eigentiimern gehoren, kann sich ergeben, wenn ein Eigen
tiimer ohne Regulierung eins von mehreren mit einer Gsamthypothek belasteten 
Grundstiicken verauBert. - Die Gesamthypothek erscheint vielfach als ein Hindernis 
der vollen Kreditausnutzung infolge der Doppelbelastung um eines Zweckes willen, 
auch gibt sie dem Hypothekar eine nicht ungefahrliche Machtstellung. - Das BGB. 
hat sie in einer auBerordentlich umstandlichen Weise geregelt, namentlich sind die 
Regeln iiber die seltene Gesamthypothek, bei welcher die Grundstiicke mehreren 
Eigentiimern gehoren, reichlich verwickelt. Wir beschranken uns daher auf das 
N otwendigste. 

III. Entstehung. 

Nach heutigem Recht kann eine Gesamthypothek entstehen 
1. durch rechtsgeschaftliche Bestellung (vgl. hierzu § 49 GBO.); 
2. von Rechts wegen, wenn ein mit einer Einzelhypothek belastetes Grund

stiick geteilt wird. 
Dagegen kann eine Gesamthypothek nicht im Wege der Zwangsvollstreckung 

begriindet werden. 

IV. Ubertragung. 

Die Gesamthypothek kann nur einheitlich iibertragen werden. Gleiches gilt 
von der Belastung und Pfandung. 

V. V erteil ung. 

Der Glaubiger kann in beliebiger Weise die Gesamthypothek auf die einzelnen 
Grundstiicke verteilen, so daB nunmehr Einzelhypotheken vorhanden sind. Er-

. forderlich ist hierzu eine einseitige Erklarung des Glaubigers und Eintragung 
(unter Anwendnng von §§ 875, 876), § 1132 II. - Doch gelten Besonderheiten, 
wenn die Grundstiicke mehreren Eigentiimern gehOren (§ 1172 II). Eine Verteilung 
wider Willen des Glaubigers ist im Zwangsvollstreckungsverfahren moglich (§ 64 ZVG). 

VI. Befriedigung des Glaubigers im Wege der Zwangs
vollstreckung. 

Der Glaubiger kann seine Befriedigung nach seinem Belieben aus dem einen 
oder dem anderen Grundstiick (oder allen zusammen) suchen. Mit der Befriedi
gung aus einem Grundstiick erlischt die Gesamthypothek an allen 
Grundstiicken (§ 1181 II). Es riicken infolgedessen auch die Nachmanner der 
Grundstiicke, aus denen die Befriedigung nicht stattgefunden hat, auf. Dem Grund
eigentiimer der mehreren Grundstiicke entgehen so aile Eigentiimerpfandrechte. 
Es sind infolgedessen auch MiBstande dadurch moglich, daB der Gesamthypothekar 
hieraus Kapital schlagt, und sich von Nachmannern eine Abfindung dafiir ver
sprechen laBt, daB er ein anderes Grundstiick zur Versteigerung bringt. - Das 
Erlosehen tritt auch ein, wenn die Grundstiicke mehreren Eigentiimern gehoren. 
N ur soweit der Eigentiimer des betroffenen Grundstiicks einen Ersatzanspruch 
gegen den Eigentiimer eines mitbelasteten Grundstiicks hat, geht die Hypothek 
an dem Grundstiick dieses Eigentiimers fur seinen Ersatzanspruch auf ihn uber 
(aber an letzter Rangstelle), § 1182. Ein solcher Ersatzanspruch wird sieh meist 
aus dem schuldrechtlichen Verhaltnis der mehreren Eigentiimer ergeben. 
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Bei freiwilliger Befriedigung durch den Eigentiimer erwirbt dieser die Gesamthypothek 
als Gesamtgrundschuld. Erfolgt sie durch einen von mehreren Eigentiimern, so erwirbt dieser 
die Hypothek (als Grundschuld) nur an seinem Grundstiick, wahrend die Gesamthypothek an 
den iibrigen erlischt (§ 1173 I). Hat er auJ3erdem einen Ersatzanspruch, so geht auch die Hypo· 
thek fiir den Ersatzanspruch an dem Grundstiick des Ersatzpflichtigen auf ihn iiber (§ 1173 II). 

Bei Verzicht des Glaubigers auf die ganze Gesamthypothek steht sie dem Eigentiimer als 
Gesamtgrundschuld zu, sind mehrere Eigentiimer vorhanden, so steht sie ihnen gemeinschaftlich 
zu (§ 1175). Ebenso steht sie z. B. mehreren Eigentiimern gemeinschaftlich zu, wenn die For
de rung nicht zur Entstehung gekommen ist (§ 1172 I). 

Sechstes Kapitel. 

Das Pfandrecht an beweglichen Sachen und Rechten. 
§ 60. Das Pfandrecht an bewegIichen Sachen. 

1. Begriff und rechtliche Natur. 
Das Fahrnispfandrecht ist die Belastung einer beweglichen Sache zur 

Sicherung einer Forderung in der Weise, daB der Glaubiger aus der Sache 
Befriedigung suchen kann. 

Seiner rechtlichen Natur nach ist es ein dingliches Haftungsrecht. Es dient der 
Befriedigung des Glaubigers wegen einer personlichen Forderung. Das Herrschafts
recht des Glaubigers auBert sich in dem Zugriffsrecht auf den Sachwert (Verwertungs
recht), regelmaBig hat er auch Besitz, moglicherweise auch die Nutzung. Mit dem 
Herrschaftsrecht ist ebenso wie beim NieBbrauch ein gesetzliches Schuldverhaltnis 
verbunden, hier aber zwischen dem Pfandglaubiger und dem Pfandbesteller (nicht 
notwendig Pfandeigentiimer). 

Durch seine dingliche Natur unterscheidet es sich von Zugriffs- und Befriedi
gungsrechten, die mit gewissen Zuriickbehaltungsrcchten verbunden sind (vgl. 
§ 1003, hierzu oben § 36 VI 4 und §§ 379ff. HGB.). 

Von den Grundstiickspfandrechten unterscheidet es sich durch seinen 
Gegenstand, sowie dadurch, daB bei ihm sich der Gedanke einer dinglichen Schuld 
des jeweiligen Eigentiimers nicht durchgesetzt hat (vgl. oben § 54 V). Ein Pfand
recht an der eigenen Sache hat sich nicht Bahn gebrochen. 

II. Arten. 
Wir unterscheiden in einer doppelten Hinsicht: 
1. Je nachdem ob das Pfandrecht den allgemeinen Normen unterliegt, oder ob 

besondere Rechtssatze sich fUr es ausgebildet haben: Hiernach gibt es ein gewohn
liches Pfandrecht an beweglichen Sachen. Von ihm soll in diesem Paragraphen vor 
allem die Redesein. AuBerdem gibt esganz besondere Arten, zudenenkraftReichs
rechtes das Schiffspfandrecht gehort. Uber letzteres sollen am SchluB des Para
graphen anhangsweise einige Bemerkungen gemacht werden, wahrend die Einzel
heiten iiber es in das Schiffahrtsrecht gehoren (siehe unten XI). 

2. Je nach der Entstehung des Pfandrechts: Es gibt rechtsgeschaftliche 
Pfandrechte (Vertragspfandrechte), gesetzliche pfandrechte undPfand
rechte kraft obrigkeitlicher Akte (Pfandungspfandrecht). 1m Mittel
punkt unserer Betrachtung steht das Vertragspfandrecht. 

III. Wirtschaftliche Bedeutung. 
Es ist iiberfliissig, auf die erhebliche Bedeutung des Fahrnispfandrechts im ein

zelnen einzugehen. Sie ist bekannt genug. Das Vertragspfand bildet die Grundlage 
des Mobiliarkredits, im kaufmannischen Verkehr kommen insbesondere Edelmetalle, 
Waren und Wertpapiere in Betracht, hier hat sich auch ein besonderes Institut aus
gebildet, das Lombardgeschaft. Bekanllt ist die Bedeutung der Verpfiindung an 
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den Pfandleiher (vgl. unten am Ende diese3 Paragraphen). Von den gesetzlichen 
Pfandrechten haben das Pfandrecht des Vermieters und im kaufmannischen Verkehr 
die zahlreichen gesetzlichen Pfandrechte des Kommissionars, der Transportunter
nehmer, des Lagerhalters ihre weitreichende Wirkung. Das Pfandungspfandrecht 
ist eine alltagliche Erscheinung. - Die gesetzliche Regelung des BGB. beschrankt 
sich, wie wir sehen werden, nur auf das Pfandrecht an beweglichen "Sachen" im 
Sinn des BGB., es kennt nicht ein Pfandrecht an einem Sachinbegriff und einem 
Sondervermogen, und weist so erhebliche Liicken auf. Dagegen gibt es ein Pfand
recht an Rechten (siehe § 61). 

IV. P!andgegenstand und Pfandforderung. 
Die Voraussetzungen jedes Fahrnispfandrechts sind ein geeigneter Gegenstand 

und eine geeignete Forderung. 
1. Der Pfandgegenstand. Es kommen in Betracht bewegliche Sachen und 

Bruchteile von beweglichen Sachen. Das Bruchteilspfandrecht ist z. T. besonders 
geregelt in § 1258. - Die beweglichen Sachen konnen vertretbar oder unvertretbar, 
verbrauchbar oder unverbrauchbar sein. Moglich ist auch ein richtiges Geldpfand
r e c h t (namentlich bei gesetzlichen Pfandrechten, es weist nur die eine Besonderheit auf, 
daB die Befriedigung hier einfach durch Aneignung erfolgen kann; es ist zu unter
scheiden von dem irregularen Pfandrecht, bei welchem der Empfanger Eigentiimer 
wird, so daB ein richtiges Pfandrecht nicht vorliegt; streitig). Vertraglich kann auch 
an nicht pfandbaren Sachen ein Pfandrecht bestellt werden. - Uber die Beweglich
keit entscheiden die allgemeinen Grundsatze. - Das Pfandrecht erstreckt sich auf 
die ganze Sache mit allen ihren Bestandteilen und auch auf die von ihm getrennten 
Erzeugnisse (§ 1212). Streitig ist, ob ein Pfandrecht an einem Sachin begriff 
(Wareulager) als solchem moglich ist, die herrschende Lehre verneint es, doch ge
stattet sie eine Verpfandung von Einzelsachen unter einem Sammelnamen, wenn die 
Voraussetzungen der Verpfandung fiir jede der Einzelsachen erfiillt ist (z. B. Be
sitziibertragung). Nicht moglich ist eine einheitliche Verpfandung von Sonder
vermogen (z. B. eines Handelsgeschafts). 

2. Die Pfandfordernng. Die Forderung braucht nicht (wie bei der Hypothek) 
auf einen bestimmten Geld betrag zu gehen, sie muB aberfahig sein, sich in eine 
Geldfordernng umwandeln zu konnen (vgl. § 1228 II). - Es konnen auch bedingte 
und kiinftige Forderungen in Betracht kommen, § 1204 II. (Dabei handelt es 
sich um ein gegenwartiges Pfandrecht, dem nur das Vt)rwertungsrecht fehlt). -
Die Forderung muB giiltig sein (ist sie nichtig, so entsteht kein Pfandrecht, 
anders bei der Hypothek) und giiltig bleiben (erlischt die Forderung, so erlischt 
das Pfandrecht § 1252, anders bei der Hypothek). - Die Forderung muB dem 
Pfandglaubiger zustehen. Der Schuldner heiBt der personliche Schuldner. 
Er kann mit dem Eigentiimer identisch sein, braucht es aber nicht. So ist insbeson
dere moglich die Verpfandung der eigenen Sache fiir fremde Schuld und die Ver
pfandung einer fremden Sache fiir eigene Schuld. - Das Pfand haftet fiir die For
derung in ihrem jeweiligen Bestande (Zinsen, Vertragsstrafen usw.); nur wird, 
wenn der persouliche Schuldner nicht der Eigentiimer ist, durch ein spateres Rechts
geschaft des Schuldners die Haftung nicht erweitert (§ 1210). - Eine Forderungs
auswechslung ist nicht moglich (anders bei der Hypothek, § 1180). 

V. Entstehung. 
Zu unterscheiden sind: 
]. Die rechtsgeschiiftliche Bestellnng (Verpfandnng). Sie erfolgt durch dinglichen 

Vertrag zwischen dem Eigentiimer oder Nichteigentiimer der Sache einerseits lmd 
dem Pfandnehmer andererseits nach dem Vorbild der Ubereignung (vgl. daher 
oben § 28 und § 29). 
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a) Der Erwerb vom Eigentiimer. Erforderlich ist daher eine Ubergabe 
und Einigung (§ 1205 I). Ubergabe bedeutet Verschaffung des unmittelbaren 
Besitzes. An die Ersatzmittel der Ubergabe werden z. T. strengere Anfor
derungen gestellt als bei der Ubereignung. Es kommen in Betracht §§ 1205, 1206: 

a) der Besitzzuweisungsvertrag des § 854 II; 
(J) die schlichte Einigung, wenn der Glaubiger bereits im Besitze der Sache ist 

(Ubergabe kurzer Hand); 
y) die Anspruchsabtretung reicht dagegen nur aus, wenn der Eigentiimer 

den mittelbaren Besitz iibertragt und dem Besitzmittler die Verpfandung an
zeigt (vgl. § 1205 II mit § 931; infolgedessen kann der Bestohlene zwar die Sache 
iibereignen, aber nicht verpfanden). Es handelt sich auch hier urn den Herausgabe
anspruch, auf welchem der mittelbare Besitz beruht (§ 870). Der Herausgabeanspruch 
aus § 985 bleibt beim Eigentiimer. 

Cl) Eigenartig ist die Zulassung der Einraumung des Mitbesitzes (§ 1206): 
Es muB ein einheitlicher Mitbesitz hergestellt werden (siehe oben § 3 IV 2), 
und zwar entweder so, daB die Sache unter MitverschluB des Glaubigers und des 
Eigentiimers kommt, oder so, daB die Sache in dem Besitz eines Pfandhalters steht, 
welcher sie nur an Eigentiimer und Glaubiger gemeinschaftlich herausgeben darf. 
Ersterenfalls wird also ein unmittelbarer, letzterenfalls ein mittelbarer Mitbesitz 
hergestellt. 

e) Nicht geniigt dagegenin vollerAbweichung von§930 die Besitzauftragung 
(Besitzkonstitut): also die Vereinbarung eines Rechtsverhaltnisses, kraft dessen 
der Pfandglaubiger mittelbarer Besitzer, der Eigentiimer aber Besitzmittler fUr 
diesen werden solI. Der Gedanke des Gesetzgebers ist der, geheime Pfandrechte ab
zuschneiden (Publizitatsprinzip). 

Beispiel: Ein Kaufmann will auf seine Laden- und Kontoreinrichtung Kredit 
erhalten; er will aber, da er sie braucht, im Besitz bleiben. Wiirde nun ein Pfand
recht in der Weise bestellt, daB sich beide iiber das Pfandrecht einig sind und 
gleichzeitig verabredet wird, daB der Kaufmann die Gegenstande nur als Mieter 
fiir den Darlehnsgeber besitzen solIe, so wiirde ein solches Pfandrecht nicht ent
standen sein. 

Der Verkehr hat diese Einengung nicht ertragen. Vielmehr hat sich allmahlich 
die sog. Sicherungsiibereignung siegreich Bahn gebrochen und ist jetzt nach 
standiger Anerkennung durch das Reichsgericht kraft Gewohnheitsrecht als 
rechtsgiiltig anzusehen. Sie wird namentlich bei Warenlagern und Hingabe von 
Rohstoffen auf Kredit verwendet. Bei der Sicherungsiibereignung wird dem Glau
biger des Eigentum fiduzarisch iibertragen, lndem der Schuldner in Zukunft 
auf Grund eines Besitzmittlerverhaltnisses (z. B. Miete) fiir den Glaubiger besitzt. 
Dabei werden bestimmte Abreden getroffen, insbesondere die, daB der Glaubiger 
zur Riickiibertragung des Eigentums verpflichtet sein solI, wenn die Schuld getilgt 
worden ist, daB der Schuldner zu Verfiigungen berechtigt sein solI, daB der Glau
biger Kontrollbefugnisse hat, aber selbst zunachst nicht verfiigen darf. - Trotz 
der Anerkennung der Sicherungsiibereignung im allgemeinen besteht iiber ihre 
rechtliche Natur und ihre Wirkungen im einzelnen sehr viel Streit. M. E. ist davon 
auszugehen, daB der Glaubiger Alleineigentiimer wird und nur obligatorisch gebunden 
ist, doch ist fiir gewisse Falle eine Eigentumsanwartschaft dinglicher Natur fiir 
den Schuldner anerkannt (namentlich beim Konkurs des Glaubigers), vgl. oben 
§ 40 unter 5. Die Verfiigungen des Glaubigers als Eigentiimer sind daher nach all
gemeinen Grundsatzen wirksam (beachte aber § 986 II), es ist nicht zutreffend, die 
Vorschriften iiber die Pfandverwertung anzuwenden. Andererseits ist der Glaubiger 
gegen Verfiigungen des Schuldners infolge § 932ff. nicht geschiitzt, auch gelten 
die Normen iiber die Verarbeitung (§ 952, wichtig beim Rohstoffkredit). - So ist 
die Lage bei der Sicherungsiibereignung weder fUr den Schuldner noch fiir den 
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Glaubiger eine gesicherte. Vielfach wird de lege ferenda daher die Zulassung einer 
Mobiliarhypothek ala Registerpfandrecht empfohlen (wie sie das geltende 
Recht beim Schiffspfandrecht kennt, vgl. unten XI). Aber auch bei diesem Vor
schlag ist man zu einem allseitig befriedigenden Ergebnis nicht gekommen. 

b) Der Erwerb yom Nichteigentumer. FUr ihn gelten entsprechend die 
Grundsatze uber den Eigentumserwerb yom Nichtberechtigten, § 1207. (Anwendung 
der §§ 932, 934, 935.) Vgl. oben § 29. Der hiernach gutglaubige Glaubiger erwirbt 
also das Pfandrecht auch yom Nichteigentumer. - Weitergehender Schutz in § 366 
HGB., verringerter Schutz in § 367 HGB. 

Siehe auch die Entstehung des Pfandrechts durch Surrogation gemaB § 1287 
(hierzu oben beirn NieBbrauch § 50 III 10. am Ende). 

2. Kraft Gesetzes entstehen Pfandrechte auf Grund verschiedener Tatbestande 
(gesetzliche Pfandrechte). Streitig ist, ob bei Gutglaubigkeit ein gesetzliches 
Pfandrecht auch an Sachen erworben werden kann, die nic.ht im Eigentum des 
Schuldners stehen. Dies wird vielfach auf Grund von § 1257 vemeint, weildieser 
ein "entstandenes" Pfandrecht voraussetze. Der richtigen Ansicht nach ist zu unter
scheiden: FUr gesetzliche Pfandrechte, die auf Besitzerlangung des Glaubigers 
beruhen (z. B. § 647 und die gesetzlichen Pfandrechte des HGB.), ist die Frage zu 
bejahen, do. § 1207 infolge der Obergabe hier entsprechend anwendbar ist; fiir die 
anderen gesetzlichen Pfandrechte dagegen (z. B. das Pfandrecht des Vermieters, 
§ 559) ist die Frage zu vemeinen. 

3. Kraft obrigkeitlichen Aktes (Pfindung) entsteht das Pfandungspfand
recht im Wege der Zwangsvollstreckung, §§ 804, 808 ZPO. Es setzt eine giiltige 
Forderung (streitig), einen Vollstreckungstitel und das Eigentum des Schuldners 
voraus (guter Glaube wird nicht geschutzt). 

VI. Rechte und Pflichten des Pfandglaubigers im allgemeinen. 
Zu unterscheiden ist die Zeit vor oder nach der Pfandreife. Die Pfand

reife ist gegeben, sobald die gesicherte Forderung fallig ist (§ 1228 II, eine nicht 
auf Geld gerichtete Forderung muB auch in eine Geldforderung ubergegangen sein; 
dies ist z. B. der Fall bei einer verschuldeten Unmijglichk~it der Leistung). 

1. Die Zeit vor der Pfandreife. 
a) Die Rechte des Pfandglaubigers. Er hat das Recht auf Besitz (imein

zelnen verschieden), er hat ein Nutzungsrecht, wennihmeinNutzungspfandrecht 
bestellt ist (§ 1213, im Zweifel bei Alleinbesitz von einer yon Natur fruchttragenden 
Sache; uber Verrechnung der Nutzungen siehe § 1214 ~im Zweifel Nutzung "auf 
Totschlag"); er hat Anspruche auf Ersatz von Verwendungen (§ 1216, mit 
Wegnahmerecht). Der Pfandglaubiger hat das Recht des Sicherungsverkaufes, 
wenn der Verderb des Pfandes oder eine wesentliche Verschlechterung zu befiirchten 
ist; der Verkauf hat in ijffentlicher Versteigerung zu erfolgen, der ErlCis tritt an 
Stelle des Pfandes (Surrogation), er ist auf Verlangen des Verpfanders zu hinter
legen (§§ 1219-1221). 

b) Pflichten des Pfandglaubigers. Es trifft ihn eine Verwahrungspflicht 
(§ 1215 bei unmittelbarem Besitz), eine Ruckgabepflicht bei drohendem Verderb oder 
drohender wesentlicher Wertminderung (§ 1218), eine Ruckgabepflicht nach Er
lOschen des Pfandrechts (§ 1223). Er ist wegen schuldhafter Pflichtverletzung 
dem Verpfander schadensersatzpflichtig (§ 1226) auch kann der Verpfander bei er
heblicher Verletzung gemaB § 1217 vorgehen. - Den Pflichten des Pfandglaubigers 
entsprechen kraft des gesetzlichen Schuldverhii.ltnisses auch Pflichten des Verpfan
ders, er haftet auf Schadensersatz wegen schuldhafter Verletzung seiner Sorgfalts
pflicht, er ist zum Ersatz von Verwendungen verpflichtet. 

c) Schutz des Pfandglaubigers. AuBer den erwahnten Sicherungsmitteln 
hat der Pfandglaubiger Besitzschutz und die dinglichen Anspruche entspre-
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chend den Eigentumsanspriichen bei Beeintrachtigung seines Pfandrechts, § 1227 
(also bei Besitzentziehung den Herausgabeanspruch, bei sonstiger Beeintrachtigung 
den negatorischen Anspruch und den Abholungsanspruch.) 

2. Die Zeit nach der Pfandreife. 
a) Der Pfandglaubiger hat das Befriedigungsrecht. Die Befriedigung er

folgt durch Pfandverkauf (§ 1228 I). Uber den Pfandverkauf ist eingehender 
unter VII zu handeln. Hier ist allgemein nur zu bemerken: Eine vor der Pfandreife 
getroffene Abrede des Pfand verfalls (lex commissoria) ist nichtig (§ 1229). Hat 
der Glaubiger noch nicht den Alleinbesitz, so kann er ihn jetzt verlangen (§ 1231). 
Unter mehreren Pfandern kann er wahlen (§ 1230). - Immer aber ist der Pfand
glaubiger nur zum Pfandverkauf berechtigt, nicht verpflichtet. Er kann also 
untatig bleiben oder die personliche Forderung ausklagen und in das Vermogen des 
Schuldners vollstrecken (siehe aber § 777 ZPO.: Verweisungsrecht des Schuldners, 
der Pfandeigentiimer ist., in der Zwangsvollstreckungsinstanz). - Der Eigentiimer 
kann an sich "Einreden" dem Befriedigungsrecht entgegensetzen, und zwar Ein
reden gegen die Forderung (§ 1211) oder aus dem Pfandvertrage; aber diese "Ein
reden" kann er in dem gewohnlichen Zugriffsverfahren gar nicht geltend machen, 
weil dieses keine Klage voraussetzt; er mull daher mit angriffsweisen Feststellungs
klagen und einstweiligen Verfiigungen Unterlassung der Pfandverwertung verlangen. 

b) Das Befriedigungsrecht kann aber durch Ausiibung des AblOsungsrechts 
verlegt werden. Dieses hat der Verpfander, sowie jeder, der durch die VerauBerung 
ein Recht an dem Pfande verlieren wiirde (Eigentiimer, ein anderer Pfandglaubiger. 
ein nachstehender NieBbraucher, siehe aber unten X), §§ 1223 II, 1249. Der 
AblOsende erwirbt die Forderung kraft Gesetzes und mit ihr das Pfandrecht (§ 1225). 
Zahlt der Schuldner, so erloschen Forderung und Pfandrecht. 

VII. Der Pfandverkauf. 
Der Pfandglaubiger hat fiir sein Pfandverkaufsrecht drei Moglichkeiten. 

Er kann wahlen den im BGB. gesetzlich geordneten Privatverkauf. Mog
lich ist ferner der gerich tliche Ver ka uf nach V ollstreckungsrech t. SchlieB
lich sind in gewissen qrenzen auch abweichende Verkaufsarten zugelassen. 

Der gerichtliche Verkauf nach Vollstreckungrecht (§ 1233 II) setzt 
einen vollstreckbaren Titel fiir das Verkaufsrecht des Pfandglaubigers voraus. 
Dieser muB daher gegen den Eigentiimer auf Duldung der Zwangsvollstreckung in 
die Sache wegen der Schuldforderung klagen. Auf Grund des Vollstreckungstitels 
kann er sich dann nach MaBgabe der Vorschriften der ZPO. iiber den Verkauf ge
pfandeter Sachen befriedigen; das Pflindungspfandrecht gibt iiberhaupt nur diese 
Form der Befriedigung. Die Pfandverkaufsvorschriften der ZPO. decken sich im 
allgemeinen mit den Normen des gesetzlich geregelten Privatverkaufs (Ausnahme: 
der Erwerber hat gemaB § 806 ZPO. keinen Anspruch auf Gewahrleistung). Der ge
richtliche Verkauf nach Vollstreckungsrecht fiihrt wegen der Notwendigkeit einer 
Klage langsamer zum Ziel, aber er ist fiir den Pfandglaubiger vielfach sicherer, weil 
hier sein Veraullerungsrecht gerichtlich festgestellt wird. 

Wir stellen im folgenden nur den gesetzlich geregelten Privatverkauf 
dar und fligen am SchluB etwas iiber a bweichende V er ka ufsarten hinzu. 

1. Die Stellung desPfandgUi,ubigers. Der Pfandglaubiger hat das Recht, die Pfand
sache zu verkaufen und zu iibereignen. Sowohl bei dem Verkauf (dem obligato
rischen Geschaft) wie bei der VerauBerung handelt er in eigenem N amen. Infolge
dessen wird der Pfandglaubiger aus dem Verkauf berechtigt und verpflichtet, wie 
ein Verkaufer (er haftet an sich fiir Rechtsmangel, doch erloschen meistens die 
Rechte Dritter, vgl. unten 3b -- er haftet fUr Sachenmangel, aber nicht bei der regel
maBigen offentlichen Versteigerung, vgl. § 461). - Die Ubcreignung vollzieht 
sich durch Einigung und Ubergabe (oder Ersatzmittel der Ubergabe), der Pfand-
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glaubiger verfiigt dabei iiber fremdes Eigentum durch Ubertragung. - Man beachte, 
daB durch den Zuschlag in der offentlichen Versteigerung nur der Verkauf zustande 
kommt, die Ubereignung schlieBt sich erst daran an. 

2. Form- und Sieherungsvorsehriften fiir den Pfandverkauf im allgemeinen. 
Das Gesetz hat bestimmte Vorschriften fiir den Pfandverkauf aufgestellt, welche 
dem Interesse des Pfandeigentiimers Rechnung tragen sollen, insbesondere gewisse 
Formvorschriften, welche einen moglichst hohen Erlos gewahrleisten solien, sowie 
solche, die den Eigentiimer vor Uberraschungen sichern sollen. Diese Vorschriften 
sind nun in ihren Wirkungen von ungleicher Starke. So entsteht ein iiberaus buntes 
Bild, das die Ubersicht sehr erschwert. Trotz aller Kunst hat der Gesetzgeber seinen 
eigentlichen Zweck - wie die praktische Erfahrung zeigt, nur unvollkommen er
reicht. Scharf zu unterscheiden sind: 

a) Die Vorschriften, welche Voraussetzungen fiir eine "rechtmaBige" Pfand-
verauBerung darstellen (Rech tmaBigkeitsvorschriften): 

b) die bloBen Ordnungsvorschriften. 
3. Die ReehtmaBigkeitsvorsehriften. 
a) Die RechtsmaBigkeitsgebote selbst (§ 1243). 
a) Die Verkaufsberechtigung muB eingetreten sein: Der Pfandglaubiger muB 

ein Pfandrecht haben (vom Gesetz nicht unter die eigentlichen RechtmaBigkeits
voraussetzungen eingereiht, aber ihnen gleichgestellt, vgl. § 1244), und die Pfand
reife muB da sein (§ 1228 II). 

(J) Der Pfandverkauf muB in offentlicher Versteigerung erfolgen (§ 1235 I). 
Uber den Begriff siehe § 383 III. Mitbieten kann jeder, auch der Pfandglaubiger, 
der Pfandeigentiimer, der Verpfander, der Pfandschuldner (§ 1239). 

Besonderheiten gelten fiir Sachen, die einen Borsen- oder Marktpreis haben 
§ 1235 II). Sie konnen auch durch einen freihandigen Verkauf zum laufenden 
Preis verkauft werden, aber nur durch eine offentliche Versteigerungsperson (Han
delsmakler usw.) § 1221. - Weitere Besonderheiten geIten bei Gold- und Silber
sachen (sie diirfen nicht unter ihrem Gold- oder Silberwert zugeschlagen bzw. frei
handig verkauft werden). § 1240. 

Ort und Zeit der Versteigerung sind offentlich bekanntzumachen (§ 1237 
Satz 1). 

Vgl. ferner § 1230 Satz 2. 
b) Wirkungen der Erfiillung. Sind die RechtsmaBigkeitsgebote erfiillt, 

so erlangt der Erwerber durch die Dbereignung das Eigentum an der Pfand
sache, das bisherige Eigentum erlischt (§ 1242 I). AuBerdem aber erloschen die 
Rechte Dritter an der Sache, zunachst das Pfandrecht des verauBernden Pfand
glaubigers, ferner aber alie anderen Pfandrechte, auch wenn sie dem Erwerber be
kannt waren, § 1242 II Satz 1 (sie setzen sich an dem Erlose fort, vgl. unten 5b). Ein 
NieBbrauch an der Sache erlischt ebenfalls ohne weiteres (und setzt sich am Erl6se 
fort), wenn er nicht allen anderen Pfandrechten vorgeht, §1242 II Satz 2 (in letzterem 
Fall erlischt er nur bei gutem Glauben des Erwerbers gemaB § 936); der NieBbrauch 
solI nicht besser stehen als irgendein ihm vorgehendes Pfandrecht. 

c) Wirkungen der Nichterfiillung. Sind RechtsmaBigkeitsgebote nicht 
erfiillt, so sind heil bare und unheil bare zu unterscheiden (§ 1244). 

Unheilbar ist es, wenn der Pfandverkauf nicht in offentlicher Versteigerung 
erfolgt, oder wenn Sachen mit Markt- und Borsenpreis nicht wenigstens freihandig 
zum laufenden Preis durch eine offentliche Versteigerungsperson verkauft sind. 
Unheilbar ist es auch, wenn Gold- und Silberwaren freihandig unter dem Metall
wert verkauft werden. 

AIle iibrigen Voraussetzungen sind heilbar. 
1st eine heil bare RechtsmaBigkeitsvoraussetzung verletzt, so treten die Wir

kungen einer rechtmaBigen PfandverauBerung ein, wenn der Erwerber in gu tem 
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Gauben (in bezug auf die RechtmaBigkeitsvoraussetzungen) ist. (Auch an ab
handen gekommenen Sachen wird er Eigentiimer.) 

1st eine unheilbare Voraussetzung verletzt, so ist die VerauBerung unwirksam, 
der Erwerber ist nicht Eigentiimer geworden, die Rechte Dritter bleiben an der 
Sache bestehen. 

4. Ordnungsvorsehriften. 
a) Die Ordnungsvorschriften selbst. Es sind zwei Gruppen zu unter

scheiden. 
a) Der Pfandglaubiger solI dem Eigentiimer zugehen lassen eine Androhung, 

§ 1234, eine Benachricktigung von Ort und Zeit der Ver8teigerung, § 1237 Satz 2, 
und eine Benackricktigung von dem vollzogenen Verkauf, § 1241. - Zwischen An
drohung und Verkauf solI eine Wartefrist von einem Monat liegen, § 1234. 

(J) Das Pfand darf nur unter zwei Kaufbedingungen verkauft werden, einmal 
unter der Abmachung 8ofortiger Barzaklung und sodann unter der Bestimmung, 
daB der Kaufer seine Rechte verIiert, wenn er den Kaufpreis nicht sofort zahlt (kassa
torische Klausel), § 1238. 

b) Verletzung der Ordnungsvorschriften. Die VerauBerung ist trotz
dem "rechtmaBig" und wirksam. Es ist aber zu unterscheiden: 

a) Sind die unter a) a angegebenen Vorschriften schuldhafterweise verletzt, 
so ist der Pfandglaubiger dem Eigentiimer schadensersatzpflichtig (§ 1243 II). Doch 
gilt zu seinen Gunsten, falls er gutglaubig ist, der Verpfander als Eigentiimer (§ 1248). 

Sind die unter a) {J angegebenen Vorschriften iiber die beiden Kaufbedingungen 
verletzt, so ist nach § 1238 II "der Kaufpreis als von dem Pfandglaubiger empfan
gen anzusehen". Dies bedeutet bei Heranziehung des § 1247 (siehe iiber ihn unten 5), 
daB die Pfandschuld dem Kaufpreis entsprechend als berichtigt gilt und bei hohel'em 
Kaufpreis der Pfandeigentiimer einen Anspruch gegen den Pfandglaubiger auf 
Ersatz der Differenz hat (wobei sich etwa vorhandene dingIiche Rechte Dritter auf 
diesen Ersatzanspruch erstrecken). - Der Anspruch des Pfandglaubigers gegen den 
Ersteher bleibt unberiihrt. 

5. Zahlung des Kaufpreises. Die Zahlung des Kaufpreises tilgt zuniichst die 
Verpflichtung des Erstehers aus dem Kaufvertrage. Sie wirkt aber auch ein auf das 
VerhaItnis zwischen Pfandglaubiger und Eigentiimer und hat Bedeutung ffir das 
VerhaItnis zu anderen an der Sache Berechtigten. 

a) Pfandglaubiger und Eigentiimer. 
a) "Soweit der ErlOs aus dem Pfande dem Pfandglaubiger gebiihrt, gilt die 

Pfandforderung als von dem Eigentiimer berichtigt" (§ 1247 Satz 1). - Nun gebiihrt 
der ErlOs dem Pfandglaubiger, wenn die VerauBerung rechtmaBig war und seine 
Pfandforderung nicht iibersteigt. Hier erli8ckt also die P/and/orderung, wenn der 
Eigentiimer der personliche Schuldner war (sonst § 268 III), der Erlos wird Eigentum 
des Pfandglaubigers. 

(J) Soweit das nicht der Fall ist "tritt der ErlOs an die Stelle des Pfandes" 
(§ 1247 Satz 2). 

War die VerauBerung nicht rechtmaBig, aber wirksam (vgl. oben, 2c), so 
faIlt der ErlOs in das Alleineigentum des Pfandeigentiimers, der ihn vom Pfand
glaubiger herausverlangen kann. 

War die VerauBerung rl;lchtmaJlig, gebiihrt aber dem Pfandglaubiger nur ein 
Teil des Erloses, so tritt der "OberschuB an die Stelle des Pfandes. Es entsteht daher 
an dem gesamten ungesonderten Geld Miteigentum des Pfandglaubigers und des 
friiheren Pfandeigentiimers, und zwar nach Bruchteilen entsprechend dem Verhalt
nis der Pfandschuld und dem OberschuB. Die Pfandforderung gilt als berichtigt, 
der friihere Pfandeigner kann den "OberschuB heraus verlangen. 

War dagegen die VerauBerung unwirksam, so gilt nicht § 1247. Vielmehr ist hier 
der Pfandeigentiimer Eigentiimer der Sache geblieben und kann sie herausverlangen. 
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b) Drittberechtigte. 
Die Roohte Dritter an der Pfandsache, welche durch die rechtmaBige Pfand

verauBerung erlOschen (oben 2b), setzen sich an dem ErlOse fort: der ErlOs tritt 
an Stelle des Pfandes (§ 1247). Sie drangen aber den verauBernden Pfandglaubiger 
insoweit zuriick, als sie ihm im Range vorgehen, weil diesem insoweit der ErlOs nicht 
gebiihrt (z. B. Pfandverkauf durch einen nachstehenden Pfandglaubiger, weil ein 
vorgehender Pfandglaubiger die PfandverauBerung nicht betreibt § 1232 - hierzu 
unten unter X; der vorgehende Pfandglaubiger hat am Erlos den ersten Rang, erst 
dann kommt das Recht des nachstehenden Pfandglaubigers). 

6. Abweichende Verkaulsarten. Das Gesetz laBt Verkaufsarten zu, die von dem 
gesetzlich geordneten Privatverkauf und dem gerichtlichen Verkauf nach Voll
streckungsrecht abweichen. 

a) Moglich sind Abweichungen kraft Verein barung zwischen Eigentiimer und 
Pfandglaubiger. Sie konnen die gesetzlichen RegeIn verschiirlen (z. B. nur den 
Verkauf gemaB § 1233 II zulassen) oder ermaBigen (z. B. die Wartefrist verkiirzen), 
§ 1245. ErmaBigende Vereinbarungen finden sich namentlich bei Wertpapierpfan
dern im Verkehr zwischen Bank und Kunden. Doch konnen gewisse RechtsmaBig
keitsgebote vor dem Eintritt der Verkaufsberechtigung nicht wegbedungen werden 
(§ 1245 II), auch ist die Zustimmung eines Dritten, dessen Recht durch die Ver
auBerung erlischt (z. B. eines zweiten Pfandglaubigers) erforderlich (§ 1245 I 
Satz 2 u. 3). 

b) Dtirch gerichtliche Entscheidung kann auf Verlangen eines jeden 
Beteiligten eine abweichende Art des Pfandverkaufs bestimmt werden, wenn sie 
nach billigem Ermessen den Interessen der Beteiligten entspricht und sie sich selbst 
nicht einigen (§ 1246). Es handelt sich um einen Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 
Beteiligte sind der Eigentiimer, der Pfandglau,biger und jeder Dritte, dessen Recht 
durch die PfandverauBerung erlischt. Beispiel: Jemand bietet freihandig einen 
auBerordentlich hohen Liebhaberpreis. 

VIII. Ubergang des Pfandrechts. 
1. mertragung im engeren Sinn. Das Pfandrecht kann als streng angelehntes 

Recht n ur mit der Forderung auf einen anderen iibertragen werden. Aber es geht 
mit der Ubertragung der Forderung auf den neuen Glaubiger iiber, sofern 
der "Obergang des Pfandrechts nicht ausgeschlossen wird. 1st letzteres der Fall, so 
muB das Pfandrecht erlOschen, es kann nicht als Eigenhelastung der Sache fort
bestehen, wie wir dies bei der Hypothek kennengelernt haben (§ 1250). 

Die Ubertragung der Forderung richtet sich ausschlieBlich nach Forde
rungsrecht (Abtretung). Das Pfandrecht geht somit iiber, ohne daB es einer Zu
stimmung des Eigentiimers oder einer "Obergabe der Pfandsache bediirfte. 

Der Erwerber erwirbt das Pfandrecht lediglich so, wie es beim bisherigen Glau
biger bestand. Ein Schutz des guten Glaubeils findet nicht statt. - Wohl aber 
kann der Erwerber den Besitz des Pfandes verlangen, wie er dem bisherigen Glau
biger zustand (§ 1251 I). Mit der Erlangung des Besitzes tritt der Erwerber auch in 
die Pflichten gegeniiber dem Verpfander ein; aber dar bisherige Glaubiger bleibt als 
selbstschuldnerischer Biirge fiir schuldhafte PfIichtverletzungen des Erwerbers ver
haftet (§ 1251 II, die Hingabe als Pfand erscheint eben doch als eine Vertrauenssache). 

2. Belastung. Das Pfandrecht kann entsprechend den Grundsatzen der "Ober
tragung belastet werden durch Belastung der Ferderung (z. B. durch Verpfandung, 
§ 1274). 

3. Pfiindung. Auch die Pfandung der Forderung erstreckt sich ohne weiteres 
auf das Pfandrecht. Auch hier treffen den Pfandungspfandglii.ubiger die PfIichten 
des bisherigenGlaubigers mit der Erlangung des Besitzes. und der bisherige Glaubiger 
haftet daneben fiir dessen Pflichtverletzungen (vgl. aber § 838 ZPO.). 
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4. "Obergang kraft Gesetzes. Auch der gesetzliche Ubergang der Pfandforderung 
zieht den Ubergang des Pfandrechts von selbst nach sich (z. B. ein Biirge befriedigt 
den Glaubiger, es geht dann gemaB § 774 die Forderung gegen den Schuldner auf ihn 
iiber, und hiermit gemaB § 1250 ein fiir die Forderung bestelltes Pfandrecht). Es 
geiten auch hier die Regein der Ubertragung, nur findet eine Haftung des bisherigen 
Giaubigers fiir den neuen Giaubiger aus Ieicht erklarlichen Griinden nicht statt 
(§ 1251 II Satz 3). 

IX. Beendigung des Pfandrechts. 

Das Vertragspfandrecht erlischt aus verschiedenen Griinden. Ist das Pfand
recht erloschen, so kann der Verpfander die Riickgabe der Sache fordern (soweit sie 
noch nicht erfolgt ist), § 1223 I. Die Beendigungsgriinde sind: 

1. Erloschen der Forderung, fiir die es besteht (§ 1252). Dies gilt fiir aIle Er
loschungsgriinde (Erfiillung, Hinterlegung, Vereinigung von Glaubiger und Schuldner 
usw.). Es gibt kein Eigentiimerpfandrecht. 

2. Fiir sich, ohne die Forderung, erlischt das Pfandrecht durch Untergang der 
Sache; durch Eintritt einer auflosenden Bedingung; durch lastenfreien Erwerb der 
Sache (z. B. § 936 oder § 1242 II); durch rechtsgeschaftliche Aufhebung, zu welcher 
die einseitige Erklarung des Pfandglaubigers gegeniiber dem Verpfander oder Eigen
tiimer geniigt (§ 1255; bei Belastung des Pfandrechts bedarf es auch der Zustim
mung des Drittberechtigten); durch Vereinigung des Pfandrechts und des Eigen
turns in einer Person, doch gilt das Pfandrecht nicht ais erloschen, insofern der Eigen
tiimer ein rechtliches Interesse an dem Fortbestand hat (§ 1256; die Ausnahme 
kann nur bei einer Verpfandung fiir fremde Schuld in Betracht kommen, da sonst 
auch eine Vereinigung von Glaubiger und Schuldner eintritt, bei welcher das Pfand
recht unbedingt erlischt, vgl. oben 1). Ferner: 

3. durch Riickgabe des Pfandes seitens des Pfandglaubigers an den Verpfander 
oder Eigentiimer (§ 1253). - "Riickgabe" ist jede freiwillige Riickiibertragung 
des Besitzes ohne Zuriickbehaltung von einem Besitz, welcher zur Begriindung eines 
Pfandrechts ausreicht (z. B. bei unmittelbarem Alleinbesitz des Pfandglaubigers 
durch Einraumung des Alleinbesitzes mittels Ubergabe, bei mittelbarem Allein
besitz durch Einraumung des mittelbaren Alleinbesitzes mittels Abtretung des 
Herausgabeanspruchs). Befindet sich der Verpfander oder Eigentiimer in Besitz, 
so wird die Riickgabe vermutet (§ 1253 II). Ein gesetzlicher Anspruch auf Riick
gabe besteht, wenn dem Pfandrecht oder der Forderung (vgl. § 1211) eine dauernde 
Einrede entgegensteht (z. B. Betrugseinrede), § 1254. 

Fiir gesetzliche Pfandrechte gelten in bezug auf die Beendigung manche Beson
derheiten, z. B. erlOschen die gesetzlichen Pfandrechte des Handelsrechts auch bei 
unfreiwilligem Besitzverlust. 

X. Der Rang. 

Nicht selten ist der Fall, daB ein Pfandrecht mit anderen Belastungen 
an der Sac he zusammentrifft, insbesondere daB mehrere Pfandrechte an der 
Sache bestehen. Mehrere Vertragspfandrechte konnen dadurch leicht entstehen, 
daB die Einraumung mittelbaren Besitzes geniigt (Beispiel: der Kunde einer Bank 
verpfandet ihr die bei ihr hinterlegten Wertpapiere, bestellt aber dann einem Dritten 
ein weiteres Pfandrecht durch Abtretung des Herausgabeanspruchs und Anzeige, 
§ 1205 II), unddaB nicht jeder Besitzverlust fiir dasErlOschen des Pfandrechts ausreicht 
(Beispiel: der Verpfander nimmt dem Pfandglaubiger das Pfand fort und bestellt 
einem Dritten ein weiteres Pfandrecht). Sehr haufig sind mehrere gesetzliche .Pfand
rechte des Handelsrechts, ebenso begegnen mehrere Pfandungspfandrechte (vgl. 
§§ 827, 828 ZPO.). Auch gesetzliche und vertragliche Pfandrechte usw. konnen 
zusammenstoBen. - Sehr selten ist dagegen ein Zusammentreffen von NieBbrauch 
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undPfandrecht. (Beispiel: der Mann vermacht der Frau denNieBbrauch an seinem Ver
mogen, in dem Vermogen befindet sich eine Sache, an welcher ein Pfandrecht besteht.) 

Die wichtigsten RegeIn fiir ein solches Zusammentreffen sind folgende: 
1. Der Rang der Pfandrechte und sonstigen Belastungen richtet sich nach der 

Zeit der Entstehung. Es gilt also der Vorzng des Alters (prior tempore, potior jure). 
Bei den Vertragspfandrechten entscheidet daher die Zeit der Bestellung, dies gilt 
auch, wenn die Forderungen bedingt oder betagt sind (§ 1209). 

Eine Ausnahme gilt gemaB § 1208 BGB., nach welchem ein an der Sache be
stehendes alteres dingliches Recht zugunsten eines jlingeren Pfandglaubigers hinter 
sein Pfandrecht im Range zuriicktritt, wenn der Pfandglaubiger beim Erwerbe 
des Pfandrechts gutglaubig war. (Ausnahmen bei einer abhandengekommenen 
Sache und bei einem Pfandrechtserwerb durch Abtretung des mittelbaren Besitzes 
in bezug auf ein alteres dingliches Recht des Besitzmittlers.) 

Besonderheiten gelten ferner fiir gesetzliche Pfandrechte, namentlich gibt 
§ 443 HGB. eine eigene Rangordnung. 

2. Trotz der Rangordnung hat jeder Pfandglaubiger das Recht des Pfandver
kaufs. Allein ein vorhergehender Pfandglaubiger hat seinem Rang entsprechend ge
wisse Rechte. Er braucht einem nachstehenden Pfandglaubiger das Pfand nicht 
zum Zweck des Pfandverkaufs herauszugeben. 1st er selbst nicht im Besitze des 
Pfandes, so kann er, wenn er den Pfandverkauf betreiben will, die Herausgabe des 
Pfandes von dem nachstehenden Pfandglaubiger verlangen. Will oder kann er den 
Verkauf nicht betreiben (z. B. seine Forderung ist nicht fallig), so kann er allerdings 
dem Pfandverkauf des nachstehenden Pfandglaubigers nicht widersprechen (§ 1232). 

3. Die Pfandglaubiger, welche den Pfandverkauf nicht betreiben, sind dadurch 
geschiitzt, daB ihre Rechte sich dem Range nach an dem Erlos fortsetzen; ebenso 
steht es mit einem NieBbrauch, falls er durch die PfandverauBerung erlischt. Vgl. 
hierzu oben VII 5 b. 

mer das Ablosungsrecht dinglich Berechtigter siehe oben VI 2 b. 

XI. Anhang: Das Schiffspfandrecht. 
1m AnschluB an (.d,S altere deutsche Recht, welches Schiffe als "schwimmende 

Ge baude" einer Verpfandung nach Liegenschaftsrecht (der "j lingeren Satzung") unter
warf, kennt das BGB. ein besonderes Schiffspfandrecht ohne Pfandbesitz, 
welches z. T. nach dem Vorbildeder (Sicherungs-)Hypothek, z. T. nach den Normen 
des Fahrnispfandrechts geregelt ist (§§ 1259-1272). Es ist ein Vertragspfandrech t. 

1. Gegenstand des Schiffspfandrechts kann nur em im Schiffsregister ein
getragenes Schiff sein (auBerdem auch eine Schiffspart, d. h. der Anteil eines 
Mitreeders bei der Reederei, vgl. § 474ff. HGB.). In das Schiffsregister werden ein
getragen (auf Antrag) deutsche Seekauffahrteischiffe nach MaBgabe des Flaggen
gesetzes vom 22. Juni 1899 und groBere Binnenschiffe nach MaBgabe des Binnen
schiffahrtsgesetzes vom 15. Juni 1895 (neue Fassung vom 20.5.1898). Solche, im 
Schiffsregister eingetragenen Schiffe konnen nur durch Begriindung des im BGB. 
geregelten Schiffspfandrechts verpfandet werden. Andererseits unterliegen aile 
nicht eingetragenen Schiffe lediglich dem gewohnlichen Fahrnispfandrecht. Zu 
beachten ist schlieBlich noch, daB das Schiffsregister privatrechtlich nur in Ansehung 
der Pfandrechte bedeutungsvoll ist, daB dagegen die VerauBerung der eingetragenen 
Schiffe als solche sich nach Fahrnisrecht vollzieht. 

2. Rechtssatze des Fahrnisrechts. Das Schiffspfandrecht ist seinem Wesen nach 
ein Fahrnispfandrecht, daher gelten auch grundsatzlich die Normen desselben, 
insoweit sie nicht einen Pfandbesitz voraussetzen (§ 1266). Insbesondere ist ihm 
ein Eigentiimerpfandrecht grundsatzlich fremd: Mit dem Erloschen der Forderung 
erlischt das Schiffspfandrecht. Ferner erfolgt die Dbertragung durch einfache Ab
tretung ohne Buchung; auch fiir die Beendigung gilt im wesentlichen Fahrnisrecht. 

v. Gierke, Sachenrecht. 10 
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3. Rechtssatze nach liegenschaftsrechtlichem Vorbild. 
a) Die Bestellung erfolgt durch Einigung und Eintragung im Schiffs

register (§ 1260). Vorausgesetzt ist eine Geldforderung von bestimmtem Betrage. 
Nach dem Reichsgesetz iiber die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
vom 20. 5. 1898, § 106 muBte die Eintragung in Reichswahrung erfolgen. Um den 
Auslandskredit infolge der Geldentwertung zu erm6glichen, wurden die Gesetze vom 
26.1. und 29.3.1923 erlassen, welche mit Einwilligung der obersten LandesbehOrde 
die Eintragung von Schiffspfandrechten in auslandischer Wahrung gestatteten 
(Valutaschiffspfandrechte; vgL die Valutahypotheken oben § 55 I. 2). In 
bezug auf Zinsen und Kosten gelten die Grundsatze des Hypothekenrechts (§ 1264). 
Zulassig ist die Bestimmung eines Hochstbetrages (§ 1271), moglich sind auch 
Schiffspfandrechte ffir Forderungen aus Order- und Inhaberpapieren (§ 1270). 

b) Der Rang der Schiffspfandrechte richtet sich nach der Eintragung im Schiffs
register, es gibt Ranganderung, Rangvorbehalt (§ 1261). 

c) Gegenstand der Haftung. Das Schiffspfandrecht erstreckt sich wie die 
Hypothek auf das Zubehor (nicht dagegen auf Mietzins- und Versicherungsforderun
gen) § 1265. 

d) Die Befriedigung kann ebenso wie bei der Hypothek nur im Wege der 
Zwangsvollstreckung erfolgen (also Vollstreckungstitel n6tig), § 1268. Die Zwangs
vollstreckung erfolgt nach dem Vorbild der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche 
Vermogen (vgl. §§ 864-865, 870 II ZPO. und §§ 162-171 ZVG.), es gibt aber nur 
eine Zwangsversteigerung und keine Zwangsverwaltung. 

e) Die Beendigung richtet sich an sich nach Fahrnisrecht (vgl. oben 2). Allein 
der Verpfander kann Loschung verlangen und daher vom Pfandglaubiger die hierzu 
n6tigen Urkunden (§ 1267). - Es gibt auch nach dem Vorbild der Hypothek einen 
AusschluB eines unbekannten Glaubigers im Wege des Aufgebotsverfahrens, doch 
erlischt hier mit dem AusschluBurteil das Pfandrecht (§ 1269). 

f) Schutz des Registereintrags. Dem Registereintrag kommt nur in 
beschranktem Umfang 6ffentlicher Glaube zu: Einmal wird ein bestehendes 
eingetragenes Schiffspfandrecht sowohl seinem Bestande wie seinem Range nach 
bei einer VerauBerung oder weiteren Belastung des Schiffes unbedingt geschiitzt 
(selbst einem gutglaubigen Erwerber gegeniiber, § 1262 I). 1st ferner ein bestehendes 
Pfandrecht zu Unrecht gelOscht, so wird ein Glutglaubiger beim rechtsgeschaftlichen 
Erwerb des Eigentums oder eines nachstehenden Pfandrechts geschiitzt, d. h. das 
gelOschte Pfandrecht geht unter oder tritt in seinen Rang zuriick (§ 1262 II). In
folgedessen ist auch, wenn das Schiffsregister in Ansehung des Pfandrechts unrichtig 
ist, ein Berichtigungsanspruch gegeben und bei einer unrichtigen Loschung die Ein
tragung eines Widerspruches zulassig (§ 1263). 

Dagegen wird ein Pfandrecht vom eingetragenen Nichteigentiimer nie erworben, 
ebensowenig iibrigens vom nicht eingetragenen Nichteigentiimer (auch die Besitz
erlangung gemaB § 1207 kann der richtigen Ansicht nach hieran nichts andern). 
Und ferner erwirbt auch ein Gutglaubiger kein Pfandrecht, wenn er ein eingetragenes, 
aber in Wirklichkeit nicht bestehendes Pfandrecht sich iibertragen laBt. 

AuBer dem vertraglichen Schiffspfandrecht des BGB. gibt es gesetzliche 
Pfandrechte der Schiffsglaubiger, welche auBer dem Schiffe auch die Fracht 
ergreifen (vgl. §§ 755ff. HGB. und §§ 103ff. Binnenschiffahrtsgesetz). 

Besonderheiten weist auch das Pfandrecht der gewerbsmaBigen Pfandleiher auf, 
das landesrechtlicher Regelung iiberlassen worden ist (vgl. Art. 93 EG. z. BGB.; preuB. Ges. 
vom 17.3.1881 mit spateren Erganzungen). Erwahnt sei, daB fiir die Entstehung des Pfand
rechts auch eine Eintragung in ein Pfand buch des Pfandleihers notig ist, daB ein Pfandschein 
dem Verpfander ausgehandigt werden soll (er ist Legitimationspapier im Sinn des § 808 BGB.), 
daB fiir den Pfandverkauf die Androhung des § 1234 fortfiillt, daB den uffentlichen Pfandleih
anstalten ein Losungsanspruch bei verpfandeten abhandengekommenen Sachen gegeben 
werden kann (also Herausgabe nur bei Bezahlung des fiir das Pfand gegebenen Darlehns, vgl. 
Bayrisches AG. zum BGB. Art. 91). 
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§ 61. Das Pfandrecht an Rechten. 

1. Allgemeines. 
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Ebenso wie ein NieBbrauch an einem Recht moglich ist (oben § 50 V), ist auch 
ein Pfandrecht an einem Recht anerkannt (§ 1273 I). - Auch hier entsteht 
ein "Recht an einem Recht", und es wiederholt sich der Streit um die rechtliche Kon
struktion. Nach unserer Ansicht ist ein dingliches Recht vorhanden, welches eine 
Teilherrschaft an dem Recht selbst gewahrt, wobei dieses als ein unkorperlicher 
Gegenstand vorg~stellt wird. Wahrend aber beim NieBbrauch die Teilherrschaft 
auf die Nutzung abgestellt ist, handelt es sich hier um eine Verhaftung des Rechts 
fiir eine Forderung mit der Rechtsmacht aus dem Vermogenswert des Rechtes Be
friedigung zu suchen. Auch hier aber ist die Wirkung der Teilherrschaft je nach der 
Art und dem Inhalt des Rechts von verschiedener Tragweite. Immer zeigt sich die 
dingliche Natur des Rechtspfandrechts (die vielfach sehr zu Unrecht bestritten 
wird) in seiner Wirkung gegeniiber jedem Erwerber des verpfandeten Rechts und 
im Konkurs des Rechtsinhabers. 

1m Gegensatz zum NieBbrauch an einem Recht ist die praktische Bedeutung 
eines Pfandrechts an einem Recht eine groBe. Rechtspfandrechte spielen namentlich 
im Lombardverkehr (Verpfandung von Wertpapieren gegen ein Darlehen im 
kaufmannischen Verkehr) eine bedeutende Rolle, aber auch sonst begegnen sie, 
z. B. die Verpfandung eines Sparkassenbuchs oder einer Hypothek oder eines 
Patentrechts. Auch die Pfandung von Rechten ist eine haufige Erscheinung. 

Die Regeln, welche das BGB. fiir Rechtspfandrechte aufstellt, entsprechen 
teilweise den Vorschriften, welche fiir den NieBbrauch an Rechten gegeben sind, 
aber der grundlegende Unterschied, daB beim NieBbrauch nur die Nutzungen in 
Betracht kommen, wahrend das Pfandrecht auf die Substanz gerichtet ist, fiihrt 
doch zu wichtigen Abweichungen. Wir wenden uns zunachst den allgemeinen 
Re geln fUr Rechtspfandrechte zu. Uber die besonderen Vorschriften fiir Pfandrechte 
an Forderungen und Wertpapieren wird Ullter II und III gehandelt werden. 

1. Gegenstand des rechtsgeschaftlichen Pfandrechts (des Vertragspfandrechts) 
kann jedes iibertragbare, aber nur ein iibertragbares Recht sein, § 1274 II (daher 
z. B. nicht die Mitgliedschaft in einem Verein, § 38, vgl. § 1069 II). Dagegen gelten 
fiir das Pfandungspfandrecht z. T. Besonderheiten, indem manche iibertragbaren 
Rechte nicht pfandbar sind (z. B. der Pflichtteilsanspruch § 2317 BGB., § 852 ZPO. 
und Urheberrechte), andererseits manche nicht iibertragbaren (also nicht ver
pfandbaren) Rechte der Pfandung unterworfen sind (z. B. der Anteil am Gesell
schaftsvermogen im ganzen, § 719 BGB., § 859 ZPO.). - Es ist ferner zu beachten, 
daB Rechte, die den Grundstiicken gleichgestellt sind (grundstiicksgleiche Rechte) 
nur dem Grundstiickspfandrecht unterliegen. 

2. Rechtsslitze im allgemeinen. Es sollen die Regeln des Fahrnispfandrechts ent
sprechend gelten, insoweit nicht besondere Bestimmungengetroffen sind (§ 1273II, vgl. 
§ 1068 II). Die wichtigsten Besonderheiten sind im folgenden noch zu betrachten. 

3. Begriindung. 
a) Die rechtsgeschaftliche Bestellung (Verpfandung) erfoIgt nach den Vor

schriften, welche fiir die Ubertragung des Rechts gelten (§ 1274 I, vgl. § 1069 I). 
So erfoIgt die Verpfandung von Urheberrechten durch formlosen Vertrag, die Ver
pfandung einer Buchhypothek durch Einigung und Eintragung, die Verpfandung 
eines GeschaftsanteiIs einer G. m. b. H. durch gerichtIichen oder notariellen Vertrag. 
Doch wird entsprechend der Sachverpfandung fiir manche Falle eine besondere 
Publizitat eingefiihrt. So kann bei Rechten, zu deren trbertragung die Ubergabe 
einer Sache erforderlich ist, die fiir die Verpfandung erforderliche Ubergabe nur durch 
die ErsatzmitteI der Ubergabe, welche fiir eine Sachverpfandung ausreichen, er
setzt werden (§ 1274 I Satz 2). Beispiel: Zur Verpfandung einer Briefhypothek 

10* 
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reicht z. B. aus Einigung, schriftliche Erklarung der Verpfandung und Ubergabe 
des Briefes oder an Stelle der "Obergabe des Briefes fibergabe kurzer Hand, aber nicht 
Besitzauftragung (constitutum possessorium), vgl. dazu oben § 60 V. und fUr Wert
papiere unten ill. fiber die Besonderheiten von gewohnlichen Forderungen unter II. 
- Ein selbstandiger Schutz des gutglaubigen Erwerbes findet beim Rechts
pfandrecht nicht statt (§ 1208 ist durch § 1273 II Satz 2 ausgeschlossen; doch be
wendet es bei dem guten Glauben des Grundbuchs und den Besonderheiten bei 
Order- und Inhaberpapieren). 

b) Durch Pfandung entsteht das Pfandungspfandrecht an einem Recht auf 
Grund eines gerichtlichen Pfandungsbeschlusses und einem bei den einzelnen Rechten 
verschiedenen Publizitatsakt (bei gewohnlichen Forderungen durch Zustellung an 
den Drittschuldner, d. h. den Schuldner der gepfandeten Forderung, vgl. § 829 ZPO.). 

c) Selten sind gesetzliche Pfandrechte an Rechten (siehe § 233 BGB. und das 
Pfandrecht der Schiffsglaubiger an der Fracht oben § 60 XI am Ende). 

4. Wirkungen. Besonderheiten sind: 
a) Die Nutzungen gebiihren dem Pfandglaubiger nur bei besonderer Verein

barung. Eine Vermutung fUr ein Nutzungspfandrecht besteht nicht, auch nicht bei 
einem fruchttragenden Recht (§ 1273 II Satz 2 schlieBt § 1213 II aus); also "gebiihren" 
dem Pfandglaubiger nicht die Zinsen einer Forderung (siehe aber unten II). 

b) Ist ein Anspruch auf eine Leistung verpfandet, so hat der Pfandglaubiger 
dem Verpflichteten gegeniiber die Stellung eines Zessionars (§ 1275). 

c) Befriedigung kann nach der gesetzlichen Regel der Pfandglaubiger (ab
weichend yom Sachpfandrecht) nur nach den Vorschriften der Zwangsvoll
streckung suchen (§ 1277). Bei einem Vertragspfand bedarf esdaher erst eines voll
streckbaren Titels (Klage gegen den Rechtsinhaber auf Gestattung der Befriedigung 
aus dem Recht nebst Urteil). Die Art des Vollstreckungsverfahrens richtet sich nach 
der Art des Rechts nach MaBgabe der ZPO. - Doch ist eine abweichende Verein
barung in gewissen Grenzen zulassig (vgl. § 1277 Satz 2). - Besonderheiten bei 
dem Pfandrecht an Forderungen und Wertpapieren. 

5. Beendigung. Auch hier gelten die Regeln des Fahrnispfandrechts (also 
z. B. Er16schen durch Untergang der gesicherten Forderung). Eine wichtige Be
sonderheit ist die, daB das belastete Recht rechtsgeschaftlich nur mit Zustimmung 
des Pfandglaubigers aufgehoben werden kann, § 1276 I (vgl. § 1071). 

II. Pfandrecht an 'Forderungen. 
Besonderheiten gelten fUr das Forderungspfandrecht, dem das Pfandrecht 

an den rein dinglichen Glaubigerrechten aus Grundschuld und Rentenschuld gleich
gestellt ist, §§ 1279ff., 1291 (vgl. § 1080). 

Man muB sich bei ihm zunachst die Terminologie des BGB. klarmachen. Das 
Gesetz versteht unter "Glaubiger" den Glaubiger der verpfandeten Forderung, unter 
"Schuldner" den Schulder der verpfandeten Forderung, wahrend es den Glaubiger 
der gesicherten Forderung ala "Pfandglaubiger" bezeichnet. (Meistens ist der 
"Glaubiger" identisch mit dem Verpfander und mit dem Schuldner der gesicherten 
Forderung. Die ZPO. hat fUr das Pfandungspfandrecht einen abweichenden Sprach
gebrauch, da sie naturgemaB den Glaubiger, der sich das Pfandungspfandrecht 
verschaffen will, noch nicht ala Pfandglaubiger bezeichnen kann. Der Schuldner 
des BGB. heiBt hier "Drittschuldner".) 

1. FUr die Bestellung ist bei Forderungen, zu deren Ubertragung der bloBe 
Abtretungsvertrag geniigt (gewohnliche Forderungen), eine Publizitatsform vor
geschrieben, namlich auBer dem Verpfandungsvertrag die Anzeige des "Glaubigers" 
an den "Schuldner" (§ 1280). 

2. Gegenstand der Haftung. Die Pfandhaftung erstreckt sich auf die Zinsen 
der Forderung (vertragliche und gesetzliche). § 1289. Der Pfandglaubiger hat also 
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nicht das Recht auf den ZinsgenuB (oben I 4 a), aber er kann auf die Zinsen als 
Haftungsobjekte grenen. Dabei wird jedoch die Zinsforderung in ahnlicher Weise 
von der Haftung frei, wie die Miet- und Pachtzinsforderungen bei Grundstticks
pfandrechten (§ 1289 Satz 2, vgL oben § 55 ITI. 4). 

3. Besonderheiten sind vorgeschrieben fiir die GeItendmachung der verpfan
deten Forderung, insbesondere das Befriedigungsrecht des Pfandglaubigers. Zu 
unterscheiden ist die Zeit vor und nach der Pfandreife (iiber den Begriff der 
Pfandrene siehe oben § 60 VI). 

a) Die Zeit vor der Pfandreife. Der Pfandgiaubiger hat hier in bezug 
auf die Geitendmachung der Forderung noch kein selbstherrliches Recht, 
sondern nur eine durch Mitrechte des Giaubigers stark ge bundene Rechtsmacht. 
Beide erscheinenin bezug auf die verpfandeteForderung nur als gesamtberechtigt. 
Infoigedessen kann der Schuldner nur an beide gemeinschaftlich leisten, jeder 
von ihnen kann nur Leistung an beide oder Hinterlegung fiir beide fordern (§ 1281, 
vgl. fiir den NieBbrauch § 1077). Auch kann der Schuldner nur beiden zusammen 
kiindigen, wahrend die Kiindigung an den Schuldner grundsatzlich noch yom GIau
biger allein vorgenommen werden kann, § 1283 (Ausnahme beim Nutzungspfand
recht). - Es sind aber in jeder Hinsicht abweichende Vereinbarungen zwischen 
Pfandglaubiger und Glaubiger zulassig (§ 1284). 

Mit der Leistung erwirbt der Glaubiger den geleisteten Gegenstand, der 
Pfandgiaubiger das Pfandrecht an ihm (§ 1287, Surrogation). 

Pfandglaubiger undGlaubiger sind im Verhaltnis zueinanderverpflichtet, zu 
einer ordnungsmaBigen Einziehung und Kiindigung mitzuwirken (§§ 1285, 1286). 
Handelt es sich um eine Geidieistung, so sind beide verpflichtet, dazu mitzuwirken, 
daB der Betrag miindelsicher verzinslich angeIegt und an der so begriindeten For
derung dem Pfandglaubiger ein Pfandrecht neu bestellt wird, § 1288 I (vgL beim 
NieBbrauch § 1078). 

b) Die Zeit nach der Pfandreife. Der Pfandglaubiger erlangt nun
mehr ein selbstherrliches Recht in bezug auf die GeItendmachung der For
derung. Das Gesetz gibt ihm ein einseitiges Einziehungsrecht in bezug auf 
die fallige Forderung. Infolgedessen kann der Schuldner nunmehr nur an ihn leisten 
(§ 1282). Handelt es sich um eine Geldforderung, so steht dem Pfandglaubiger das 
Einziehungsrecht nur insoweit zu, als sie zu seiner Befriedigung erforderlich ist; 
er kann aber insoweit auch Abtretung an Zahlungsstatt verlangen (§ 1282 I Satz 2 
und 3). - Was die Kiindigung anlangt, so ist nunmehr auch der Pfandglaubiger zu 
einer Kiindigungserklarung und Kiindigungsempfangnahme legitimiert (§ 1283 lIT). 
- Dagegen ist der Pfandgiaubiger zu anderen Verfiigungen tiber die Forderung auch 
jetzt nicht befugt (§ 1282 IT, z. B. nicht zur Abtretung; wohl aber zu solchen Verftigun
gen, die den gleichen Effekt auf die gesicherteForderung hervorrufen wie die Einziehung 
z. B. zu einer Aufrechnung). Unberiihrt bleibt aber sein Recht, sich auf Grund eines 
vollstreckbaren Titels im Wege der Zwangsvollstreckung gemaB § 1277 zu befriedigen 
(§ 1282 II). - Auch hier sind abweichende Vereinbarungen zulassig, § 1284 (z. B. 
kann dem Pfandgiaubiger eine Verkaufsberechtigung eingeraumt werden). 

Mit der Leistung bei der Einziehung tritt auch hier Surrogation ein, 
der Giaubiger erwirbt den geleisteten Gegenstand, der Pfandgiaubiger das Pfand
recht an ihm (§ 1287). Der Pfandgiaubiger kann sich nunmehr durch Pfandverkauf 
befriedigen. - Hand~lt es sich urn eine Geidieistung, so gilt die Forderung des 
Pfandgiaubigers, soweit ihm der eingezogene Betrag zu seiner Befriedigung gebiihrt, 
als yom Glaubiger berichtigt, d. h. der Pfandglaubiger wird Eigentiimer; insoweit 
ihm der Betrag nicht gebiihrt, tritt Surrogation ein, § 1288 II (vgl. § 1247 und 
oben § 60 VII. 5a). 

Der Pfandgiaubiger ist dem Glaubiger gegeniiber zur ordnungsmaBigen Ein
ziehung und Benachrichtigung verpflichtet (§ 1285 II). 



150 Das Pfandrecht an beweglichen Sachen und Rechten. 

Bei mehreren Pfandrechten hat nur der vorgehende Pfandglaubiger das Ein
ziehungsrecht (§ 1290). 

Von der Verpfandung von Forderungen zu unterscheiden ist die Sicherungs
a btretung von Forderungen, bei ihr gelten die Regeln der Abtretung, so daB 
es einer Anzeige an den Schuldner nicht bedarf. Die Sicherungsabtretung findet sich 
namentlich in der Weise, daB Kaufleute bestimmte "Buchforderungen", d. h. 
Forderungen, die in ihren Handelsbiichern eingetragen sind, an einen Geldgeber zur 
Sicherung fiduziarisch abtreten: "Diskontierung von Buchforderungen". Diese 
Sicherungsabtretung entspricht juristisch der Sicherungsiibereignwlg (vgl. oben 
§60 V.l). 

III. Pfandrecht an Wertpapieren. 
Fiir das Pfandrecht an Wertpapieren hat das BGB. nur emlge wenige 

Sonderregeln aufgestellt, § 1292ff. (entsprechend wie beimNieBbrauch, oben § 5OV3). 
Wir miissen uns mit einem kurzen Hinweis auf sie begniigen. Eine Erganzung ist 
nur im Rahmen einer Darstellung des gesamten Rechtes der Wertpapiere moglich. 
Das BGB. enthalt einen allgemeinen Rechtssatz fiir alle Wertpapiere in § 1296, 
nach welchem sich das Pfandrecht am Wertpapier auf seine Nebenpapiere (Zins-, 
Renten-, Gewinnanteilscheine) nur erstreckt, wenn sie dem Pfandglaubiger gehorig 
iibergeben und nicht zuriickgegeben sind; der Verpfander aber kann Herausgabe der 
iibergebenen Nebenpapiere verlangen, soweit sie vor Eintritt der Pfandreife fallig 
werden. 1m iibrigen ist zu unterscheiden: 

1. Rektapapiere. 
a) Die Verpfandung richtet sich nach den Regeln der Ubertragung des 

verbrieften Rechtes, so daB mindestens dingliche Einigung iiber das Pfandrecht 
und Ubergabe des Papiers erforderlich ist (bei Verbriefung gewohnlicher Forderun
gen ist eine Anzeige an den Schuldner der richtigen Ansicht nach nicht notig, weil 
§ 1280 nicht zutrifft). 

b) Die Befriedigung richtet sich gleichfalls nach den Regeln des Rechts
pfandrechts (§ 1282). 

2. Orderpapiere. 
a) Zur Verpfandung ist erforderlich Einigung iiber die Entstehung des 

Pfandrechts und Ubergabe des indossierten Papiers (§ 1292). 
b) Die Befriedigung erfolgt im allgemeinen nach den Regeln des Rechts

pfandrechts (§ 1282). Es gelten aber zwei Besonderheiten: Einmal hat beieinem 
Forderungspapier der Pfandglaubiger schon vor Eintritt der Pfandreife das alleinige 
Einziehungs- und Kiindigungsrecht, und der Schuldner kann nur ihm leisten (§ 1294). 
(Dies erklart sich aus der Legitimationswirkung des Indossaments.) Sodann hat 
bei einem Papier mit Markt- oder Borsenpreis der Pfandglaubiger nach Eintritt der 
Pfandreife auch ein Befriedigungsrecht durch freihandigen Verkauf gemaB § 1295. 

3. Inhaberpapiere. Es gelten die Grundsatze des Fahrnispfandrechts (§ 1293). 
Daher 

a) ist zur Verpfandung erforderlich Einigung und Ubergabe, 
b) und es erfolgt die Befriedigung durch Pfandverkauf gemaB § 1233 I 

oder II (oben § 60 VII). Nur gilt bei Forderungspapieren, daB der Pfandglaubiger 
auch das alleinige Einziehungsrecht hat, und zwar in derselben Gestalt wie bei 
Orderpapierell (also auch schon vor der Pfandreife) § 1294.(oben unter 2b). 

Uber die Pfandung von Wertpapieren, die dnrch gerichtliche Besitznahme 
erfolgt, vgl. ZPO. §§ 808 II, 831 (§§ 82lff.). 



Anhang 
Muster fUr ein preuJUsches Grundbuchblatt (Anlage A) 
und fUr einen preu6ischen Hypothekenbrief (Anlage B) 

(Auszug aus der AUg. Verfiigung des Justizministers 
von 1899 if., siehe oben § 11, II, 1) 

Anlage A 

Amtsgericht Lobau 

Grundbuch von 
Buchhain, Kreis Seefeld 

Band I. Bl. .Nr.12 
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2. 

3. 

Flnrbuch 

Par
zelle 

Buchhain 2 110 

1 mit 2 Buchhain-

Anhang. 

3 27 

3 27 

Wirtschaftsart 
nud Lage 

7. 

Bauerhof Nr.8 ......................... 

Garten im Dorfe .............................. 

Bauerhof Nr.8 

T. Verzeichnis 

. 
~~ ~'" " .. "., .,,, 
.,~ 

GroBe -=~ Ii ~.~ 'g~ .... .. .. !;!l """ ~" 

ha I a Iqm ,; 
e:< IJ .A 

8. 9. 1 

41
1
67 

09 373 29 136 

34 86 7 68 

42 01 95 380 97 136 

4. Buchhain 5 90 24 Acker im Mittelfelde 2 18 90 19 83 -

5. Briihl 3 

6. Rest von4 Buchhain 5 

7. Buchhain 5 

8. 6, 7 Buchhain 5 

419 
90 24 

17 

419 
00 
17 

24 

Acker im Mittelfelde 
............. -.................... 

Acker im Mittelfelde 
•••• ••••••••• r •••••• ....................... 

Acker im Mittelfelde 

*) Die punktierten Linien bedeuten rote Striche = Loschungen. 

60 75 6 30 

73 40 7 60 

1 34 15 13 90 
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der Grundstiicke. 

·-----T--
Znr Ifd. I 
Nr. der 
Grnnd
stUcke 

Bestand nnd Znscbrelbnngen 

11. 12. 

1. Bei .Anlegung des Gnmdbuchs eingetragen 
am 3. August 1901. 

Fischer Neumann 

1, 2, 3. Nr. 2 nach Abschreibung von Band I Blatt 
Nr. 20 der Nr. 1 alB Bestandteil zugeschrie
ben und Nr. 1 mit Nr. 2 unter Nr.3 neu 
eingetragen am 24. August 1904. 

Fischer Neumann 

4. Von Band I Blatt Nr. 17 hierher iiber-
tragen am 4. August 1903. 

Fischer Neumann 

5. Von Band IV Blatt Nr. 29 des Gnmdbuchs 

:!~~ .. ~~ __ ~~~~~._~~~~~~~.~._~~:.J.~ 
1908. 

Fischer Neumann 

6, 7, 8. Nr. 7 von Band II Blatt Nr. 32 hierher iiber-
tragen und infolge Vereinigung mit Nr.6 
unter 8 alB ein Grundstiick eingetragen am 
3. Mai 1910. 

Fischer Neumann 

Znr Ifd. 
Nr. der 
Grund
stUcke 

13. 

4. 

5. 

153 

Abscbreibnngen 

14. 

Von Nr.4 die Parzelle 
420 oob..boa,. h 00 u e'_"'ben nac 

Bd. II Blatt Nr. 50 
am 18. Oktober 1908. 
Rest; laufende Nr.6. 
Fischer Neumann 

tThertragen nach Bd. ill 
Blatt Nr. 117 des 
GnmdbuchsvonBriihl 
am 3. Mai 1910. 
Fischer Neumann 
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II. Verzeichnis der mit dem Eigentume verbundenen Rechte. 

Lfd. Nr. 
Lid. Nr. des Veran-
der Ein- beteiligten Bezeichnung des Rechtes derungen Loschungen 
tragung Grund-

stiick. 

-- ---- ------~.-

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 2. Die auf dem Grundstiicke Buchhain Nr.2 gel6scht am 
Kartenblatt 10 Parzelle 5 (Band I 15.0ktober 1904. 
Blatt Nr. 15) in Abteilung II Nr.3 Fischer 
eingetragene jii.hrliche Rente von Neumann 
200 Mark hier vermerkt am 10. Sep-
tem ber 1901. 

Fischer Neumann 

2. 2 . Das auf dem Grundstiicke Buchhain 
. ..... __ ......... . .. __ ........... .. 

Kartenblatt 2 Parzelle 114 (Band I 
............ -................................................. 

~1!t~~.~~.~7l.~1l:'\h.~~~lll:l~II Nr.l 

eiJ:l~etrageIlEl~ El~Elrec~~ .~~i .. clEl! .~u~. 

~~~.e.~~.~ .. ~?ll .. ~r.:.~ .liie! .. vermerkt 
am 24. Febr. 1903. ....... ..... _- ..... 

Fischer Neumann 



Elgentilmer 

1. 

Landwirt Friedrich 

Gerber in Buch-

hain. 

Bauer Heinrich 
Schmidt in 
Buchhain. 

Die Ehefrau des 
Heinr. Schmidt, 
Sophie, gebor. 
Busse, aJs Mit
eigentfunerin 
kraft ehelicher 
Giitergemein
schaft. 

Ltd.Nr. 
der 

Grnnd
stilcke 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

3,4. 

5. 

Anhang. 

Erste Abtellung. 

Grund des Erwerbes. 
Verzicht 

3. 

~~i ... ~~~ ... ~~gung ... d.e:s .. 9.~~~~c.~ ... ~~ 
~~~ .. <l~ .. ~tt~~~~It~~ .. ~()~.~~~.~€l:I'~~ 
~~~s. .. €l~€l~It~~.~ ... tt~_.~_:.~~~ .. 19.~.1~ 

Fischer Neumann 

~~~~~Its.se.~ ... ~~_ .. ~It~~ .. ! .. _~~It~~ ... ~~: .... ~o. 
e~~~tra~~~ ... tt~ .. ~?:.~allllar .. ~~.o.~! ... ~.~~.: 
her iibertragen am 24. Februar 1903. 

Fischer Neumann 

Aufgelassen und eingetragen am 5. April 
1904. 

Fischer Neumann 

Aufgelassen und eingetragen am 4. Au
gust 1904. 

Fischer Neumann 

Auf Grund des Zeugnisses des Konig
lichen Amtsgerichts zu Lobau vom 
7. November eingetragen am 23. No
vember 1907. 

Fischer Neumann 

Die Ehefrau Schmidt auf Grund des ............................................ . ........................... . 

Erbscheins vom 5. Febr. 1908, der Ehe-........................................... -................. . 

~It~ .. _ ~aft .. El~~L .. ~tite~~El~El!.~~~It~ 
~.~~~El~~It~~.~ .. ~m~~: .. ~uni 1908. 

Fischer Neumann 

7. Aufgelassen am 2. und eingetragen am 
3. Mai 1910. 

Fischer Neumann 

155 

Erwerbspreia. Wert. 
Feuerversicherunge

summe 

4. 

Zu Nr.l: 
51500 M. Kauf
preis v. 20. Sep
tember 1895 ein
getragen am 3. Au
gust 1901. 

Fischer 
Neumann 

Zu Nr.3: 
Wohnhaus und 
Wirtschafts-Ge
baude am 30. April 
1904 versichertmit 
8400M. 

Eingetragen am 
5. Mai 1904. 

Fischer 
Neumann 
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Lfd.Nr. 
Lfd. Nr. der 
der Eln- beJast. 
tragong Grund-

stilcke 

1. 2. 

1. 1. 

2. 3. 

3. 4. 

4. 5. 

5. 8. 

Anhang. 

Lasten nnd Beschrlinknngen 

s. 

~~ .. ~~~ .. ~ii! ... ~~Jl ... ~~~.~.ElJ:~ ... ~ .. :J3.~~~~ ... ~~ ... ~~~~~.El .. ~e.s 
~~~~~ .. !~~ .. ~: .. ~~~: ... ~.~~~ .. ~~ ... ~~J: ... ~~~ .. ~~ ... ~~~ 
~ll~I:is. .. ~~~~~~~ .. ~~ ... ~:All~t .. ~~~~. 

Fischer Neumann 

Ein lebenslii.ngliches Wohnungsrecht fUr den Landwirt Friedrich 
Ger ber in Buchhain na.ch MaBgabe der Bewilligung vom 30. Marz 
1904. Der Hochstbetrag des Ersatzes fUr den Fa.ll des Erloachens 
durch den Zuschla.g ist auf eintausend Mark festgesetzt. Zur 1.0-
schung des Rechtes solI der Nachweis des Todes des Berechtigten 
geniigen. Vorbehalten ist der Vorrang fUr eine spii.ter einzutra.
gende Hypothek von dreitausend Mark nebst fiinf vom Hundert 
Zinsen. Eingetragen am 5. April 1904. 

Fischer Neumann 

Ein Vorkaufsrecht fUr den Gastwirt Wilhelm SchrOder in Seefeld 

~~ .. ~~~.El .. ~~ .. ~~ .. ~~~~ .. ~?'~ .. ~: .. ~ .. ~~~~ .. ~I3~ 
~~~~ .. ~~ .. ~:.~~~ ... ~~~~: 

Fischer Neumann 

~~~Elr.s~~ ... ~~~~ ... ~~ ... ~~~ .... ~~ .... ~~~ ... ~~ ... ~ll~ 
~~~~ .. s..~.~.~~.~~ .. ~~.~~ .. ~~~~~.~~Jl .. ~~.~~~ 
F.:~ .. :s.~~.s.~ .. iIl:.~r.~h.~~~ .. ~~ .. ~~~ .. ~El~ .. ~~~~~~:t.J-. .Y.~~ 
~~ .. ~.: .. ~~~~~~ .. ~ ... ~: ... ~~~ ... 2.~: .. s.~~~~~ .. ~~~~~~:t.J-.. ~~ 
3. Oktober 1908. 

Fischer Neumann 

Ein Erbbaurecht na.ch MaBgabe der BewiIIigung vom 15. August 1910 
fUr den Gastwirt Wilhelm Schroder in Seefeld eingetragen am 
17. August 1910. 

Fischer Neumann 

Zwelte 

Znrlfd.Nr. 
der Ein
tragong 

2. 

5. 



Anhang. 

Abteilung. 

Veranderungen 
--------------------~-

Eintragung 

O. 

Der vorbehaltene Vorrang vor diesem Rechte 
ist der in Abteil. III Nr. 4 eingetragenen Hypo
thek eingeraumt. Eingetragen am 16.0kto
her 1905. 

Fischer Neumann 

FUr das Erbbaurecht ist das Blatt Nr. 86 in 
Band III dieses Grundbuchs angelegt. Ein
getragen am 5. Februar 1912. 

Fischer Neumann 

Lilschung 

6. 

157 

Lilschungen 

Zur Ifd. Nr'l 
der Ein
tragung 

7. 

1. 

3. 

8. 

Geliischt am 
5. April 1904. 

Fischer 
Neumann 

Geliischt am 
5. Juli 1909. 

Fischer 
Neumann 

4. GelOscht am 
17. August 1910. 

Fischer 
Neumann 
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t"" 
J, 
.c~ ... '" ..... .. "c: ,,;, ..... 

z~ ~~ .'" ... -:41'i1 ..... .... 
Betrag 

Anhang. 

Hypotheken, Grnndschnlden, 
Rentenschnlden 

Drltte 

~~ 
. .. Betrag 
~= 
-;:~ 

>4- J( .. .;3.,; .A I" 
---+--~----~~I------------------------------------Ir-~ 

S. 4. 5. 6. 1. 2. 

1. 1. 
I 

9000 I 
--4000 

5000 I 
-2000 

3000 I 

Neuntausend Mark Darlehen mit fiinf v. Hundert 2. 2800 
jii.hrl. seit 1. April 1896 verzinsl. u. sechs Monate 
nach Kiindigung riickzahlbar fiir den Schankwirt 
Wilh. Peters in Schwarzbach bei der Anlegung des 
Grundbuchs eingetragen am 3. Aug. 1901. 

Fischer Neumann 

2. 3. 3300 Sicherungshypothek fiir eine am 1. April 1904 zahl
bare Kaufgeldforderung von dreitausenddreihun
dert Mark fiir den Maschinenfabrikanten Karl 
Franck in Lobau eingetragen am 12. Juni 1903. 

- 500 
2800 

3. 3.4. 500 

4.*) 3. 3000 -

Fischer Neumann 

y<>.r.Ill~r.~ng ___ z~ .... ~~~~~~ lJmgeschri.e~~.L __ e::II~().: 
rung ... ~~ _:t\11l!pr~~hs .. a.llf. t~~](fiir .e: _. ~1lf~~~()r.: 
~!:n.!-:~~~~_~i:n:~r._I.I.~<>.: 
~he~ _iJ:Il :i3etrage :v: ~f~Ilf: 
hundert Mark f. d. Kauf-

mann Karl M iiller in ...................... -.............. -........... . 

~~f.~l'i. __ ll:n:t: ___ :I3~~~~~J:Il~ 
a~_ ~~ ~~~'v.eil:i~~y~r.: 
f~Il~ ___ ~~~ __ :r<:~l. ____ ~~~_: 
~~~~~.~ ... ~~ .. ~. __ :v:()1]1 __ 1:,. 
e~~t.r: .. II:~ .. a.~ __ Febr:. __ ~.9.~.~: 
Fischer Neumann 

~(l~Il~:v:: .. f~~~d~ ~~ 
nebst vier vom Hundert 

jii.hrl. Zins. seit d. 1. Mai 
................................................ 

1905 fiir d. Kaufm. Karl 

Miiller in Seefeld unter .................................... --........... . 
Bez~~:n::.~_:.d: r~ch.t.s~~t:. 
lJ~ei1:_.~~._~l: LIl.n~~~r .. 
zu N. vom 6. Juni 1905 

(liIl:~~~r~:!J,:J2.~ .~~Il~ .. I.9.~.~. 
Fischer Neumann 

Dreitausend Mark Darlehn, mit fiinf v. Hundert 
jahrl. seit dem 1. Okt. 1905 verzinsl., fiir d. Land
wirtschaftl. Kreditbank, Akt.-Ges., in Hannover. 
Die Eigentiimer haben sich d. sofortigen Zwangs
vollstreckung in d. Weise unterworfen, daB sie ge
gen den jeweil. Eigentiimer zulii2sig sein solI. Unter 
Bezugnahme auf die Bewilligung vom 24. Sept. 
1905 eingetrag. mit d. Vorrange vor d. in Abt.1I 
Nr.2 eingetrag. Wohnungsrecht a. 16.0kt. 1905. 

Fischer Neumann 

*) Unmittelbare Fortsetzung auf der folgenden Seite. 

1. 

1. 
2. 

5000 -

5000 
2800 

I 
1. I- 5000 
2. 2800 
4. 3000 

I-ii 

II 



Anhang. 

AbteUung. 

Veriinderungen .. .. if/ ::: Z ::I 
::I ...... 

Eintragung -"l ~UoJcr:I I :.l 

~ 
'0 
>-'l 

7. 8. 9. 

Der Restbetrag von zweitausendachthun- 2. 
dert Mark umgewandelt in eine gewohn-
Hche Hypothek ffir ein mit fiinf vom 
Hundert Jahrlich seit dem 1. April 1904 I 
verzinsliches Darlehen fiir den Fabrik- I 
besitzer Karl Franck in Lobau, ein- 1. 
getragen am 4. April 1904. 

Fischer Neumann 

I 
I 

Fiinftausend Mark mit dem Vorrange vor 
dem Reste nebet den Zinsen seit dem 

3. 

1. Oktober 1904 abgetreten an den 
Schmied Heinrich Stark in Hannover. 

I 
Eingetragen am 24.0ktober 1904. 

Fischer Neumann 

t Umgeschrie ben fiir die Landwirtschaftliche 
J Kreditbank, Aktiengesellsch., in Han-

nover mit der MaBgabe, daB an die 

1. 

Stelle der bisherigen Forderungen eine 
mit fiinf vom Hundert jahrlich seit dem 
1. Oktober 1905 verzinsliche Darlehns-
forderung gesetzt ist. Die Eigentiimer 
haben sich der sofortigen Zwangsvoll- 6. 
streckung in der Weise unterworfen, daB 
sie gegen den jeweiligen Eigentiimer zu-
lassig sein solI. Unter Bezugnahme auf 
die Bewilligung vom 24. September ein-
getragen am 16. Oktober 1905. 

7. 

Fischer Neumann 

} tiber diese Hypotheken ist der Glau bigerin 
ein gemeinschaftlicher Brief erteilt. 
Eingetragen am 20. Oktober 1905. 

Fischer Neumann 
I, 

Ii 

159 

Loschungen 

I 
I Betrag I 
I 

.J(, I <3- i 
10. t 

500 -

4000 -

500 -

2000 -

1000 -

2500 -

I 

11. 

Fiinfhundert Mark ge-
loscht am 4. April 
1904. 

Fischer Neumann 

Viertausend Mark Rest 
1m hypothek des Wilhe 

Peters, geloacht a m 
6. Januar 1905. 

Fischer Neuman n 

Geloacht am 16.0kto 
ber 1905. 

Fischer Neuman n 

Zweitausend Mark ge 
loacht am 10. Dezem 
ber 1907. 

Fischer Neumann 

GelOscht am 4. Apri 
1921. 

Fischer Neumann 

Zweitausendfiinfhun-
dert Mark Ab16sungs 
summe u. einhunder t

n
m 

zehn Mark Jahrl. Re 
tenschuld gelOscht a 
16. Oktober 1906. 

Fischer Neumann 
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co • 
t~ .... 'Oil 

.. 'O 

~& ,," 
'O" 

li!;f . " "'0 . - Ii!; • 'O" .-
Betrag 

Anhang. 

Hypotbeken, Grnndscbulden 
Rentenscbulden 

Dritte 

~ .. I: ....... 
.... j 
~~ I 

Betrag 

~~ 'Om ..... 
,.;i-

1. 2. 

~~ I 
"'l 'O 1f---.I(-',-4.

--~I-~~---s-.~~I--------------------4.--------------------I-b-.~ 6. 

5. 3. 

6. 3. 

7. 3. 

500 

1000 

6000
1 -2500 

3500 

Sicherungshypothek zum Hochstbetrage von fiinf
hundert Mark fiir den Zimmermeister Hermann 
Zander in Seefeld eingetragen am 4. Marz 1908. 

6. 11000 
'1 

Fischer Neumann 

Eintausend Mark Grundschuld mit sechs vom ......................................................................................... 

1l~~Elr.t ... j~llr.li:(l~ ... ~~t .... ~El~ .... ~: .. Ap.~ .... I.~~.s. .... ~~r~ 
!£j~.c~ ... ~cl .. ~.Eli .. ~()J:lIL~El .. ~.(l~.~~.lii~ .. !£alll~ 
bar fUr den Rentier Friedrich KleininHannover. 

1?i~ ... :J?:1;Elil.~ ... ~~~~ ... :BJ:iIl~~ .. ist ... 1t1lJ!~~chlossen .. 
~~El~r.lI:~Il.Il .. ~~ .. 7.~.~Il~ .. ~908~. 

Fischer Neumann 

Zweihundertfiinfundachtzig Mark yom 1. April 1912 

5. 

an ja.hrlich am 1. April zahlbare Rentenschuld, 
ablasbar mit sechstausend Mark, fUr die Kirchen
gemeinde in Hochdorf mit dem Vorrange vor den 5. 
unter Nr.5 eingetragenen fiinfhundert Mark ein
getragen am 4. April 1912. 

Fischer Neumann 

I 

I 
, I 

I I 

500 

500 



Abt8Uung (Fortestzung). 

VerAnderongen 

Elntragong 

7. 

Mit den Zinsen Bait 1. Oktober 1909 ab-

g~~~~ .. a.~ .. d.~~.~~~~.~~~.~~.~~.!~.~~ 
:S:a.~()"~~ .. ~~ .. ~~~.'v.a.JJ:d.~~tiJJ:. ~e.~y
~~~~~ .. ~~ .. ~~~v0In 1. (l.ltt.o.~.~J9.o.~ .. a.~ 
j~~Ii(J~ ... :n,t~.t .. ~e.c~ .. "().Ill ... J:1:\l~d.~~ ... ,,~.r.
~i.~c.~~~ .. ~l:I!J.~~~a.~ .. IllI:c.~ .. ~~~ 
r.ii(J~a.~~a.r.~ .... :I?a.~~~~~?r.~~~ ..... .P.~e. 
~~.c~.e.~lI:I1g .. d.~r..~rttl~\lJJ:~.~~~.~r.i~~e.s 
ist..lI:llfg~~()~n: DII.8 ~~.I!:cl!!t.ii(J~ .. :s.\l(J~
~11:~.~~~~~a.~~ ~ :parze.ll~~5 (Band u:~ 
:iJ1II:tt .. N"r.: .. ~) .... ~a~~~ ... ~t.~ ... ~i~~tragen 
am 3. Oktober 1909. 

Fischer Neumann 

Diesa Hypothek ist infolge VerzichtB des 
Glaubigers vom 7.Januar 1910 alsGrund
schuld fiir den Bauer Heinrich Schmidt 
in Buchhain und seine Ehefrau Sophie, 
geborene Busse, umgeschrieben am 7. Ja
nuar 1910. 

Fischer Neumann 

Vor dieser Grundschuld ist der unter Nr. 7 
eingetragenen Rentenschuld der Vorrang 
eingeraumt. Eingetragen am4.AprilI912. 

Fischer Neumann 

\". Gierke, Sachenrecht. 

Anhang. 161 

Lilacbongen .. .. !" .. z ,. ,. 
.,;~r Betrag .= 

" :=""':: .! .. .. 
..:l .;3 iii A "-
8. 9. 10. 11. 

11 



162 Anhang. 

Anlage B. 

(Adler.) 

PreuBischer Hypothekenhrief 
liber 

Noch die in dem Grundbuche von Buchhain (Kreis Seefeld) Band I Blatt Nr. 12 Abteilung III Nr. 1 
giiltig auf eingetragenen 9000 Mark. 

4000M. 
Lobau, den 
24.0ktober 

1904 Inhalt der Eintragung: 
(Unter· Nr. 1: 9000 (neuntausend) Mark Darlehen, mit fiinf yom Hundert jahrlich Bait dem 1. April 

Ichrlften.) 1896 verzinslich und sachs Monate nach Kiindigung riickzahlbar, ffir den Schankwirt Wilhelm 
Peters in Schwarzbach eingetragen am 3. August 1901. 

Belastetes Grundstuck: 
Der im Bestandsverzeichnis unter Nr.l verzeichnete, in der Gemarkung Buchhain be

legene Bauerhof Nr. 8 von 41 ha 67 a 09 qm mit 373,29 Tlr. Grundsteuerreinertrag und 136 Mark 
Gebiiudesteuernutzungswert; Grundsteuermutterrolle Art. 3, Gebiiudesteuerrolle Nr.27. Kauf
preis im Jahre 1895: 51500 Mark. 

Eigentiimer: 
Landwirt Friedrich Ger ber in Buchhain. 

Vorgehende oder glelchgehende Eintragungen: 
Abteilung II: Nr. 1 ein Altenteil mit gleichem Range; 
Abteilung III: keine. 

Lobau, den 6. August 1901. 

(Siegel.) 

Amtsgericht. 
(Unterschriften.)·) 

Dem jeweiligen Eigentiimer des im Bestandsverzeichnis unter Nr. 1 bezeichneten Grund
stiicks steht die auf dem Grundstiicke Buchhain Kartenblatt 10 Parzelle 5 (Band I Blatt Nr. 15) 
in Abteilung II Nr. 3 eingetragene jiihrliche Rente von 200 Mark zu. Diese Rente ist auf dem 
Blatte des erstgenannten Grundstiicks am 10. September 1901 vermerkt worden. 

Dem im Bestandsverzeichnis unter Nr.l verzeichneten belasteten Grundstiick ist am 
24. Februar 1903 der ebenda unter Nr.2 verzeichnete, im Dorfe Buchhain belegene Garten 
Kartenblatt 2 Parzelle 110 von 34 a 86 qm mit 7,68 TIr. Grundsteuerreinertrag ala Bestandteil 
zugeschrieben und vermerkt worden, daB dem jeweiligen Eigentiimer des Gartens das auf dem 
Grundstiicke Buchhain Kartenblatt 2 Parzelle 114 (Band I Blatt 37) in Abteilung II Nr.l 
eingetragene Wegerecht zusteht. Infolge der Zuschreibung ist das belastete Grundstiick unter 
Nr.3 des Bestandsverzeichnisses, wie folgt, neu eingetragen worden: 

Der in der Gemarkung Buchhain belegene Bauerhof Nr.8 von 42 ha 01 a 95 qm mit 
380,97 TIr. Grundsteuerreinertrag und 136 Mark Gebaudesteuernutzungswert; Grund
steuermutterrolle Art. 3, Gebiiudesteuerrolle Nr.27. 
Lobau, den 3. Marz 1904. 

Amtsgericht. 
(Siegel.) (Unterschriften.) 

Von den vorstehenden 9000 Mark sind 5000 (fiinftausend) Mark mit dem Vorrange vor 
dem Reste nebst den Zinsen seit dem 1. Oktober 1904 abgetreten an den Schmied Heinrich 
Stark in Hannover. Die Abtretung ist im Grundbuch eingetragen. FUr den abgetretenen 
Betrag ist ein Teilhypothekenbrief hergestellt worden. 

Lobau, den 24. Oktober 1904. 

(Siegel.) 

Amtsgericht. 
(Unterschriften.) 

*) Eine iiber die Forderung ausgestellte Urkunde iet mit dem Briefe durch Schnur und 
Siegel zu verbinden. Erstreckt sich der Inhalt der Urkunde auch auf andere Angelegenheiten. 
so geniigt ein offentlich beglaubigter Auszug. 



Abbaurechte 24, 93. 
Abgeleiteter Erwerb 57. 
Abhandengekommene Sachen 

14 (Begriff), 56, 58 (Eigen
tumserwerb), 75 (Eigen
tumsvermutung), 77ff. 
(Klage aus friiherem Be
sitz), 99 (NieBbrauch), 139 
(Pfandrecht). 

Abholungsanspruch 19f. (des 
Besitzers), 75 (des Eigen
tiimers). 

Ab16sung 95, 96 (Grunddienst
barkeiten), 105, 107 (Real
lasten), 131 (Rentenschul
den). 

Abschreibung 43. 
Abstrakte Geschafte SO, 31,130. 
Abstraktes Konstitut 54. 
Abteilungen des Grundbuchs 

25, Anhang (Formular). 
Absolute Rechte 1. 
Abstandsraum 48. 
Abtretung des Herausgabe

anspruchs 12 (Besitz), 55, 
56, 58 (Eigentum), 138 
(Pfandrecht), Abtretung, 
107 (Reallast), 12lf. (Hypo
thek), 129 (Hochstbetrags
hypothek), 143 (Pfand
recht). 

Accessio temporis 58. 
Actio negatoria 74, publiciana 

76, spolii 17. 
Agrarrecht 3, 46. 
Aktie 99 (Bezugsrecht). 
Aktivbeteiligter 27. 
Akzessorisch siehe angelehnt. 
Alleinbesitz 10. 
Altenteilsvertrage 98, 105, 108. 
Altertumsfunde 69. 
Amortisationshypotheken 

siehe Tilgungshypotheken. 
Androhung 142 (Pfand). 
Aneignung 65ff. 
Aneignungsrecht des Fiskus 52. 
Aneignungsrechte 66ff. 
Angelehnte Rechte 110 (Hypo-

thek), 143f. (Pfandrecht). 
Angestellte 62 (Verarbeitung), 

69 (Schatze). 
Animus II (Besitz), animus 

domini 9, animus rem sibi 
habendi 7. 

. :illlagen, liistige 48. 

Sachregister. 
Anlandungen 51. ; Belastungen 1. 
AnlegungvonGrundbuchern23. Benutzungsgemeinschaft 50. 
Anleihen 128. Bergrecht 3, 46f., 50, 66. 
Ansiedlung 82ff. Berichtigungi"anspriiche 38f., 
Anspliiche aus dem Eig€Dtum 42. 

69ff. Bernstein 66. 
Anteil 80 (Miteigentum), 81 Beschlagnahme 119f. (Hypo-

(Gesamthand). thek), Beschlagnahmege-
Antichrese 98 siehe auch Nutz- setze 4, 46. 

pfand. Beschrankte dingliche Rechtel. 
Antizipiertes Konstitut 54, An- Beschrankte personliche Dienst-

tizipierte brevi manu tra- barkeiten 94, 97. 
ditio 54. Beschwerde in Grundbuch-

Antragsprinzip 27. sachen 23. 
Antrage, reine 28.· Beseitigungsanspruch 73. 
Anwartschaft 68, 69, 80. Besitz 1, 7ff., 74ff. 
Anwenderecht 50. Besitzauftragung 12, 54, 56 
Arresthypothek 127, 129. (Eigentum), 138 (Pfand-
Aufgabe 13, 77 (Besitz), 52, 65 recht). 

(Eigentum). I Besitzdiener 8. 
Aufgebot 52 (Grundeigentum), i Besitzentziehung 15. 

132 (Hypothek), 37 (Vor-! Besitzerwerb 1 Iff. 
merkung), 146 (Schiffs-, Besitzkonstitut siehe Besitz-
pfandrecht). auftragung. 

Auflas8ung 51. Besitzmittler 8. 
Auftragung zur Heimstatte 85. Besitzrecht 7. 
Aufwendungen siehe Verw€D- Besitzrechtsklage 76ff. 

dungen. Besitzschutz 14ff., 74ff. 
Aufwertung 108, 109, 113ff. Besitzschutz bei Grundd:enst-
Ausfall bei der Zwangsver- barkeiten 97. 

steigerung 125. Besitzschutzanspriiche 17ff. 
Ausgabe zur Heimstiitte 85. Besitzwille 11.· 
AusschlieBlichkeit 1. Besitzzuweisung 12, 54, 56 
Ausiibung des NieBbrauchs 100. (Eigentum), 138 (Pfand-
AusweehElung 119, 137. recht). 

, Bestandsverzeichnis 25. 
Barzahlung .~42(Pfandvelkauf). : Bestandteile 63H. (Erwerb), 
Bau siehe Uberbau. 119 (Hypothek). 
Bauerlaubnis 46. : Bestandteilseigent1:m 79. 
Bauernlegen 83. I Beweislast siehe VE'lmutung. 
Baug€lderhypothEk lll. • Bienen 66. 
Bauhandwelker 111.: Bindung 30 (Einigung). 
Biiume siehe Gll'nzl:aum und' Binnenschiffe 145. 

Obstbiiume. : Blankoindossammt 101. 
Bauwelk 89. i Bodenpreis 85 (Heimstatte). 
BearbeituIlg siehe Verarbei-' Bodemecht 4. 

tung. BodemefOIm 88 (Erbbaurecht). 
Befriedetes Eigentum 86. Bodenverteilung 102. 
BefriediguIlg 123ff. (Hypo- Bordellkauf 118. 

thek), 135 (G€samtgrund- Borsenpapiere150(Pfandrecht). 
pfandrecht), 140 (Pfand- Boegliiubigkeit 76; siehe im 
recht), 146 (Schiffspfand- iibrigen Guter Glaube. 
recht), 148 (Rechtspfand- Brevi manu traditio 54, 56 
recht). (Eigentum), 138 (Pfand-

Bekommenwllen 107, 115. recht) . 
ll* 
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Briefgrundschuld Ill. 
Briefhypothek Ul, U8, 12If. 
Bruchteil 80 (Miteigentum). 
Buchersitzung 40. 
Buchforderungen 150. 
Buchfreie Grundstiicke 24. 
Buchgrundschuld Ill. 
Buchhypothek 111, lI8, 126. 
Buchversitzung 41. 
Biidnerrecht 93. 

C (siehe auch unter K). 
Civiliter uti 96. 
Condictio possessionis 20. 
Constitutum possessoriumsiehe 

Besitzkonstitut. 
Corpus possessionis U. 

Darlehnshypothek U8. 
Datenfolge 32. 
Deichgiiter 46. 
DeliktsmiiBiger Besitzer 72. 
Denkmalschutz 46. 
Depotgesetz 54, 55. 
Dereliktion 52 (Grundstiicke), 

65 (Fahrnis). 
Dieb ala Besitzer 9. 
Dienstbarkeiten 94ff. 
Dingliche Haftungsrechte 2. 
Dingliche Rechte Iff. 
Dingliche Schuld 106, 107, U5. 
Dinglicher Vertrag 30. 
DispositionsmiBbrauch 99. 
Diskontierung von Buchforde· 

rungen 150. 
Dividendenschein 101 (NieB. 

brauch), 150 (Pfandrecht). 
Doppelbuchung 25. 
Drittschuldner 148. 

Eigenbesitz 9, 58, 63, 66, 74f. 
(Vermutung). 

Eigenmacht, verbotene 15, 72. 
Eigentum 1, 4, 44ff. 
Eigentiimerdienstbarkeit 96. 
Eigentiimergrundpfandrecht 

110, 111, 132ff. 
Eigentiimergrundschuld siehe 

Eigentiimergrundpfand. 
recht. 

Eigentiimerhypothek siehe Ei
gentiimergrundpfandrecht. 

Eigentiimerrentenschuld siehe 
Eigentiimergrundpfand
recht. 

Eigentumsanwartschaft siehe 
Anwartschaft. 

Eigen tums beschriinkungen 
45ff. 

Eigentumserwerb 50ff. (Grund-
stiicke), 52ff. (Fahrnis). 

Eigentumfreiheitsanspruch 74. 
Eigentumsgemeinschaft 80f. 
Eigentumssplitter 44. 
Einigung 12 (Besitz), 29ff. 

(Eigentum). 

Sachregister. 

Einkaufskommission 54, 55. 
Einreden (und Einwendungen) 

17ff. (Besitz), 70 (Eigen
tum), 76ff. (Fahrnisklage 
aus iilterem Besitz), 121, 
124 (Hypothek), 140 (Pfand
recht). 

Eintragungen der Grundbuch-
ordnung 26f. 

Eintragungsbewilligung 27. 
Eintragungsprinzip 29, 108. 
Einverleibung 63. 
Einwendungen siehe Einreden. 
Einziehung 53. 
Einziehungsrecht 149, 150 

(Pfandrecht). 
Entdeckung 68f. (Schatz). 
Enteignung 46, 51, 52, 83, 120. 
Erbaugrundbuch 24, 90. 
Erbbaurecht 84, 86f£. 
Erbbauzins 90, 105. 
Erbenbesitz 8, 10. 
Erbpacht 3, 24, 79, 93. 
Erlos 125 (Hypothek), 142f. 

(Pfandrecht ). 
Erneuerungsschein 180 (NieB

brauch). 
Erneuerungsvorrecht 90 (Erb

baurecht). 
Ersitzung 58 (bewegliche 

Sachen), siehe Buchersit
zung. 

Erste HyPothek U2. 
Erwerbsrechte, dingliche 2. 
Erwerbsgeschiift 102 (NieB-

brauch). 
Ewiggeld 131. 
Exceptio vitiosae possessionis 

17. 

Fahrliissigkeit beim Guten 
Glauben 56, 58. 

Fahrnisklage aus friiherem Be
sitz 76ff. 

FamilienfideikommiBrecht 3, 
46. 

Familienrecht und Sachenrecht 
1. 

Fehlerhaftigkeit des Besitzes 
15. 

Feingoldhypothek U2, U 7 , 
127. 

Fensterrecht 50. 
Feste Stellen 134 (Grundpfand

recht). 
Festungen 46 (Eigentumsbe

schr.). 
Feuerversicherung siehe Ver

sicherung. 
Fiduziarisches Eigentum 79f.; 

siehe Sicherungsiibereig
nung. 

Finder 67. 
Finderlohn 67. 
Fischereirecht 3, 21, 66. 
Fiskus 52 (Aneignungsrecht). 

Flurbiicher 25. 
Forderungsauswechslung siehe 

Auswechslung. 
Formelles Grundbuchrecht 23 ff. 
Freihiindiger Pfandverkaufl41, 

150. 
Fremdbesitz 9. 
Fremdhypothek 131ff. 
Fremdgrundschuld 131ff. 
Fruchterwerb 63ff.; siehe auch 

Uberfallsrecht. 
Fund 67ff. 

Gebiiudeversicherung 120, siehe 
auch Versicherung. 

Gefangene Tiere 65. 
Gefiihrdung der Sicherheit 99 

(NieBbrauch), 123 (Hypo
thek), (Pfandrecht) 139. 

GehiHen siehe Angestellte. 
Geld 57, 58, 61 (Eigentums

erwerb), 75 (Vermutung), 
78 (Fahrnisklage). 

Geldentwertung 105, 112, 113ff. 
Gddpfandrecht 137. 
Geldrenten 106. 
Gemeinschaften zur gesamten 

Hand 81. 
GemeinschaftlichesGrundbuch

blatt 24. 
Genehmigung bei Grunderwerb 

51. 
Generalpfandrechte 109. 
GerechtigkeiEen, liegenschaft 

liche 24, 89, 93, 94. 
Gesamtgrundpfandrechte 134ff. 
Gesamtgrundschuld siehe Ge

samtgrundpfandrechte. 
Gesamthandseigentum 81. 
Gesamthypotheksiehe Gesamt

grundpfandrechte. 
Gesamtnachfolge 13 (Besitz), 

50, 52 (Eigentum). 
Gestattung zum Erwerb von 

Bestandteilen 64. 
Gestohlene Sachen siehe ab-

handengekommene Sachen. 
Geteiltes Eigentum 79. 
Getreidewirtschaft 46. 
Gewalt, tatsiichliche 7ff. 
Gewerbebetrieb, konzessionier-

ter 48. 
Gewere 7, 8, 76. 
Gewinnanteilschein siehe Di-

videndenschein. 
Geziihmte Tiere 66. 
Giebelmauer 50. 
Gold- und Silbersachen 141. 
Goldhypotheken U7, 130. 
Goldmarkhypotheken 127. 
Goldhypothekenabkommen 

(Schweizer) 117. 
Goldmarkkurs U4. 
Goldmitnzklausel 117. 
Grenzabmarkung 49. 
Grenzanlagen 49, 50. 



Grenzbaum 50. 
Grenzscheidung 49. 
Grenzuberbau 48f. 
GroBe Giiter 82, 83. 
Grundakten 25. 
Grundbuch 5, 23ff., Anhang 

(Formular). 
Grundbuchamt 23. 
Grundbuchbezirke 23. 
Grundbuchblatter 24. 
Grundbuchordnung 4, 22. 
Grundbuchrecht, formelles 

23 ff., materielles 29ff. 
Grundbucbsystem 22ft, 108. 
Grunddienstbarkeit 94ff. 
GrunderwerbEsteuer 4. 
Grundrenten 106. 
Grundschuld 108, 110, 112, 

129ff. 
Grundstiick 42. 
Grundstiicksgleich€s Recht 24. 
Guter Glaubt:.35 (Grundbuch), 

56, 58 (Ubereignung), 58 
Ersitzung), 61 (Verarbei· 
tung), 63 (Fruchterwerb), 
77 (Klage aus friiherem Be
sitz), 121ff. (Hypothek), 
127 f. (Sicherungshypothek), 
139,145 (Pfandrecht) 14lf. 
(Pfandverkauf), 146 (Schiffs
pfandrecht), 148 (Rechts
pfandrecht). 

Giiterschlachterei 43. 

Haftpflicht des Staates fiir 
Grundbuchbeamte 23. 

Haftungsrechte 2. 
Hammerschlagsrecht 50. 
Hauptsache 60 (Verbindung). 
Hand wahre Hand 55. 
Hauslerrecht 93. 

Sachregister. 

Hypothekenbrief ll8, 122ff. 
(siehe auch den Anhang). 

Hypothekenbiicher 22. 
Hypothekenversicherungs

schein li:O. 

Immissionen 47, 95. 
Imponderabilien 47. 
Individualisiertes Konstitut54. 
Individualisierung del' Grund-

stiicke 42. 
IndoEsable Papiere siehe Order

papiere. 
Industriebelastung ll3, 130. 
Inhaberpapiere 57, 58 ("tIber

eignung), 75, 78 (Vermu
tung, Fahrnisklage aus frii
herem Besitz), 101 (NieB
brauch), 128 (Sicherungs
hypothekj, 130 (Inhaber
grundschuld), 150 (Pfand
recht). 

Interdikte 17. 
Inventar '63 (Einverleibung), 

99 (NieBbrauch). 
Irregulares Pfandrecht 137. 

Jagdrecht 2, 21, 66. 
Jura in re aliena 3, 44. 
Juris quasi possessio 21. 
Juristische Personen (Ver-

bandspersonen) 9 (Besitz). 
Jus ad rem 37 (Vormerkung). 

KaEsasorische Klamel 142. 
Kataster 13. 
Kautionshypothek 129. 
Kleinfund 67. 
Kleingartenpacht 82. 
Kohlenabbaugerechtigkeiten 

93. Haustiere 65. 
Heimfallsanspruch 86 (Heim- Kommunmauer siehe Giebel-

statte), 90, 91 (Erbbau- Ko::;~~~'ion 46. 
recht). 

Heimstatte 84ff., 89, 93. Konfusion beschrankter Rechte 
Heimstattenfolge 86. mit dem Eigentum bei 
Herausgabeanspruch des Ei- Grundstiicken tritt nicht 

gentiimers 69ff., des Be- ein 43, andel'S bei beweg-
sitzers 17, des friiheren Be- lichen Sachen 100 (NieB 
sitzers 78, des Erbbau- brauch), 144 (Pfandrecht). 
berechtigten 93, des Dienst- Konfusion von Forderung und 
barkeitsberechtigten 96f., Schuld. bei ?er Hypothek 
100,desPfandglaubigers140. 125, 132, belm Pfandrecht 

Herrenlo~e Sachen 52 (Grund- 144. 
stiicke), 65f. (bewegliche I Konnossement 13, siehe auch 
Sachen). I Traditionspapiere. 

Hinzuschreibung 43. I! Konsensp.rinzip, formelles 27, 
Hochstbetragshypothek 126, . matenelles 27, 29. 

129. I KonstitutsieheBesitzkonstituL 
Hochsthypothek siehe Hochst- Kreditanstalten III ff. 

betragshypothek. Kulturamter 82. 
Hochstpersonliche Rechte 3. Kiindigung del' Hypothek 123, 
Hypothek 108, lllff. del' Grundschuld 131, der 
Hypothekenbanken 105, 109, Rentenschuld 131. 

Ill. Kunstwerke 46. 
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Lad(schein siehe Traditions
papiere. 

Lagerbiicher 25. 
Lagerschein siehe Traditions

papiere. 
Landbeschaffung .82££. 
Landesrecht 3, 5 (im allgemei

nen), 21 (Rechtsbesitz), 
22, 24 (Grundbuch), 45 f. 
(Schranken des Eigentums), 
47ff. (Nachbarrecht), 51 
(Wasserrecht), 65, 66 (An
eignungsrechte, ausschlieB
liche), 69 (Schatz), 81ff. 
(Siedlungsrecht), 85, 87 
(Heimstatte), 93 (Erbpacht 
und gleichgestellte Rechte), 
95 (Grunddienstbarkeiten), 
102 (Vorkaufsrecht), 104 
(Wiederkaufsrecht), 105, 
107 (Reallasten), IlO (Ver
schuldungsgrenze), III 
(Landschaften), Il2 (miin
delsichere Anlage), 120 
(Anspriiche aus Ent
eignung), 146 (Gewerbs
maBige Pfandleiher). 

Landgiiter 46. 
Landlieferungsver bande 82 ff. 
Landschaften Ill. 
Landwirtschaftliche Arbeiter 

84. 
Laudatio auctoris 70. 
Le bensversicherungsgese ll-

schaften Ill. 
Legalservituten 47. 
Legitimationstheorie 57. 
Lehnrecht 3, 79. 
Leihezwang 87. 
Leistensollen 107. 
Lex commissoria 140. 
Lichtrecht 50. 
Lokusprinzip 32. 
Lombardverkehr 136, 147. 
Loschungen 26. 
Loschungsvormerkung 134. 
Losungsanspruch beim Pfand-

leihgewerbe 147. 
Losungsrechte bei Grundstiick

pfandrechten 124, beim 
Fahrnispfandrecht 140. 

Luftraum 45. 

Mangelliaftung beim Pfand
verkauf 140. 

Mark gleich Mark Il3. 
Markt- und Borsenpreis 141, 

150. 
Materielle Sachenrechte I. 
Materielles Konsensprinzip 

siehe Konsensprinzip. 
Maximalliypothek 129. 
Mehrheiten von Eigentiimern 

79ff. 
Meliorisationskredit Ill. 
Miete 2. 
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Miet.zinsforderung 119f. (Hypo-
thek). 

MiIitargut 57. 
Mineralien, bergbaufreie 93. 
Mitbesitz 10, 101, 138. 
Miteigentum ·80f. 
Miterben 81. 
Mittelbarer Besitz 8ff., 12ff. 
MitverschluB 138. 
MobiIiarhypothek 139. 
Mobilisierung des Grundeigen-

tums 130. 
MobiIisierung der Hypothek 

110. 
Moorland 83. 
Mtindelsicherheit 91 (Erbbau-

recht), 112 (Hypotheken). 
Munition 65. 

Nachbarrecht 47ff. 
Naherrecht 86, 102. 
Namenpapiere siehe Rekta-

papiere. 
Negatorischer Anspruch siehe 

Eigentumfreiheitsklage. 
Neidbau 45. 
NieBbrauch 94, 98ff., 140, 141, 

144f. 
Notopferhypothek 32, 109, 126. 
Notweg 49. 
Notwehr 16. 
Notwendige Verwendungen 72f. 
NutznieBung 1, 98, 100. 
Nutzpfand 136, 139, 148. 
Nutzungen, Haftung fUr, bei 

der Eigenturnsklage 70ff. 
Nutzung auf Totschlag 139. 
Nutzungsbesitz 63 (Erwerb von 

Fruchten). 
Nutzungsrechte 2. 

Sachregister. 

Pacht im Reichssiedlungs
recht 82, 84. 

Pachter, Fruchtelwerb 64. 
Pachtzinsforderung 119f. (Hy-

pothek). 
Parzellierung siehe Teilung. 
PassivbeteiIigter 27. 
PersonalfoIien 24. 
Personalrechte 3. 
Personalservituten 94. 
Personliche Dienstbarkeiten 94. 
Personliche Forderung bei der 

Hypothek 124. 
Petitorium und PosseslOrium 

17, 18, 76. 
Pfandbriefe Ill. 
Pfandbriefverbande Ill. 
Pfand buch 146 (Pfandleiher) 
Pfandforderung 137. 
Pfandgegenstand 137. 
Pfandhalter 138. 
Pfandleiher 146. 
Pfandrecht an bewegIichen 

Sachen 136ff., an Rechten 
147ff., siehe auch Glund
stuckspfandrecht. 

Pfandreife 139, 149. 
Pfandschein 146. 
Pfindungspfandrecht 136, 139, 

143, 148, 150. 

RechtsnieBbrauch 100. 
Rechtspfand 147ff. 
Regalien 3, 66, 69. 
Registerpfand 139. 
Reichsbahngesellschaft 109. 
Reichsrecht 3. 
Reichssiedlungsrecht 81 ff. 
Reichsverfassung 4, 44. 45, 46, 

82. 
Rei vindicatio 69. 
Rektapapiere 101 (NieBbrauch) 

118 (Hypothekenbrief), 150 
(Pfandrecht ). 

Relative Unwirksamkeit 36, 40. 
Renten, siehe GlUndrenhn, 

Notweg, Oberbau. 
Rentenbank Il2, 130. 
Rentenbankscheine H2. 
Rentenbriefe Il2. 
Rentenguter 3, 5, 104, 105, 106. 
Rentenschuld 108, Ill, 131ff. 
Restkaufgelder hypothek Ill, 

112. 
RohstoffkIedit 138. 
Roggenrentenbank 105. 
Ruckgabe des Pfandes 144. 
Ruben der Ersitzung 59, del' 

dinglichen Schuld 134. 
Ruckstiinde bei Reallasten 107. 

Pfandverkauf 140ff. SachbestandteiIesiehe Bel'>tand-
Pfandverfall 140. teile. 
Pfrtindemecht 1. Sachen 1. 
Possessio 7. , Sachemecht Iff. 
Pradialservitut 94. Sachenrechte Iff. 
Praedio utilis 95. Sachherrschaft 7. 
Prasentatum 28. Sachinbegriff 44 (Eigentum), 
Preisgabe des Besitzes 13, 17; 137 (Pfandrecht). 

des Eigentums, siehe SchadenEelsatz bei der Eigen. 
DereIiktion. tumsklage 72ff. 

Oberbesitzer 8. Prior tempore potior jure 145. Schatz 68, 99. 
Obereigentum 2, 79, 93. PublizitatspIinzip 5, 34, 57, Schatzregal 68. 
Obstbaume 48. 108, 138. Schatzungsamter 112. 
Odland 83. Q . I 't 72 Schiffsglaubiger 146, 148. 
OffenI..-undigkeit siehe Publizi- uasl rem suam neg eXl . Schiffspart 145. 

Quellen 3f. .. tatsprinzip. Schiffspfandrecht 145. 
Qffentliches Eigentum 46. Rang dinglicher Rechte, an Schiffsregister 145. 
OffentIicher Glaube des Grund- Grundstucken 32ff., der Schikaneverbot 45. 

buchs 34, 40, 109, 121£., Pfandrechte 144, beim Schlussel 12 CUbergabe). 
des Schiffsregisters 146. Schiffspfandrecht 146. Schuldurkunde 62. 

Offentliche Last Ill, 113, 126. Ranganderung 32f. Schweizer Goldhypothe ken 11 7 . 
Offentliche Reallasten 105. Rangordnung 32, 37. Schwimmende Gebiiude 145. 
Offentliche Sachen 45, 46. Rangvorbehalt 33. Seeschiffe 55, 145. 
Offentliche Versteigerung 57 Rayonbeschriinkungen 46. Selbstandige Gerechtigkeiten 

(Eigentumserwerb), 141 Realfolien 24. siehe Gerechtigkeiten. 
.. (Pfandverkauf). Reallastberechtigung 105. I· Selbstbefriedigungslecht 73. 
Offentlichkeit des Grundbuchs i Reallasten 105ff., 132. Selbsthilfe des BeEitzels 15ff. 

25. ' Realrechte 3, 25, 120. I Servitus oneris feIendi 95. 
Okkupation 66. Realobligation 115. ,Servituten siehe Dienstbar-
Orderpapiere 57 (Eigentums- Rechte an Sachen 1. i keiten. 

erwerb), 101 (NieBbrauch), Rechte an Rechten 100, 147. i Sicherungsabtretung 150. 
128 (Hypothek fUr 0.), I Rechtsbesitz 21, 97. ,Sicherungsgrundschuld 110. 
150 (Pfandrecht). I RechtmaBigkeit 141 (Pfand- 'I Sichemngshypoth€k HI, U6£' 

Ordnungsvorschriften beim verkauf). . Sicherungsubeleignung 79, 138. 
Pfandverkauf 142. ' Rechtshangigkeit bei der Eigen- . Siedlungsrecht 4, 8lff., 102. 

Originiirer Erwerb 57. tumsklage 7lff. i Siedlungsuntemehmen 82ff. 



Sondervermogen 44, 102, 137. 
Soziale Prinzipien 5. 
Sozialisierung 4. 
Sparkassen 111. 
Spezialitatsprinzip 111. 
Spezifikation siehe Verarbei· 

tung. 
Staatsdomanen 83. 
Staatsakt 51, 53. 
Stadtschaften 111. 
Stellvertretung 13 (Besitzer-

werb), siehe auch Ange
stellte. 

SteuerbUcher siehe Kataster. 
Steuernotverordnung, Dritte, 

114, 130. 
Stockwerkseigentum 79. 
Stoffeigentum 61. 
Storung 19 (Besitz), 74 (Eigen

tum), 96 (Grunddienstbar
keit). 

Superficies 88. 
Surrogation 47 (Ausgleichsan

spriiche beim Eigentum), 
52 (Enteignung), 99 (Ent
stehung des NieBbrauchs), 
139 (Entstehung des Pfand
rechtes), 142 (Pfandver
kauf), 149 (Forderungs
pfandrecht). 

Tabelle 25 (Grundakten). 
Tabularersitzung siehe Buch

ersitzung. 
Tabularversitzung siehe Buch

versitzung. 
Tatsachliche Gewalt siehe Ge-

walt. 
Tauben 65. 
Teilbesitz 9f. 
Teilherrschaft 44. 
Teilhypothekenbrief 120. 
Teilung von Grundstiicken 43, 

46, 135 (Gesamthypothek). 
Teilung von Hypotheken 120. 
Teilungsanspruch 80, 81. 
Temporisierende Zwischenver-

fiigung 28. 
Tiere 65ff. 
Tiergarten 65. 
Tilgungshypotheken 92, Ill, 

126. 
Tilgungsgrundschulden 131. 
Tilgungsschulden 86. 
Totalherrschaft 44. 
Tradition siehe Ubergabe. 
Traditionspapiere 13, 55. 
'l'raditionspIinzip 53. 
Trennung der Friichte 63£. 
Treuhander 128. 
TropfsteinhOhle 45. 

Ubi rem meam invenio, ibi 
vindico 55. 

Uberbau 48. 
Ubereignung 30ff. (Grund. 

stiicke), 53 (Fahrnis). 

Sachregister. 

Uberfallsrecht 48. 
Ubergabe 12, 53, 55 (Eigen

tum), 99, 101 (NieBbrauch), 
121,133 (Hypothekenbrief), 
138 (Pfandrecht), 147 
(Pfandrecht an Rechten), 
150 (Pfandrecht an Wert-

.. papieren). .. 
Vbergabeersatzsiehe Ubergabe. 
Ubergabe kurzer Hand siehe 
.. Ubergabe. 
Vberhangsrecht 48. 
UbermaBfriichte 99. 
Ultimahypothek siehe Hochst-

betragshypothek. 
Uufreiwilliger Besitzverlust 14, 

65ff., siehe auch abhanden 
gekommene Sachen. 

Unrnittelbarer Besitz 8. 
Unschadlichkeitsatteste 43. 
Unter brechungder Enitzung59. 
Untereigentum siehe Ober-

eigentum. 

Valutahypothek 4, 117. 
Valutaschiffspfand 145. 
Verarbeitung 61. 
VerauBerungsverbote 46. 
Verbindung 59. 
Verbindung von Grundstiicken 

42, 43, 46. 
Verbotene Eigenmacht 15. 
Verbrauchbare Sachen 100 

(NieBbrauch). 
Vereinigung von Grundstiicken 

42f. 
Verfallklausel 110 (Hypothek), 

140 (Pfandrecht). 
Verfiigungshoheitsrechte 2, 86. 
Verjahrung bei eingetragenen 

Rechten 41. 
Verkehrsanstalt 68. 
Verkehrshypothek 110, 1I6ff. 
Verlegungsrecht 96 (Grund-

dienstbarkeiten). 
Verlorene Sachen 67. 
Vermengung 61. 
Vermischung 63. 
VermogensnieBbrauch 101. 
Vermutung des Grundbuchs 34, 

beim Fahrnisbeeitz 74ff. 
Verpfandung 130ff., 148. 
Versailler Vertrag 4. 
Verschuldungsgrenze 46, 86. 
Ver&icherung beirn NieBbrauch 

99, bei der Hypothek 120, 
siehe auch Lebensversiche
rung. 

VersorgungsnieBbrauch 98. 
Versteigerung siehe offentliche 

Versteigerung und Zwangs
versteigerung. 

Vertiefung 48. 
Vertreter des Grundstiicks 52. 
Vertreter der Anleiheglaubiger 

128, 129. 
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Verwendungen 60, 72ff. (bei 
der Eigentumsklage). 

Verwertungsrechte 2; 107, l15, 
136ff. 

Vizinitat 95. 
Vorausverfiigung bei der l\'Iiete 

120. 
Vorkaufsrecht 83, 86. 
Vormerkung 35ff. 
Vorteil fiir das herrschende 

Grundstiick 95, 96. 

Waldgerechtigkeiten 95. 
Waldgiiter 46. 
Warenlager 137, 138. 
Wartefrist 142. 
Wasserrecht 3, 21, 46, 50, 

51, 52. 
Wecheel 128. 
Wegerecht 47, 94, 95. 
Wegnahmerecht 60, 61, 74. 
Weidegerechtigkeiten 95, 96. 
Wertbestandige Hypotheken 

112, 117, 127. 
Wertbestandige Reallasten 105. 
Wertbestandige Schuldtitell27. 
Wertpapiere 62,63, 101 (NieO-

brauch), 150 (Pfandrecht); 
siehe auch Rekta-, Order
Inhaherpapiere, Traditions. 
papiere. 

Wesentliche Bestandteile 59. 
Widerspruch 35, 38, 39ff. 
Wiederkaufsrecht 104. 
Wilde Tiere 65. 
Wirtschaftsheirnstatten 85. 
Wohnungsheirnstatten 85. 
Wohnungsrecht 97. 
Wurzeln 48. 

Zahme Tiere 65. 
Zinsen der Hypothek 117, U8, 

119, 121, 122. 
ZubehOr 51 (GrundstiickEer

werb), 119 (Hypothek). 
Zuriickbehaltungsrecht des Be

sitzers 73. 
Zuschlag bei der Zwangsver

steigerung 51, 53. 
Zuschreibung 43. 
ZwangsauflOsung der Fidei

kommisse siehe Familien
Fideikommisse. 

Zwangshypothek 126, 127. 
Zwangsversteigerung 123 (Hy

pothek), 146 (Schiffe). 
Zwangsversteigerungsgesetz 4. 
Zwangsverwaltung 123 (Hypo

thek). 
Zwangsvollstreckung 123 ff., 

125 (Hypothek), 127 (Siche
rungshypothek),140(Pfand
recht), 146 (Schiffspfand
recht), 148 (Rechtspfand
recht). 

Zweige siehe Uberhangsrecht. 
Zweite Hypothek 112. 
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Einfiihrungsgesetze zur Zivilproze.l3ordnung und zum Gerichtsver
fassungsgesetz, die Gesetze und Verordnungen betreffend die Entlastung 
der Gerichte, das Mindestgebot und die Pfandungsbeschrankungen 

sowie samtliche Kostengesetze 

Von 

Dr. James Goldschmidt 
ord. Professor der Rechte an der Universitat Berlin 

(406 S). 1924. Gebunden 6.60 Goldmark 

Deutsches Strafrecht 
von 

Dr. Robert v. Hippel 
Geh. Justizrat. old. Professor d~r Rechte 

in Giittingen 

Erster Band 

Allgemeine Grundlagen 

Mit 2 Bildnissen im Text 
23 Abbildungen im Anhang 

und 4 KUTven 

(627 S.) 1925. 30 Goldmark; gebunden 36 Goldmark 

In Vorbereitung befinden sich: 
Zweiter Band: Teil I: Allgemeine Lehren vom Verbrechen. 

Teil II: Lehre von der Strafe. 
Dritter Band: Besonderer Teil. 
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Arbeitsrecht. Von Dr. Walter Kaskel, Professor an der Universitii.t Berlin. (372 S.) 
1925. 15 Goldmark 

(Band 3la. der "Enzyklopii.die der Rechts- und Staatswissenschaft".) 

Koalitionen und Koalitionskampfmittel. Arbeitsrechtliche Seminarvor
trage. Herausgegeben von Dr. Walter Kaskel, Professor an der Universitat Berlin. 
(246 S.) 1925. 12 Goldmark 

Die Schlichtungsverordnung VOID 30. Oktober 1923 nebst den AUB
fiihrungsverordnungen vom 10. und 29. Dezember 1923 und einer Ubersicht iiber die 
Schlichter- und SchlichtungsausschuBbezirke erlautert von Dr. Georg Flatow, Ministerial
rat im PreuBischen Ministerium fiir Handel und Gewerbe und Richard Joachim, Regie
rungsrat im Reichsarbeitsministerium. (189 S.) 1924. 3.90 Goldmark 

Einfiihrung in die Rechtswissenschaft. Eine juristische Enzyklopadie 
und Methodologie mit EinschluB der Grundziige des biirgerlichen Rechts. Von 
Prof. Dr. jur. B. Erwin Groeber, Miinchen. Sechste, neubea.rbeitete Auflage. (234 S.) 
1922. 2 Goldmark 

Das neue deutsche Wirtschaftsrecht. Eine systematische tTbersicht iiber 
die Entwicklung des Privatrechts und der benachbarten Rechtsgebiete seit Ausbruch des 
Weltkrieges. Von Dr. Arthur NuJ3baum, Professor an der Universitat Berlin. Zweite, 
vollig umgea.rbeitete Aufla.ge. (139 S.) 1922. 3 Goldmark 

Beitriige zur Kenntnis des Rechtslebens. Herausgegeben von Dr. Ar. 
thur NuJ3baum. 

Heft 1: Tatsachen und BegrUl'e im Deutschen Kommissionsrecht. Von Dr. Ar
thur NuJ3baum, Privatdozent an del' Universitat Berlin. (118 S.) 1917. 

4.80 Goldmark 

Heft 2: Das NleJ3brauehsrecht des BGB. unter den Gesiehtspunkteu der Reehts. 
tatsaehenforschung. Zugleich ein Beitrag zur Kritik des BGB. Von Dr. Arthur 
NuJ3baum, Privatdozent an der Universitat Berlin. (122 S.) 1919. 4.80 Goldmark 

Heft 3: Die Anweisung in Gesetz und Verkehr. Von Dr. Giinther Loewenteld. 
(50 S.) 1922. 2 Goldmark 

Der internationale Rechtsschutz der Patente, Muster, Waren
zeichen und des Wettbewerbes. Mit Erlauterungen von Dr. Albert 
Iarek, Patentanwalt in Berlin. (135 S.) 1924. 

4.80 Goldmark; gebunden 5.70 Goldmark 
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Auslandsrecht 
Blatter fur Industrie und Handel 

Organ des Instituts fur ausHindisches Recht beim 

Reichsverband der Deutschen Industrie 

Rerausgeber 

Dr. Joseph Partsch t, Dr. Heinrich Titze, Dr.1Uartin Wolff 
Professoren der Rechte an der Universitiit Berlin 

Erscheint monatlich in einzeln berechneten Reften 

Die Zeitschrift wird aHe wichtigen auslandischen RechtsqueHen regelma.Big im 

Wortlaut bringen. Daran werden sich selbstandige wissenschaftliche Unter

suchungen iiber auslandsrechtliche Fragen schlie Ben, die fiir Industrie und 

Handel von Bedeutung sind. Besondere Aufmerksamkeit wird hierbei dem 

Recht des Versailler Friedensvertrages, der seiner Ausfii.hrung dienenden Quellen 

und Urkunden zugewandt. Durch die Nutzbarmachung des Auslandsrechts 

fUr die Erkenntnis und Fortbildung deutschen Rechts dient die Zeitschrift 

gleichzeitig der Rechtsvergleichung. 
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