
Einfiiluung. 
Die Enzyklopadie der Reehts- und Staatswissensehaft ist in erater Linie 

der studierenden J ugend gewidmet. In knappster Form will sie den an den 
Universitiiten vorgetragenen Lehrstoff vorfiihren, eine Ubersieht bieten und zum 
Arbeiten anleiten. Aber sie will dem Studierenden aueh zeigen, daB er eine Kunst 
nnd kein Handwerk erlernt; daB "Lernen" hier heiBt: 'die ganze Person ein
setzen, nachdenken und an Hand der iiberall angefiihrten Hilfsmittel weiterdenken, 
was andere gedacht haben. Vielleieht ist die Enzyklopadie aber aueh dem Fertigen 
willkommen, der aus der Arbeit des Tages hemus einmal wieder das Ganze, 
wie es he ute sieh darstellt, iiberschauen maehte; vielleicht aueh dem Niehtfacn
mann, den Neigung oder Beruf an Fragen der Rechts- oder Staatswissenschaften 
heranfiihren. Beides wenigstens ist unser "Yunseh. Die Vorarbeiten zu demUnter
nehmen, das zunaehst als Fortfiihrung von Birkmeyers Enzyklopadie geplunt war, 
waren bereits im Sommer 1914 abgeschIossen. Der Krieg gebot einen Auf
schub und seine Folgen stellten das Zustandekommen zeitweilig iiberhaupt in 
Frage. Dem Mut der Verlagsbuehhandlung ist es zu danken, daB der AbsehIuB 
gelungcn ist. Freilich, vieles hat sieh auch fUr uns geiindert. So fehIt der Name 
dessen, der 1914 mit an die Spitze getreten war und bis zu seinem Tode das 
Unternehmen bctreut hat: der Name von Franz von Liszt. Mage es den Heraus
gebern golungen sein, das Werk in seinem Geiste fortzufiihren! 

Die Herausgeber. 

(Bemerkung der Verlagsbuchhandlung.) 

Subskribenten aUf samtliche Beitritge erhalten das Gesamtwel'k, 
in der Reihenfolge des El'scheinens der einzelnen LiefeJ'ungen 
zu einem gegeniibel' dem Ladenp'l'eis um 100/ 0 ermitjJigten Pl'eise. 

(Siehe b eiliegende Bestellkarte.) 

Von dem Gesamtwerk ist bereits ersehienen: 
1. Rechtsphilosophie. 0 • • • • 

6. Rechtsentwicklung in Preullen 
13. Privatversicherungsrecht • • • 

14. Urhebcr- und Erfinderrecht • 
26. Osterreichisches Verfassungsrecht 

• Prof. Dr. Max Ernst Mayer; Frankfurt a. M. 
• Prof. Dr. Eberhard Schmidt, Breslau 
• Geh. Hofrat und Geh. J ustizrat Prof. Dr. Vic tor 

Ehrenberg, Gottingen 
o Geh.HofratProf.Dr.PhilippAllfeld,Erlangen 
o MinisterialratProf.Dr.LeoWittmaycr, Wien 

Unter der Presse befindet sieh: 
10. Familienrecht 0 0 • 

11. Erbrecht • 0 • • • 

15. Internationales Privatrecht • 
19. Freiwillige Gerichtsbarkeit 0 

21. Strafprozellrecht • • • • 

27. Ausllindisches Staatsrecht 

• Prof. Dr. Heinrich Mitteis, KOln a. Rh. 
o Prof. Dr. Julius Binder, Gottingen 
• Prof. Dr. Karl Neumeyer, Miinchen 
• Prof. Dr. Friedrich Lent, Erlangen 

Geh. Hofrat Prof. Dr. Karl v. Lilienthal, 
Heidelberg 

Prof. Dr. Hans Gmelin, Giellen, und Prof. 
Dr. Otto Koellreutter, Jcna 

31. ArbeitsrechtundsozialesVersicherungsrechtProf. Dr. Walter Kaskel, Berlin 
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Erstes Kapitel. 

Das objektive Recht. 

§ 1. Begriff und Quellen des objektiven Rechts. 

Das Wort Recht wird in zwei Bedeutungen gebraucht: Recht im objektiven 
Sinn ist eine Regel oder eine Gesamtheit von Regeln, die in einer organisierten 
Gemeinschaft von Menschen als verbindlich fur das Verhalten der einzelnen an
erkannt wird, wii,hrend das Recht im subjektiven Sinn eine Befugnis bedeutet, 
die sich fiir den einzelnen aus den Vorschriften des objektiven Rechtes ergibt. 

Das objektive Recht kommt in zwei Erscheinungsformen vor: als Gesetz und 
als Gewohnheit. Unter Gesetz versteht man im weiteren Sinn eine von den dazu 
berufenen Vertretern des Staates aufgestente und gewohnlich schriftIich formu
Herte Vorschrift; Gesetz im engeren Sinne ist nach heutigem Staatsrecht eine Vor
schriU, die unter Mitwirkung der Volksvertretung, "im Wege der Gesetzgebung" 
erlassen ist, im Gegensatz zu den Verordnungen, die ohne Mitwirkung der Volks
vertretung von den nach Ma.Bgabe der Verfassung zustii.ndigen Staatsorganen er
lassen werden. Gewohnheitsrecht ist eine Vorschrift, die in tatsachlicher 
langerer Obung und in del' Uberzeugung der rechtIichen Verbindlichkeit (opinione 
necessitatis) von den beteiligten Volkskreisen befolgt und als ma13gebend anerkannt 
wird. Wahrend in der Gesetzgebung eine bewuBte Rechtsproduktion durch aus
driickIichen Willen eines Gesetzgebers stattfindet, wirkt die Gewohnheit rechts
erzeugend und rechtsverandernd, ohne da.B diese Vorgange den beteiligten Personen 
zum Bewu.Btsein kommen. 

§ 2. Das Biirgerliche Gesetzbuch. 

1. Vorgeschichte. Infolge der um das Jahr 1500 vollendeten Rezeption 
des romischen Rechts herrschte in Deutschland ein auf romischen und germanischen 
Elementen in bunter Mischung beruhender Rechtszustand. Das Corpus juris galt 
als gemeines Recht, abel' nul' subsidiar hinter partikularen, aus germanischem 
Rechte stammenden Gewohnheiten. 1m 18. Jahrhundert beginnt eine Reaktion 
gegen das fremde Recht, die in einer Reihe gro.Berer Staat en zu einer Verdran
gung des Corpus juris durch eine einheitliche Gesetzgebung in deutscher Sprache 
fiihrt. Diese Gesetzgebungen (Kodifikationen) sind: das Allgemeine Landrecht 
fiir die PreuBischen Staaten von 1794; der Code civil von 1804, del' nach dem 
Sturz der Napoleonischen Herrschaft im linksrheinischen Deutschland in Geltung 
blieb und 1809 in deutscher Dbersetzung im GroBherzogtum Baden als Badisches 
Landrecht eingefiihrt wurde; das Biirgerliche Gesetzbuch fiir 6sterreich von 1811, 
durch des sen Erla.B 6sterreich aus del' bisherigen Rechtsgemeinschaft mit Deutsch
land ausschied; und als Nachziigler das Biirgerliche Gesetzbuch fiir das Konig
reich Sachsen von 1863. 

Mit den erst en Bestrebungen nach politischer Einheit Deutschlands entsteht 
der Gedanke eines einheitlichen biirgerlichen Rechts. Noch wahrend del' Befreiungs-

v. Tuhr, Biirg. Recht: AUg. Teil. 1 



2 Das objektive Recht. 

kriege verlangte der Heidelberger Pandektist THIBAUT die Abfassung eines solchen 
Gesetzbuchs. Thm trat SAVIGNY mit der ganzen Wucht seiner wissenschaftlichen 
Autoritat entgegen und erofinete die das 19. Jahrhundert beherrschende historische 
Richtung der JurisIJrudenz. Die Einheitsbestrebungen kamen wie auf politischem 
so auf juristischem Gebiet zum Stillstand. Auch fehlte es im Deutschen Bunde an 
einem gesetzgeberischen Organ. lmmerhin war das Bediirlnis nach Rechtseinheit 
in Handel und Verkehr so stark, daB 1848 eine Wechselordnung und 1861 ein Han
delsgesetzbuch . zustande kamen; diese Gesetze wurden in allen deutschen Staaten 
ubereinstimmend eingefiihrt und daher als allgemeines Recht bezeichnet. 
Auch wurden Vorarbeiten zu einem Obligationenrecht fiir die deutschen Staaten 
begonnen (sog. Dresdener Entwurf). In der Verfassung des Norddeutschen Bundes 
und des Deutschen Reiches war gemeinsame Gesetzgebung fiir das Obligationenrecht 
vorgesehen. Die Kompetenz des Reiches wurde 1873 auf das gesamte biirgerliche 
Recht ausgedehnt. 

II. Entstehung des BGB. 1m Jahre 1874 wurde eine Kommission von 
10 Mitgliedern unter dem Vorsitz von Dr. PAP]], Prasidenten des Reichsoberhandels
gerichts, eingesetzt, aus deren uberaus griindlicher Arbeit im Jahre 1888 der sog. 
erste Entwurf mit Motiven hervorging. Der Entwurf beruht auf einer Auswahl 
aus den bisherigen Rechten und erfuhr im allgemeinen eine ungiinstige Beurteilung: 
man fand, daB der Entwurf in der Form zu theoretisch, im lnhalt zu romanistisch 
sei und den Bediirlnissen des heutigen Lebens nicht genugend entgegenkomme. 
Der Entwurf wurde 1891 einer zweiten Kommission von 22 Mitgliedern uberwiesen, 
welche ihn in Form und lnhalt vollstandig iiberarbeitete. 1m Jahr 1895 wurde der 
sog. zweite Entwurf publiziert; auch die Protokolle der 2. Kommission wurden 
vero£ientlicht. Der 2. Entwurf wurde mit einigen Abanderungen des Bundesrats 
und einer im Reichsjustizamt ausgearbeiteten Denkschrift dem Reichstag vorgelegt. 
In der Kommission und im Plenum des Reichstags erlitt der Entwurf noch einige 
Anderungen und wurde am 1. 7. 1896 yom Reichstag angenommen, am 18.8.1996 
yom Kaiser vollzogen und ist am 1. 1. 1900 in Kraft getreten. 

III. Das BGB. zerfallt in 2385 Paragraphen und besteht entsprechend dem im 
gemeinen Recht ublichen System aus fiiuf Biichern, die den sog. allgemeinen 
Teil, das Recht der Schuldverhaltnisse (Obligationenrecht), das Sachenrecht, Fa
milienrecht und das Erbrecht behandeln. Jedes Buch ist in Abschnitte und diese 
wieder in Titel zerlegt. Abweichend yom Pandektensystem ist das Obligationenrecht 
vor das Sachenrecht gestellt. Der allgemeine Teil enthalt die Bestimmungen, die 
wegen ihrer Tragweite in keinem der iibrigen Biicher des BGB. Platz finden konnten, 
insbesondere das Recht der Personen, der Sachen und der Rechtsgeschafte. lnhalt
lich ist das BGB.. auch in seiner jetzigen Gestalt ein Produkt der aus romischen und 
germanischen Elementen erwachsenen Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts. 
Die Systematik und die Ausbildung der technischen Begriffe gehen wesentlich auf 
das romische Recht zuriick. Germanische Rechtsgedanken sind in wichtigen Mate
rien des Sachenrechts und des Familienrechts durchgedrungen. 1m Recht der 
Schuldverhaltnisse sind soziale Bestrebungen der Gegenwart zum Ausdruck ge
kommen. 

IV. Gleichzeitig mit dem BGB. ist das Einfiihrungsgesetz (EG.) beraten 
worden und am 1. 1. 1900 in Kraft getreten. Es enthalt in 218 Artikeln: eine 
(luckenhafte) Regelung des internationalen Privatrechts, ferner Bestimmungen 
uber das Verhaltnis des BGB. zum alteren Reichsrecht und zum Landesrecht; und 
endlich ausfiihrliche Dbergangsvorschriften, durch die die Anwendung des BGB. 
auf die zur Zeit seines Inkrafttretens bestehenden Rechtsverhaltnisse geordnet 
wird. Grundsatzlich hat das neue Recht keine riickwirkende Kraft, so daB Rechts
wirkungen, die vor dem 1. 1. 1900 eingetreten sind, bestehen bleiben. Die Durch
fiihrung dipses Grundsatzes bietet groBe Schwierigkeiten, die durch zahlreiche 
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spezielle Bestimmungen gelOst werden. Da das Immobiliarsachenrecht des BGB. 
ein Grundbuch voraussetzt und ein solches nicht in allen Teilen Deutschlands be
stand, soIl das neue Immobiliarsachenrecht in seinen wesentlichen Stiicken erst 
dann in Kraft treten, wenn durch landesherrliche Verordnung bestimmt ist, daB das 
Grundbuch liir einen Bezirk als angelegt anzusehen ist, Art. 185, 189. 

V. Zur Erganzung des BGB. dienen die sog. Nebengesetze: die Grundbuch
ordnung (GBO.) und das Gesetz iiber Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung 
von Grundstiicken (ZVG.), beide yom 24. 3.1897, sowie das Gesetz iiber Angelegen
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (GFG.) yom 17.5.1898. Zum Zweck der 
Anpassung an das BGB. wurden das Handelsgesetzbuch, die ZivilprozeBordnung 
und die Konkursordnung neu bearbeitet. Diese Gesetzbiicher in ihrer neuen Fassung 
sind wie die Nebengesetze zugleich mit dem BGB. in Kraft getreten. 

§ 3. Verh8.ltnis des BGB. wm sonstigen Reichsrecht und zum Landesrecht. 

1. Nach Art. 32 des'EG. bleibt das bei Inkrafttreten des BGB. geltende auf 
Reichsgesetzen beruhende Privatrecht bestehen, soweit sich nicht aus dem BGB. oder. 
dem EG. die Aufhebung ergibt. Einzelne Reichsgesetze sind in Art. 34ff. durch 
Anderungen in Obereinstimmung mit dem BGB. gebracht. Eine Aufhebung alterer 
Reichsgesetze kann sich aus dem widersprechenden Inhalt des BGB. ergeben. 
Ob ein Widerspruch vorliegt, ist durch Auslegung zu ermitteln, wobei die Regel: 
lex posterior generalis non derogat priori speciali zu beachten ist. Jiingeres Reichs
recht geht dem BGB. selbstverstandlich vor. Einige Bestimmungen des BGB. 
(§§ 72, 573, 574, 833) sind bereits durch Spezialgesetz geandert worden. 

II. Das Verhaltnis des BGB. zum Landesrecht beruht auf der Reichs
verfassung Art. 2, wonach Reichsgesetze den Landesgesetzen vorgehen, und Art. 4, 
wonach dem Reich die Gesetzgebung iiber das gesamte biirgerliche Recht zusteht. 
Auf dieser Grundlage bestimmt Art. 55 des EG., daB die privatrechtlichen Vor
schriften der Landesgesetze auBer Kraft treten, soweit nicht im BGB. oder im EG. 
ein anderes bestimmt ist. Aufgehoben ist das Landesprivatrecht (gemeines und 
partikulares Recht, Gesetz und Gewohnheitsrecht) in seiner Gesamtheit, auch 
soweit es mit dem BGB. iibereinstimmt oder Fragen behandelt, die im BGB. 
nicht entschieden sind. Liicken des BGB. konnen nicht aus dem Landesrecht er
ganzt werden. Aufgehoben ist aber nur das Privatrecht, nicht das offentliche Recht 
der Bundesstaaten. Ob ein Rechtssatz dem offentlichen Recht angehort, ist yom 
Standpunkt des Landesrechts aus zu beurteilen. 

Das EG. hat in Art. 56ff. zahlreiche Rechtsmaterien in verschiedenem Um
fang dem Landesrecht vorbehalten, und zwar so, daB fiir diese Materien auch neue 
landesgesetzliche Vorschriften erlassen werden konnen, Art. 3. Da diese V or b ehalt e 
nicht auf der Reichsverfassung beruhen, sind sie keine Reservatrechte der Bundes
staaten und konnen durch Reichsgesetz aufgehoben werden. Sie beziehen sich zum 
Teil auf Grenzgebiete des privaten und offentlichen Rechtes (z. B. Art. 77: Haftung 
des Staates fiir rechtswidrige Handlungen seiner. Beamten), zum anderen Teil auf 
Rechtsfragen, die mit ortlichen Verhaltnissen eng zusammenhangen (z. B. das 
Wasserrecht, Jagdrecht, Bergrecht). Der Vorbehalt des Verlags- und des Ver
sicherungsrechtes ist mittlerweilen durch reichsgesetzliche Regelung dieser Materien 
erledigt (Reichsg. iiber das Verlagsrecht 1901, iiber den Versicherungsvertrag 1908.) 

Zur Anpassung des bestehenbleibenden Landesrechts an das BGB. haben die 
Bundesstaaten Ausfiihrungsgesetze erlassen. 

§ 4. Anwendung des Rechtes. 
I. MaBgebend ist nicht der W ortlaut, sondern der Sinn des Gesetzes. Die 

Feststellung des Sinnes nennt man A uslegung (Interpretation). Jedes noch so 
1* 
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prazis gefaBte Gesetz bedarf der Auslegung; denn die Rechtssatze sind in der Regel 
abstrakt formuliert und miissen daher in der Anwendung auf die konkreten Tat
bestande oft zu Zweifeln fiihren. Das nachstliegende Mittel der Auslegung ist die 
Erforschung der Absichten, die die an der Herstellung des Gesetzes beteiligten 
Personen hatten, und der Vorstellungen, die sich diese Personen VOIl der Trag
weite des von ihnen gewahlten Textes machten. AufschluB dariiber geben die 
sog. Materialien (Motive, Protokolle, DeIikschrift). Jedoch ist zu beachten, daB 
die zahlreichen beirn Zustandekommen des Gesetzes mitwirkenden Personen iiber 
die Bedeutung des Wortlautes verschiedene Meinungen haben konnten. Als richtiger 
Sinn, als sog. Wille des Gesetzes, hat daher die Bedeutung zu gelten, die eine 
Gesetzesvorschrift haben muB, um in organischem, logisch befriedigendem Zusam
menhang mit den iibrigen Stiicken der Rechtsordnung zu stehen. Man darf dabei 
von dem Postulat ausgehen, daB die Rechtsordnung, wenn sie auch stiickweise 
entsteht und mit Mii.ngeln behaftet ist, sich als einheitliches Geist~sprodukt dar
stellen solI, das die LebensverhaItnisse in moglichst .zweckmaBiger und har
monischer Weise ordnet. 1m Vergleich zum Wortlaut ist das Resultat der Aus
legung entweder ausdehnend (extensiv), wenn konstatiert wird, daB die Bedeu
tung eines Rechtssatzes iiber seinen nachstliegenden grammatiblischen Sinn hin
ausgeht; oder einschrankend (restriktiv). 

II. Jenseits der Grenzen der ausdehnenden Auslegung liegt das von jeher 
geiibte und als zulassig betrachtete Verfahren der Analogie oder entsprechenden 
Anwendung eines Rechtssatzes. Wahrend die ausdehnende Auslegung dem Gesetz 
einen moglichst weiten, aber immer poch mit dem Wortlaut vereinbarten An
wendungsraum gibt, bestehtdie Analogie darin, daB ein Rechtssatz auf einen Tat
bestand angewendet wird, der auBerhalb des Wortlautes des Gesetzes liegt, 
aber mit dem vom Gesetz entschiedenen Tatbestand in rechtlicher Beziehung 
wesensgleich ist. Dieses mit Vorsicht und Takt zu iibende Verfahren beruht auf 
dem Postulat: ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio, und ermoglicht die sach
gemaBe Entscheidung von Fallen, die nicht im Horizont des Gesetzgebers lagen 
oder von ihm in Vermeidung zu weit gehender Kasuistik unbeachtet gelassen 
wurden. 

Die Analogie beruht auf einer Abvagung des juristischen Werts der Tat
bestandsmomente. 1st das vom gesetzlichen Tatbestand a bweichende Stiick juristisch 
gleichgiiltig, so ist Analogie am Platz. 1st das Unterscheidungsmerkmal von so 
groBer Wichtigkeit, daB beide Tatbestande nicht als wesensgleich erscheinen, so 
bnn der Rechtssatz auf den nichtgeregelten Tatbestand nicht arigewendet werden: 
UmkehrschluB, sog. argumentum a contrario. Die Entscheidung zwischen 
Analogie und UmkehrschluB beruht nicht auf logischer Deduktion, sondern auf 
einem Werturteil. Die Anwendung oder Ablehnung der Analogie ist daher sehr 
oft streitig und kann nicht als richtig bewiesen, sondern nur als zweckmaBig und 
gerecht verteidigt werden. 

III. Kann eine Liicke des Gesetzes weder durch Auslegung noch durch Ana
logie ausgefiillt werden, so darf der Richter die Entscheidung nicht ablehnen, son
dern hat in Erganzung des Gesetzes nach pflichtgemaBem Erme!,!sen eine Ent
scheidung zu suchen, die mit der Natur der Sache und den Anforderungen der 
Billigkeit am besten iibereinstimmt. Dabei hat der Richter die Resultate zu be
achten, zu denen der Gesetzgeber bei seiner Abwagung der typischen Interesse
lagen gelangt ist: er hat "im Sinne des Gesetzes" zu entscheiden. Nur in Erman
gelung solcher Anhaltspunkte hat der Richter die Abwagung der Interessen selbst 
vorzunehmen und, wie das Schweizerische Zivilgesetzbuch in Art. 1 zutreffend for
muliert, nach der Regel zu entscheiden, die er als Gesetzgeber aufstellen wiirde. 

Dagegen darf der Richter gegeniiber einer Vorschrift des Gesetzes seine ab
weichende personlicheAnschauung iiber das, was Recht sein sollte, nicht zur Geltung 
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bringen. Abzulehnen ist die in neuester Zeit entstandene, aber bereits im Abflauen 
begriffene Bewegung, die dem Richter die Befugnis der freien Rechtsfin
dung auch contra legem zuspricht oder wenigstens in den vom Gesetz nicht aus
driicklich entschiedenen Fallen. Eine solche Methode wiirde vielleicht in einzelnen 
Fallen zu angemesseneren Entscheidungen fiihren, wiirde aber das wichtigere all
gemeine Interesse an der GleichmaBigkeit und Sicherheit der Rechtsprechung 
gefahrden. Nur in seltenen Ausnahmefallen darf der Richter von einer gesetzlichen 
Vorschrift abweichen, wenn sie zu einem ganz unbilligen Resultat fiihren wiirde, 
das den Erwagungen des Gesetzgebers offensichtlich fern gelegen hat. Denn 
der Richter hat zwar die Befehle des Gesetzes zu befolgen, aber nicht in blindem 
Gehorsam, sondern in verniinftiger Anpassung an die Zwecke des Befehlenden. 

IV. Die Auslegung des Gesetzes durch den Richter gilt nur fiir den einzelnen, 
seiner Beurteilung unterliegenden Fall. Auch die Entscheidungen des Reichs
gerichts sind weder fiir diesen Gerichtshof noch fiir die untergeordneten Gerichte 
bei der Entscheidung ahnlicher FaIle verbindlich. Es liegt aber in der menschlichen 
Natur, daB der Richter nicht ohne erheblichen Grund von einer einmal geauBerten 
Ansicht abweicht, und es entspricht dem Bediirfnis der Rechtssicherheit, daB eine 
feste Praxis befolgt wird. So entsteht ein Gerichtsgebrauch, der zwar 
noch kein Gewohnheitsrecht ist und eine erneute Priifung der Rechtsfrage nicht 
ausschlieBt, aber bei langer Dauer zur Entstehung eines Gewohnheitsrechts fiihren 
kann. 

V. Aus der iiberreichen Literatur zum BGB. konnen hier nur erwahnt wer
den: die Kommentare von PLANCK und STAUDINGER sowie der Kommentar von 
OERTMANN zum Allg. Teil; die Lehrbiicher von ENNECCERUS-KIPP-WOLFF, ENDE
MANN, COSACK, CROME, DERNBURG, KOHLER; die Darstellungen des AUg. Teiles 
von BIERMANN und v. TUHR. 

§ 5. Arten der Rechtssatze. 
I. Sieht man auf den logischen Inhalt der Rechtssatze, so ergibt sich folgende 

Unterscheidung: 
1. Zahlreiche Rechtssatze enthalten Imperative (Gebote und Verbote), 

durch die das Gesetz die menschlichen Handlungen regelt. Solche Vorschriften 
kann man Rechtsnormen nennen. So ist dem Schuldner eine dem Glaubiger 
zugute kommende Handlungsweise vorgeschrieben; aus dem Eigentum ergibt sich 
ein an aIle Dritte gerichtetes Storungsverbot. Die Normen wenden sich in erster 
Linie an die beteiligten Privatpersonen und begriinden fiir sie Rechtspflichten. 
Die Normen sind aber auch maBgebend fiir den Richter und andere Staatsorgane, 
die das Verhalten der Menschen zu beurteilen haben. Daneben gibt es Vor
schriften, die nur das Verhalten der Beamten in rechtlichen Angelegenheiten 
betreffen; so zahlreiche Vorschriften des Zivilprozesses und der freiwilligen Ge
richtsbarkeit. 

2. Neben den Geboten und Verboten stehen Rechtssatze, durch die einem 
Menschen eine rechtliche Macht eingeraumt wird: rechtsgewahrende oder rechts
verleihende Rechtssatze: dem Eigentiimer ist die Herrschaft iiber die Sache ver
liehen; dem Glaubiger die Befugnis, vom Schuldner eine Leistung zu verlangen; 
ferner verleiht das Gesetz den Privatpersonen die rechtliche Moglichkeit, durch 
Vertrage und einseitige Erklarungen Rechtswirkungen herbeizufiihren und dadurch 
ihre Rechtsverhaltnisse zu gestalten. Diese Befugnis kann man Privatautonomie 
nennen. 

3. AuBer den Rechtsnormen und den gewahrenden Rechtssatzen kennt jede 
Gesetzgebung Hilfssatze, die nur in Verbindung mit einem anderen Rechtssatz 
zur Geltung kommen. Zu diesel' Gruppe gehoren: die gesetzlichen Definitionen; 
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die Rechtssatze, die den Inhalt eines anderen Satzes fiir gewisse Falle erweitern, 
einschranken oder abandern; und die im BGB. haufig vorkommenden Verweisungen 
auf andere Bestimmungen des Gesetzes. 

II. Nach dem Verhaltnis zum Willen der beteiligten Personen zerfallt das 
Recht in: 

1. zwingendes Recht, jus cogens, das durch den Willen der Parteien 
nicht abgeandert werden kann. Wahrend das oHentliche Recht meist zwingender 
Natur ist, sind die Rechtssatze des Privatrechts nur dann zwingend, wenn ihnen 
ein offentliches Interesse an einer bestimmten Regelung eines Privatrechtsverhalt
nisses zugrunde liegt. Zwingend sind z. B. die Rechtssatze fiber das Verhaltnis der 
Eltern zu den Kindern und fiber das personliche Verhaltnis der Ehegatten zuein
ander; die Formvorschriften; der groBte Teil des Immobiliarsachenrechts; gewisse 
zum Schutz des Schuldners dienende Bestimmungen des Obligationenrechts; im 
Erbrecht die Vorschriften fiber den Pflichtteil. Unter den zwingenden Rechtssatzen, 
die den AbschluB von Rechtsgeschaften betreffen, unterscheidet man MuB
vorschriften (von deren Beobachtung die Gfiltigkeit des Geschaftes abhangt) 
und Sollvorschriften (deren Verletzung die Giiltigkeit des Geschaftes nicht 
beeintrachtigt ). 

2. Die meisten Rechtssatze des Privatrechts sind nachgiebig (dispositiv). 
Sie gelten nur in Ermangelung einer von den Beteiligten getroffenen Bestimmung 
und konnen daher durch den Willen der Parteien ausgeschlossen werden. So gilt 
z. B. das gesetzliche Erbrecht subsidiar fiir den Fall, daB der Erblasser keine Ver
fiigung von Todes wegen hinterlaBt. Das nachgiebige Recht dient oft zur Erg anzung 
von Rechtsgeschaften, indem es aus dem Rechtsgeschaft sich ergebende Fragen 
entscheidet, die die Parteien zu regeln unterlassen haben. Yom erganzenden 
Recht ist zu unterscheiden das a uslegende: es setzt voraus, daB die Parteien eine 
Bestimmung getroffen haben, deren Sinn mehrdeutig ist, und schreibt vor, welche 
Bedeutung "im Zweifel" zu gelten hat; die Auslegungsregel kommt nicht zur An
wendung, wenn sich auS den Umstanden ergibt, daB die Parteien ihrer Bestimmung 
eine andere Bedeutung beigelegt haben. 

III. Der Unterschied des strengen und des billigen Rechts (jus strictum 
und jus aequum) liegt darin, daB im ersteren Falle der Rechtssatz so genau fmert 
ist, daB fiir eine Beriicksichtigung der stets verschiedenen Umstande des Einzel
falles kein Platz bleibt. Als Beispiel kann dienen: die Abstufung der Geschafts
fahigkeit nach festen Altersgrenzen (ohne Rficksicht auf die individuelle Reife des 
Menschen); die Festsetzung der Verzugszinsen auf 4% (ohne Riicksicht darauf, ob 
der Verzugsschaden diesen Betrag erreicht); die Kiiudigungsfristen bei Miete und 
Dienstvertrag. Ein Rechtssatz gehort dem billigen Recht an, wenn seine Voraus
setzungen oder Rechtsfolgen so elastisch formuliert sind, daB die Anwendung des 
Rechtssatzes dem Umstanden des einzelnen Falles angepaBt werden kann. Elastisch 
in bezug auf die Voraussetzungen sind z. B. die Rechtssatze, nach denen gewisse 
Rechtsverhaltnisse "aus wichtigem Grunde" aufgelOst werden konnen; ebenso 
die Ehescheidung aus den sog. relativen Griiuden des § 1568. Elastisch in bezug 
auf die Rechtswirkung sind Z. B. die Rechtssatze, nach denen jemand befugt ist, 
eine "angemessene Frist" zu setzen, oder eine "billige Entschadigung", § 847, zu 
verlangen, sowie der Grundsatz, daB die Leistung des Schuldners sich nach Treu 
und Glauben (bona fides) bemiBt. 

IV. Vermutungen (Praesumptionen) sind Vorschriften, nach denen bei Vor
liegen gewisser Tatsachen eine andere Tatsache als vorhanden betrachtet werden solI, 
solange das Gegenteil nicht bewiesen ist. So wird nach § 891 vermutet, daB ein 
Eintrag im Grundbuch richtig ist, nach § 1006, daB der Besitzer einer beweglichen 
Sache Eigentiimer ist. Infolgedessen braucht, wer im Grundbuch eingetragen oder 
im Besitze einer Mobilie ist und Eigentum behauptet, diese Behauptung nicht zu be-
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weisen. Die Vermutungen gehoren, wie aIle den Beweis betreffenden Rechtssa.tze, 
in das Gebiet des ZiviIprozesses, obgleich sie ihren Platz im BGB. gefunden baben. 

V. Von den Vermutungen sind zu unterscheiden die im BGB. haufig vorkom
menden Fiktionen: das Gesetz schreibt vor, daB die Tatsache b ais Tatsache a 
"gelten" sol1; so sollen z. B. nach § 911 Friichte, die auf ein Nachbargrundstiick 
heriiberfallen, als Friichte dieses Grundstiicks gelten; nach § 108 II soIl, wenn auf 
eine an den gesetzlichen Vertreter ergangene Aufforderung binnen 2 Wochen keine 
Erklarung erfoIgt, das Ausbleiben der Erklarung als Verweigerung der Genehmigung 
gelten. Die Fiktionen gehoren dem materiellen Recht an. Sie sind ein technisches 
Hilfsmittel, dessen sich der Gesetzgeber bedient, um Rechtsfoigen, die er zunachst 
fiir den Tatbestand a angeordnet hat, auf einen anderen Tatbestand b auszudehnen: 
dem Rechte, das fiir die Friichte, d. h. die Erzeugnisse eines Grundstiickes gilt, 
wird dnrch die Fiktion des § 911 die vom Nachbargrundstiick iibergefallene Frucht 
unterworfen; die Rechtsfolgen der Verweigerung der Genehmigung sollen vermoge 
der Fiktion des § 108 auch dann eintreten, wenn eine Antwort ausgeblieben ist. 
Die Fiktion bnn, im Unterschied znr Vermutung, nicht dnrch Gegenbeweis be
seitigt werden. Sie wirkt auch dann, wenn feststeht, daB der fingierte Tatbestand 
in Wirklichkeit nicht vorliegt; so z. B. wenn nachgewiesen wird, daB der gesetzliche 
Vertreter beim Unterlassen der ErkIarung nicht die Absicht hatte, die Genehmigung 
zu verweigern. 

Zweites Kapitel. 

Die subjektiven Rechte. 
§ 6. Recht, Pflicht, RechtsverhiUtnis. 

I. Recht im subjektiven Sinn ist eine dem Individuum von der Rechtsordnung 
verliehene Befugnis, vermoge deren der Berechtigte innerhalb gewisser Schranken 
seinen Willen znr FATeichung seiner selbstgewahlten Zwecke betatigen bnn. Das 
Recht scniitzt die Interessen des Berechtigten, indem es die Befriedigung seiner 
materiellen und geistigen Bediirfnisse gegen Eingriffe anderer Menschen sicherstellt: 
das Eigentum ermoglicht den ungestorten GenuS der Sache; die Forderung ver
schafft dem Glaubiger eine ibm zugute kommende Leistung des Schuldners. 

Das wesentliche Element im Begriff des Rechtes ist nicht das geschiitzte Inter
esse, sondern die dem Schutz dieses Interesses dienende Willensmacht des Be
rechtigten. Daher ist das Vorliegen eines Interesses grundsatzlich nicht Voraus
setzung der Ausiibung des Rechts; der Eigentiimer und der Glaubiger brauchen 
sich nicht dariiber auszuweisen, welches Interesse sie an der Geltendmachung ihres 
Rechtes haben. Daher gibt es ferner Rechte, denen kein Interesse des SUbjektes 
zugrunde liegt, z. B. die Rechte des Vormundes. Und es gibt endlich einen recht
lichen Schutz von Interessen, ohne daB den geschiitzten Personen ein Recht zusteht; 
das ist der Fall bei zahlreichen Vorschriften des Straf- und Polizeirechts, deren Dnrch
fiihrung nicht vom Willen der geschiitzten Personen abhangt. 

Gegen die Auffassung des subjektiven Rechtes als Willensmacht ist eingewendet 
worden, daB willensunfahige Personen, Kinder und Geisteskranke, Rechte haben 
konnen. Dieser Einwand erledigt sich dnrch den Hinweis auf das Institut der 
Stellvertretung (vgl. unto § 64): das Gesetz sorgt dafiir, daB an Stelle und im Inter
esse des willensunfahigen Subjektes ein Vertreter den Willen betatigt, der dem 
Rechte des Vertretenen entspricht. 

II. Der zweite Grundbegriff des Privatrechts, neben dem subjektiven Recht, 
ist die Rechtspflicht. Die Pflichten beruhen auf gesetzlichen Vorschriften, die 
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in del' Seele eines Menschen die 'Vorstellung eines Sollens hervorrufen. Die Erzwin
gung del' Pflichten geschieht durch Klage gegen den Verpflichteten und Vollstreckung 
des Urteils in sein Vermogen (Haftung des Vermogens). Aus schuldhafter Pflicht
verletzung entsteht neben anderen Nachteilen eine Verpflichtung zum Ersatz des 
Schadens, vgl. unten § 67. 

Da der Inhalt del' Pflicht ein Verhalten (Tun odeI' Unterlassen) des Verpflich
teten ist, konnen nur willensfahige Menschen im genauen Sinne des Wortes Trager 
von Pflichten sein. Abel' die Stellvertretung ermoglicht, auch den Begriff del' Pflicht 
bei willensunfahigen Personen anzuwenden: die Verpflichtung solcher Personen ist 
so zu denken, daB ihr gesetzlicher Vertreter ihnen gegenuber zur Vornahme del' 
Handlungen verpflichtet ist, auf die del' Gegner ein Recht hat, und daB bei 
Unterbleiben diesel' Handlung gegen den WiUensunfahigen geklagt und das Urtei! 
in sein Vermogen vollstreckt werden kann. 

Die Pflichten sind oft die Kehrseite eines einem anderen Subjekte zustehenden 
Rechtes: dem Recht des Glaubigel's entspricht die Pflicht des Schuldners; dem 
Recht des Eigentumers auf ungestorten GenuB del' Sache die Pflicht dritter Per
sonen zur Unterlassung von Eingriffen. Abel' es gibt Rechte, aus denen keine Pflicht 
eines anderen Menschen erwachst (s. z. B. die Gestaltungsrechte, vgl. unten § 8III, 
oderdas Recht, eine Vormundschaft abzulehnen), und umgekehrt Pflichten, denen 
kein Recht eines anderen gegenubel'steht, so z. B. die Aufsichtspflichten aus 
§§ 831, 832; erst aus del' Verletzung solcher Pflichten entsteht fiir den Geschadigten 
eine Ersatzforderung gegen den Schuldigen. 

In ungenauem Sprachgebrauch wird oft als Pflicht bezeichnet ein Verhalten, 
das jemandem als Voraussetzung fiir Erwerb, Wahrung odeI' Ausubung eines 
Rechtes vorgeschrieben ist. So spricht man z. B. von Pflichten des Glaubigers aus 
§§ 777 odeI' 1237, von einer Inventarpflicht des Erben, von einer Pflicht des Ge
schamgten zur Abwendung odeI' Miuderung des Schadens (§ 254). Die Befolgung 
solcher Vorschriften liegt im eigenen Interesse des betreffenden Menschen; aus del' 
Nichtbefolglmg entstehen fur ibn Nachteile, abel' nicht die fiir die Pflichtverletzung 
charakteristische Schadensersatzpflicht. 

III. Unter Rechtsverhaltnis versteht man die Gesamtheit del' Rechts
folgen einer vom Gesetz anerkannten Beziehung zwischen zwei Personen odeI' 
zwischen einer Person und einer Sache. Eine solche Beziehung entsteht z. B. durch 
den AbschluB del' Ehe odeI' eines sonstigen Vertrages; durch eine unerlaubte Hand
lung; odeI' durch die Tatsache del' Verwandtschaft; zwischen Person und Sache ent
steht eine Beziehung durch den Erwerb del' rechtlichen odeI' auch nur tatsachlichen 
Herrschaft. Rechtsverhaltnis bedeutet die Gesamtheit del' aus einer solchen Be
ziehung entstandenen odeI' kiinftig entstehenden Rechtsfolgen, im Gegensatz zu 
den einzelnen Rechten und Pflichten. So sind z. B. Eigentum und Besitz Rechts
verhaltnisse, insofern auBer den Rechten des Eigentiimers odeI' Besitzers auch 
noch gewisse Pflichten (z. B. Steuerpflicht, Haftung fiir Tiere und Gebaude) in 
Betracht kommen; das Pfandrecht kann als Rechtsverhaltnis bezeichnet werden, 
wenn man auBer an die Befugnisse des Pfandberechtigten an seine Verpflichtungen 
gegenuber dem Eigentumer denkt. Noch deutlicher tritt das Wesen des Rechtsvel'
haltnisses hervor bei der Ehe, im Gegensatz zu den einzelnen Rechten und Pflichten 
del' Ehegatten, und bei derVerwandtschaft, aus del' durch Hinzutritt weiterer 
Tatsachen Unterhalts- und Erbrechte erwachsen. Auch das Erbrecht ist ein Rechts
verhaltnis des Erben zum Erblassel', aus dem sich zahlreiche Rechte undPflichten 
ergeben. Besonders wichtig ist die Unterscheidung von Rechtsverhaltnis und Recht 
auf dem Gebiet del' Obligationen. Aus dem Schuldvertrag entsteht zunachst 
zwischen den Parteien ein Rechtsverhaltnis (das Schuldverhaltnis, die Obligatio), 
aus dem sich entweder ohne weiteres odeI' bei Hinzutritt anderer Tatsachen 
eine oder mehrere Fordt'rungen und die ihnen entsprechenden Verpflichtungen 
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sowie sonstige Rechte (z. B. Kiindigungs. oder Riicktrittsrechte) ergeben. Fiir das 
Schuldverhaltnis gelten in bezug auf Endigung, tJbertragung und sonstige Rechts. 
fragen andere Rechtssatze, als fiir die Forderung. Dieser Unterschied wird dadurch 
verwisoht. daB das BGB. den Ausdruok Schuldverhitltnis zur Bezeiohnung wie des 
Rechtsverhitltnisses aus obligatorisohem Vertrag, so auoh der einzelnen Forderung 
verwendet. 

§ 7. Das Rechtssubjekt. 
I. Da der Kern des subjektiven Reohts in der Willensmacht liegt, ist a.ls Sub

jekt eines Reohtes der zu betraohten, dessen Wille yom Gesetz als maBgebend a.n· 
erkannt wird, und zwar auoh dann, wenn das Recht dem Interesse eines anderen 
Mensohen (des Destinatars) zu dienen bestimmt ist. Hat z. B. aus einem Vertrag 
zugunsten Dritter A von Beine Leistung an C zu verlangen, so ist Subjekt dieses 
Rechtes (Glaubiger) nioht C, dem die Leistung des Schuldners zugute kommt, 
sondern A, in des sen Willen es liegt, den Sohuldner ZUl' Leistung anzuhalten. 

II. Unter Person versteht man in der Reohtswissenschaft ein Wesen, dem 
das Gesetz Rechtsfahigkeit bellegt, d. h. die Fithigkeit, Subjekt von Rechten 
(und von Pfliohten) zu sein. Das normale Rechtssubjekt ist der Mensoh. Er wird 
daher yom BGB. als "natiirliche Person" bezeiohnet. Aber es gibt Reohte, die 
nicht einem Individuum zustehen, sondern allgemeineren Zweoken dienen, die 
von einer organisierten Personenmehrheit verfolgt werden oder ein fiir alle Mal 
bestimmt sind. Solche Reohte werden als eine dem Recht des einzelnen Menschen 
wesensgleiche Willensmacht gedacht und einem Reohtssubjekt zugesohrieben, das 
man als "juristische Person" bezeiohnet, vgl. unten § 19. 

Die Rechtsfahigkeit kommt nach heutigem Privatreoht grundsatzlich jedem 
Menschen zu, wahrend es im Altertum rechtsunfithige Menschen (Sklaven) gab und 
die Rechtsfithigkeit von der Staatsangehorigkeit und yom Familienstande abhing. 
1m he"\ltigen Recht gibt es nur ausnahmsweise Besohrankungen der Rechtsfahigkeit : 
das Landesgesetz kann nach Art. 88 den Erwerb von Grundstiioken dUrch Aus. 
lander und nach Art. 87 den El'werb von Klostergeistlichen von Todes wegen und 
aus Schenkungen von staatlioher Genehmigung abhangig machen. 

Neben del' Rechtsfahigkeit steht die Handlungsfahigkeit, d. h. die Eigen. 
schaft des M.ensohen, kraft deren seine Handlungen rechtliche Bedeutung haben. 
Die zum AbsohluB von Reohtsgeschitften erforderliche Handlungsfahigkeit nennt 
man Geschaftsfahigkeit, vgl. unten § 52. Die bei unerlaubten Handlungen in Be
tracht kommende Handlungsfahigkeit ist die Zurechnungsfahigkeit, vgl. unten § 68. 

III. Der Zusammenhang eines Rechts (oder einer Pflioht) mit seinem Subjekt 
(die Zustandigkeit des Reohtes) ist unmittelbar, wenn das Reoht dem, in dessen 
Person es entstanden ist, solange zusteht, bis es infolge neuer Tatsaohen untergeht 
oder auf ein anderes Subjekt iibergeht. Dagegen liegt mittelbare Zustandigkeit vor, 
wenn das Reoht (oder die Pflicht) mit einem Rechtsverhaltnis derart verbunden 
ist, daB es dem jeweiligen Subjekt dieses Rechtsverhaltnisses zusteht. So ergibt 
sich z. B. die Zustandigkeit der Grunddienstbarkeit aus dem Eigentum am herr
sohenden Grundstiick, die Zustandigkeit der Inhaberforderung aus dem Eigentum 
am Papier, in dem diese Forderung verkorpert ist; ebenso ist das Eigentum am 
Schuldschein ein mittelbar zustandiges Reoht, indem es dem jeweiligen Glaubiger 
der Forderung zukommt, § 952. Ein Beispiel fiir mittelbar zustandige Pflichten 
ist die personliche Verpflichtung des Eigentiimers aus einer Reallast, § 1108. 

IV. Ein Recht kann mehrere Subjekte haben. Das ist der Fall, wenn das 
Reoht zu einem Vermogen gehort, das nach dem Prinzip der gesamten Hand 
mehreren Personen gemeinsam ist. Solche Gesamtvermogen kennt unser Gesetz: 
bei der Gesellschaft, der Giitel'gemeinschaft unter Ehegatten und bei der Erben-
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gemeinschaft. Die Einheitlichkeit des den mehreren Teilhabern der Gesa.mthand 
'Zustehenden Rechtes zeigt sich darin, daB liber das Recht nur gemeinsam verfiigt 
werden bnn, sei es durch aIle Mitgliader der Gesamthand, oder durch ein Mitglied 
(den Ehemann oder den geschaftsfiihrenden Gesellschafter). Die Anteile der Ge
·samtshandsgenossen sind nicht Rechte an den einzelnen zum Gesamthandsvermogen 
gehorenden Gegenstanden, sondern bezeichnen das Rechtsverhaltnis (den Inbegriff 
von Rechten und Pflichten), in denen der einzelne Genosse in bezug auf das gemein
same Vermogen zu seinen Mitgenossen steht. 

Anders verhalt es sich bei der sog. Gemeinsqhaft nach Bruchteilen, 
§ 741f£., insbesondere beim Miteigentum, wenn es nicht auf Gesellschaft, Giiter
gemeinschaft oder Erbengemeinschaft beruht. Hier liegt nicht ein Recht mit 
mehreren Subjekten vor, sondern mehrere Rechte der einzelnen Miteigentiimer an 
einer Sache. Die Selbstandigkeit der einzelnen Rechte zeigt sich an der freien Ver
fiigung eines jeden liber seinen Anteil, § 747. Die Rechte der mehreren Miteigen
tiimer fillien in ihrer Zusammenfassung den Herrschaftskreis aus, der im nor
malen Fall dem Recht des Alleineigentiimers unterliegt. Die Gemeinsamkeit des 
beherrschten Objekts ha.t zur Folge, daB die MiteigEUltiimer gegenseitigen Beschran
kungen unterworfen sind und daB unter ihnen "Verpflichtungen bestehen. 

Auch bei del' Gesamtforderung, §§ 428ff., handelt es sich um mehrere Rechte, 
die dadurch, daB del' Schuldner nur zu einmaliger Leistung verpflichtet ist, in 
einen engen Zusammenhang gebracht sind. 

Eine dem gemeinsamen Recht entsprechende Pflichtengemeinschaft gibt es 
nicht: sind mehrere Personen zu derselben Leistung verpflichtet, so besteht flir 
jade dieser Personen eine eigene Pflicht. Von gemeinsamen Verpflichtungen bnn 
man nur in dem Sinne sprechen, daB ein Gesamthandsvermogen fiir die Verpflich
tungen del' Teilhaber del' Gesamthand haftet. 

§ 8. Arten der subjektiven Bechte. 
I. 'Oberblickt man die verschiedenen und schwer in ein logisches System an

zuordnenden Rechte, so stehen im Vordergrund die Rechte, welche dem Subjekt 
eine Herrschaft libel' ein del' AuBenwelt angehorendes Objekt gewahren. Man bnn 
sie Herrscha.ftsrechte nennen. Sie zerfallen in folgende Gruppen: 

1. Rechte, deren Objekt eine korperliche Sache ist, sind Sachenrechte odeI' 
dingliche Rechte, im BGB. technisch bezeichnet als "Rechte an einer Sache". 
Das umfassendste Sachenrecht ist das Eigentum; es enthalt die volle und aus
schlieBliche Beherrschung del' Sache, soweit nicht dem Eigentlimer durch gesetz
liche Bestimmungen odeI' Rechte Dritter an del' Sache Schranken gezogen sind. 
Die librigen dinglichen Rechte gewahren eine beschrankte Herrschaft und hellien, 
weil ihr Objekt in del' Regel eine nicht im Eigentum des Berechtigten stehende 
Sacheist, Rechte an fremder Sache (jurainrealiena). EinigevondiesenRechten 
konnen Nutzungsrechte genannt werden, weil sie in gewissem Umfange den tat
sachlichen Genu13 einer Sache gewahren: Erbbaurecht, NieBbrauch, Grunddienst
barkeiten, personliche Dienstbarkeiten. Daneben stehen Wertrechte, die die 
Befugnis enthalten, durch Verbuf einer Sache eine Geldsumme aus ihrem Wert 
zu erlangen: Pfandrecht an beweglichen Sachen; das Immobiliarpfandrecht in.seinen 
verschiedenen Formen als Hypothek, Grundschuld und Rentenschuld; sowie die 
Reallast. In die Reihe del' Sachenrechte stellt das BGB. auch das dingliche Vor
kaufsrecht, das eine gegen jedermann wirkende Befugnis zum Erwerb eines 
Grundstlickes gewahrt. Auch del' B elSitz ist zu den dinglichen Rechten zu zahlen, 
obgleich er yom BGB. unter dem Ausdruck Recht an del' Sache nicht mitverstanden 
wird. Besitz ist die tatsachliche Herrschaft libel' eine Sache ohne Rlicksicht darauf, 
in welcher Weise sie begriindet ist. Del' Besitzer ist gegen Eigenmacht, auch des 
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Eigentlimers, geschlitzt. Aber seine Rechtsstellung ist provisorisch: er mu./3 dem 
Eigentlimer weichen, wenn dieser sein Recht im Prozesse nachweist. 

2. Die zweite groBe Gruppe von Rechten sind die Forderungen. Objekt der 
Forderung ist die Person des Schuldners, von dem del' Glaubiger eine Leistung 
zu verlangen berechtigt ist. Das Recht, eine Leistung zu verlangen, nennt das 
Gesetz: Anspruch. Besteht die Leistung in der tJbergabe einer Sache, so hat der 
Glaubiger nicht wie beim Sachenrecht eine unmittelbare rechtliche Beziehung zur 
Sache, sondern nur das Recht, die Sache aus den Randen des Schuldners zu erhalten. 
Die Durchsetzung der Forderung kann in der Regel durch Klage erlolgen. Aus dem 
UrteH erwachst dem Glaubiger das Recht, auf dem Wege del' Zwangsvollstreckung 
auf das ihm haftende Vermogen des Schuldners zu greifen; man kann daher als 
Objekt der Forderung, hinter der Person des Schuldners, sein Vermogen bezeichnen, 
vgl. unten § 13 IV. Neben der Haftung des Vermogens kann kraft Pfandrechts 
eine Haftung einzelner Gegenstande bestehen, ohne Rlicksicht darauf, ob sie dem 
Vermogen des Schuldners angehoren. Aus der Forderung konnen sich, auBer dem 
Anspruch und dem Zugriffsrecht des GHiubigers, noch andere Befugnisse ergeben; 
so z. B. das Recht der Aufrechnung odeI' eine Einrede gegen einen Anspruch des 
Schuldners. 

3. Eine dritte Gruppe von Rechten, deren Objekt, wie das der Forderungen, 
eine Person ist, sind die Familienrech te: Rechte der Ehegatten gegeneinander, 
elterliche Gewalt, Recht des Vormunds. Sie unterscheiden sich von den Obliga
tionen durch ihren Zweck: dauel'llde Lebensbeziehungen, beruhend auf sittlicher 
Pflicht. Ihre Struktur ist verschieden: elterliche Gewalt und Recht des Vormunds 
sind dem Sachenrecht ahnliche Rerrschaftsverhaltnisse: das Kind ist nicht zu 
Leistungen verpflichtet wie ein Schuldner, sondel'll steht in der Gewalt des Vaters 
oder V ormunds, die nicht durch Klage gegen das Kind, sondern durch Eigen. 
macht verwirklicht wird; Ansprliche sind nur gegen Dritte gegeben, die in das 
Herrschaftsverhaltnis storend eingreifen. Dagegen ist das Verhaltnis der Ehegatten 
im heutigen Rechte forderungsahnlich gestaltet: es gibt keine ehemannliche Gewalt, 
sondel'll gegenseitige Verpflichtungen der Ehegatten, die durch Anspruch und 
Klage durchgesetzt werden. AuBer diesen spezifischen Familienrechten erwachsen 
aus den familienrechtlichen Beziehungen dingliche Rechte (z. B. das Nutzungsrecht) 
und Obligationen (z. B. die Unterhaltsforderung), die den sonstigen dinglichen 
und obligatorischen Rechten wesensgleich sind. 

4. Den dinglichen Rechten analog sind die auBerhalb des BGB. geregelten 
Rechte an Geistesprodukten: Erfindungen, literarischen, musikalischen und 
klinstlerischen Werken. Man kann diese, von ihren korperlichen Substraten zu 
unterscheidenden, Geistesprodukte immaterielle Gliter oder unkorperliche Sachen 
nennen. 1m heutigen Recht ist dem Urheber solcher Werke unter gewissen Voraus
setzungen und innerhalb gewisser Grenzen die ausschlieBliche Befugnis der Benutzung 
und Verfligung zugesprochen. Diese Befugnis kaun man bildlich als geistiges Eigen
tum bezeichnen. Eine ahnliche Beschaffenheit hat dasRecht auf ausschlieBlichen 
Gebrauch eines Namens, einer Firma odeI' eines Warenzeichens, sowie das dem 
Landesrecht angehorende Recht am Wappen und das Recht am eigenen Bild. 

5. Vielfach wird unter den subjektiven Rechten aufgezahlt ein Recht an der 
eigenen Person, insbesondere ein Recht auf Leben, korperliche Integritat und 
Freiheit, Ehre, £reie Betatigung im geistigen und wirtschaftlichen Leben usw. Es 
sind dies die wichtigsten und daher durch Strafdrohungen und zivilrechtlich durch 
Schadensersatzpflicht ausgiebig geschlitzten Lebensgliter des Menschen. Aber 
es ware unrichtig, diese Interessen, weil sie rechtlich geschlitzt sind, als subjektive 
Rechte aufzufassen (vgl. oben § 6 I). Es fehlen die Kennzeichen, an denen man 
das Vorliegen eines subjektiven Rechtes konstatieren kann: Bestimmungen libel' 
Entstehung und Endigung des Rechtes, tJbertragung und Verzicht. Es handelt 
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sich um Lebensgiiter, die nicht von del' Rechtsordnung verliehen werden, wohl 
abel' den Schutz des Gesetzes genieBen. DaB ein im Sinne des BGB. nicht zu den 
subjektiven Rechten zu zahlen sind, ergibt sich daraus, daB sie in § 823 I neb en 
dem "Eigentum und sonstigen Rechten" genannt sind. 

6. Das Gesetz spricht in §§ 1068, 1273 von NieBbrauch und Pfandrecht an 
Rechten. Daraus scheint sich zu ergeben, daB es "Rechte an Rechten" gibt, daB 
z. B. bei NieBbrauch odeI' Pfandrecht an einer Forderung die Forderung Objekt 
des NieBbrauches odeI' des Pfandrechts ist. Bei genauerer Analyse zeigt sich abel', 
daB das Recht des NieBbrauchers odeI' Pfandberechtigten wesentlich aus einer For
derung gegen den Schuldner besteht, die aus del' zu NieBbrauch gegebenen 
resp. verpfandeten Forderung konstitutiv abgeleitet ist (vgl. unten § 34 III). Das 
Forderungspfandrecht enthalt auBerdem die Befugnis, in gewisser Beziehung iiber 
die Forderung des Verpfanders zu verfiigen. 

II. Neben den Herrschaftsrechten, die dem Individuum eine aktuelle 
Rechtsmacht gewahren, stehen die Anwartschaften. Eine Anwartschaft liegt 
vor, wenn del' zur Entstehung eines Rechtes erforderliche Tatbestand nur zum 
'reil eingetreten ist, wahrend eine odeI' mehrere Tatsachen noch ausstehen. (1st die 
noch fehlende Tatsache eine Handlung des Erwerbers, so liegt ein Aneignungsrecht 
vor, vgl. unten III, a). Die Anwartschaft ist demnach ein im Werden begriffenes 
Recht. Je nach del' Beschaffenheit del' zum definitiven Rechtserwerb noch fehlenden 
Tatsache ist die Sicherheit del' Anwartschaft groBer odeI' geringer: es gibt Anwart
schaften, die durch den Willen einer anderen Person vereitelt werden konnen, und 
unentziehbare Anwartschaften, bei denen als Vorwirkung des noch nicht entstan
denen Vollrechts eine Bindung des Gegners oder eine Sache besteht. Die Anwart
schaften unterliegen in verschiedenem MaBe den £iiI' Rechte geltenden Vorschriften 
ctThertragung, Vererbung usw.) und konnen insofern selbst als Rechte bezeichnet 
werden. Beispiele der Anwartschaft sind: 

1. Rechte aus bedingten und befristeten Rechtsgeschaften: die suspensiv be
dingte Forderung; das suspellsiv bedingte oder befristete Eigentum; 

2. kiinftige Forderungen aus schon bestehenden Schuldverhaltnissen, z. B. 
die noch nicht erwachsenen Mietszinsen, Darlehnszinsen, Leibrentenraten; 

3. das Recht des Ersitzungsbesitzers und des Finders VOl' Ablauf des Jahres, 
§ 973; 

4. del' Grundstiickserwerber hat nach del' Auflassung eine Anwartschaft auf 
das Eigentum; denn es fehlt nur noch die Eintragung, die auf Antrag des Ver
auBerers erfolgen kann; 

5. der eingetragene Hypothekenglaubiger hat vor Entstehung der Forderung 
oder Dbergabe des Hypothekenbriefes eine Anwartschaft auf die Hypothek; der 
Eigentiimer hat eine Anwartschaft auf die Hypothek fiir den Fall, daB die For
derung erlischt odeI' del' Glaubiger auf die Hypothek verzichtet; 

6. die Rechtsstellung des Nacherben ist eine Anwartschaft. Ebenso kann man 
von einer Anwartschaft des Ersatzerben fiir den Fall der Ausschlagung des Erst
berufenen sprechen. Bei Lebzeiten des Erblassers hat del' Erbe eine allerdings 
sehr prekrare Anwartschaft, die Gegenstand des Erbverzichts ist. Starker aus
gepragt ist die Anwartschaft aus einem Erbvertrag; 

7. noch nicht erzeugte oder geborene Menschen und solche, deren Person erst 
durch kiinftiges Ereignis bestimmt werden solI, konnen keine Rechte haben. Abel' 
es kann zu ihren Gunsten eine Anwartschaft bestehen mit del' Wirkung, daB mit del' 
Geburt bzw. del' Bestimmung des Menschen zugleich ein Recht fiir ihn entsteht, 
vgl. unten § 141. 

III. Die yom Gesetz verliehene Willensmacht kann darin bestehen, daB jemand 
die Befugnis hat, fiir sich odeI' einen anderen ein Herrschaftsrecht zu begriinden 
odeI' ein solches Recht aufzuheben odeI' abzuandern. Man kann solche Befugnisse 
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als Rechte des Konnens bezeichnen oder als sekundare Rechte, insofern ihre 
Wirkung in der Entstehung, .Anderung oder Aufhebung eines anderen Rechtes 
besteht. Sie zerfallen in zwei Gruppen: 

l. die Gestaltungsrechte: Befugnisse, durch einseitigen Willen den Rechts
zustand zu gestalten. Die Ausiibung erfolgt durch Willenserklarung oder eine son
stige Handlung; durch Erhebung einer Klage oder Antrag bei einer Behorde. Nach 
ihrer Wirkung kann man die Gestaltungsrechte einteilen in: 

a) begriindende Rechte, z. B. das Recht, durch Annahme einer Offerte oder 
Abgabe einer Vorkaufserklii.rutig ein VertragsverhaItnis ins Leben zu rufen; das 
Recht, durch Ausfiillung einer in blanco ausgestellten Urkunde eine Verpflichtung 
des Ausstellers zu begriinden. Insbesondere gehoren zu dieser Gruppe die An
eignungsrechte: die Befugnis, durch einseitige Handlung Eigentum an einer 
~errenlosen oder fremden Sache zu erwerben, so z. B. das Jagd-, Fischerei- und 
Bergrecht; die Befugnis dessen, der eine Eintragsbewilligung erhalten hat, durch eine 
von ihm veranlaBte Eintragung ein Recht am Grundstiick zu erwerben; das Recht 
dessen, dem der Eigentiimer gestattet, sich die Sache oder deren Friichte anzu
eignen; 

b) and ern de Rechte: z. B. das Wahlrecht, § 263; das Recht, durch Kiindigung 
die FaIligkeit einer Forderung herbeizufi:lhren; 

c) aufhebende P..echte; z. B. Anfechtung, Riicktritt, Kiindigung zur Auf
hebung eines Vertragsverhaltnisses, Widerruf der Schenkung. 

2. Eine zweite Gruppe sekundarer Rechte kann man unter dem Namen Ver
waltungsrechte oder Machtbefugnisse zusammenfassen. Es handelt sich 
um die Befugnis, auf das Vermogen eines anderen durch Rechtsgeschafte mit 
Dritten einzuwirken. Dazu gehort die Vertretungsmacht, vgl. unten §§ 41 II, 63; 
die Befugnis, obligatorische Vertrage auf Rechnung eines anderen abzuschlieBen, 
vgl. unten § 62 II. 

§ 9. Verschiedenheiten der Reehte. 

I. Unter den Herrschaftsrechten kann man relative und absolute Rechte 
unterscheiden. Relativ sind die Forderungen und die personlichen Rechte der Ehe
gatten gegeneinander. Die Wirkungen solcher Rechte beschranken sich auf das 
Verhaltnis der beiden beteiligten Personen. Das relative Recht kann nur yom 
Verpflichteten verletzt und nur gegen ihn geltend gemacht werden. Der Glaubiger 
kann nur gegen den Schuldner (oder dessen Erben) klagen, nicht gegen einen Dritten, 
der den Schuldner an der Erfiillung seiner Verpflichtung hindert oder die geschuldete 
Sache zerstort oder yom Schuldner erwirbt oder beim Schuldner pfandet. 

Die iibrigen Herrschaftsrechte (Sachenrechte, elterIiche und vormundschaft
liche Gewalt, Rechte an immateriellen Giitern) sind absolut. Sie gewahren dem Be
rechtigten eine Herrschaft iiber das unterworfne Objekt (sog. innere Seite des Rechts) 
und enthalten ein an jeden Dritten gerichtetes Storungsverbot (auBere Seite des 
Rechts). Sie konnen von Dritten verletzt, aber auch gegen jeden Dritten geltend 
gemacht werden. 

Der Unterschied zwischen relativen und absoluten Rechten ist in unserem 
Gesetz nicht so scharf durchgefiihrt, wie bei den Romern. Es gibt relative Rechte, 
die sich in einigen Beziehungen dem Typus des absoluten Rechtes nahern; so das 
Recht des Mieters, wenn er im Besitz der Sache ist. Ferner hat das Gesetz durch die 
Vormerkung, § 883, eine Zwischenstufe zwischen relativem und absolutem Recht 
geschaffen: die vorgemerkte Forderung kann gegen jeden Erwerber des Grund
stiicks durchgesetzt werden. 

II. Die meisten Rechte konnen iibertragen werden. Uniibertragbar sind die 
Familienrechte und die mit ihnen verbundenen N utzungs- und Verwaltungsrechte; 
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der NieBbrauch und die sonstigen personlichen Dienstbarkeiten; sowie gewisse 
Forderungen. Die unubertragbaren Rechte sind meist, aber nicht immel', unver
erblich. Ebenso besteht ein Zusammenhang zwischen Ubertragbarkeit und Pfand
barkeit: ein Recht, uber das das Subjekt nicht verfugen kann, kann in del' 
Regel von dessen Glaubigern nicht zu ihrer Befriedigung verwendet werden. 

III. Einige Rechte sind akzessorisch: sie stehen in einem Abhangigkeits
verhaltnis zu einem anderen Recht, dem Hauptrecht, indem sie den Zwecken 
desselben dienen (Bfugschaftsforderung, Pfandrecht, Eigentum am Schuldschein) 
odeI' sich als Erweiterungen des Hauptrechtes darstellen (z. B. die Zinsforderung, 
die Vertragsstrafe). Die Entstehung eines akzessorischen Rechtes setzt das Be
stehen des Hauptrechtes voraus. 1m ubrigen ist die Abhangigkeit vom Hauptrecht 
bei den einzelnen akzessorischen Rechten verschieden gestaltet: einige akzessorische 
Rechte erloschen mit dem Wegfall des Hauptrechtes und konnen nicht ohnedas Haupt
recht ubertragen werden. 

IV. Ein Recht ist teilbar, wenn es in mehrere gleichartige Rechte zerfallen 
kann. Teilbar sind Forderungen, wenn die Leistung in Teilen erfolgen kann. 

Die Teilung des Eigentums kann in zwei Weisen erfolgen; durch Zerlegung in 
Miteigentum nach Bruchteilen (vgl. oben § 7 IV), wobei die Sache ungeteilt bleibt 
(partes pro indiviso); oder durch Zerlegung del' Sache, wobei an jedem Stuck del' 
Sache Alleineigentum entsteht (partes pro diviso). Letzteres Verfahren ist ausge
schlossen, wenn die Sache aus tatsachlichen odeI' rechtlichen Grunden nicht geteilt 
werden kann, vgl. unten § 28 III. 

§ 10. Der Ansprueh. 

I. Anspruch im Sinn des BGB. ist das Recht, von einem anderen ein Tun oder 
ein Unterlassen zu verlangen, § 194. Er kann auBergerichtlich erhoben werden 
(durch M.ahnung); die meisten Anspruche konnen auch gerichtlich geltend gemacht 
werden: durch Erhebung einer Klage. Del' Begriff des Anspruchs unterscheidet 
sich von seinem Vorbild, del' romischen actio, dadurch, daB del' Anspruch jedes, 
auch das auBergerichtliche Verlangen einer Leistung umfaBt, wahrend actio nur die 
gerichtliche Geltendmachung eines Rechtes bedeutete. In der ZivilprozeBordnung 
wird das Wort Anspruch in einem yom BGB. abweichenden Sinn gebraucht und 
bedeutet jedes yom Klager in der Klage erhobene Begehren. Daraus ergibt sich 
folgendes Verhaltnis der Klage zum Anspruch im Sinn des BGB. Es gibt: 

1. Klagen, in den ein zivilrechtlicher Anspruch geltend gemacht wird: 
sog. Leistungsklagen, 

2. Klagen, denen ein zivilrechtlicher Anspruch nicht zugrunde liegt. Dazu 
gehoren: 

a) die Feststellungsklage, in der der Klager nicht eine Leistung yom 
Beklagten begehrt, sondern eine Entscheidung des Gerichtes uber das Bestehen oder 
Nichtbestehen eines Rechtsverhaltnisses, 

b) die Gestaltungs- odeI' Rechtsanderungsklage, in del' der Klager 
wiederum keine Leistung des Beklagten begehrt, sondern ein Urteil, durch das 
del' bestehende Rechtszustand geandert (z. B. eine Ehe durch Scheidung aufgelOst) 
werden solI. 

II. Jeder Anspruch beruht auf einem Recht. Die Anspruche sind je nach del' 
Beschaffenheit des zugrundeliegenden Rechtes verschieden geartet: 

1. das relative Recht, insbesondere die Forderung, enthalt einen Anspruch 
gegen den Verpflichteten (sog. personlichen Anspruch, actio in personam). 
Dieser Anspruch ist Kern und wesentlicher Bestandteil der Forderung. Daher die 
Dbereinstimmung del' Definitionen del' Forderung und des Anspruchs in §§ 241,194. 
Abel' der Anspruch ist nicht, wie vielfach gelehrt wird, identisch mit del' Forderung. 
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Denn zur Forderung gehoren, auBer dem Anspruch, noch andere Befugnisse, vgl. 
oben § 81,2. Und der Anspruch entsteht erst dann, wenn die Forderung fallig ist;. 
denn unter Anspruch ist ein Recht auf sofortige Leistung zu verstehen. 

2. bei absoluten Rechten, insbesondere dem Eigentum ist, solange der tatsach
liche Zustand dem Inhalt des Rechtes entspricht, kein Anspruch gegeben: der· 
Eigentiimer braucht, urn seine Sache zu beherrschen, von niemandem etwas zu 
verlangen. AIlerdings besteht zu seinen Gunsten ein allgemeines Storungsverbot, 
vgl. oben S. 13. Aber daraus erwachst fiir den Eigentiimer kein gegen eine bestimmte 
Person gerichtetes Verlangendiirfen. Nur wenn ein dem Inhalt des absoluten Rechts 
widersprechender Zustand vorliegt, entsteht gegen jeden Storer ein Anspruch auf 
Wiederherstellung des rechtmaBigen Zustandes. Dieser Anspruch heiBt, wenn er 
auf dinglichem Recht beruht, dinglicher Anspruch (actio in rem). 

Es gibt Rechte, aus denen kein Anspruch erwachst, weil ihre Ausiibung ohne 
Mitwirkung Dritter erfolgt und von Dritten nicht gehindert werden kann. So kann 
z. B. ein Kiindigungsrecht, eine Vertretungs- oder Verfiigungsmacht ausgeiibt werden, 
ohne daB der Berechtigte von einem anderen ein Tun oder ein Unterlassen zu ver
langen braucht; Anspriiche entstehen erst aus dem durch Ausiibung solcher Rechte 
herbeigefiihrten Rechtszustand: z. B. aus der Aufhebung des gekiindigten Schuld
verhaltnisses, aus dem auf Grund der Vertretungsmacht vorgenommenen Rechts
geschaft. 

III. Der Anspruch ist mit dem ihm zugrundeliegenden Recht unablOslich ver
bunden. Abtretung des obligatorischen Anspruchs ist identisch mit Abtretung der 
Forderung; Verzicht auf den Anspruch ist als Erlass der Forderung zu beurteilen. 
Der Inhaber eines absoluten Rechts kann weder durch Abtretung des Anspruchs 
noch durch Verzicht auf den Anspruch seinem Recht den Schutz gegen Dritte ent
ziehen. Dagegen kann er Vollmacht zur Ausiibung des Anspruchs erteilen. Die in 
§ 931 erwahnte Abtretung des Herausgabeanspruchs bewirkt zugleich Vbergang 
des Eigentums. 

IV. Der Anspruch erlischt durch Erfiillung seitens des Verpflichteten. Mit 
der Erfiillung des personlichen Anspruchs erlischt zugleich die Forderung; sie er
schopft sich in der erfolgreichen Geltendmachung des Anspruchs. Dagegen bleiben 
absolute Rechte von der Erfiillung des aus ihnen hervorgehenden Anspruchs un
beriihrt: das Eigentum bleibt, wenn die Storung beseitigt ist, bestehen und kann 
bei neuer Storung einen neuen Anspruch hervorbringen. 

V. Die Anspriiche unterliegen der Verjahrung, vgl. unten § 69. 

§ 11. Die Einrede. 

I. Wie der Anspruch aus der romischen actio entstanden ist, so stammt die· 
Einrede des BGB. aus der romischen exceptio, hat aber infolge der Verschiedenheit 
des romischen und heutigen Prozesses eine wesentlich andere Bedeutung als die 
exceptio. Der Begriff der Einrede im Sinn des BGB. laBt sich am besten verstehen, 
wenn man die Mittel iiberblickt, deren sich der Beklagte zu seiner Verteidigung be
dienen kann: 

1. er kann die yom Klager zur Begriindung seines Anspruchs vorgebrachten 
Tatsachen, das sog. Klagefundament, bestreiten; 

2. oder neue Tatsachen vorbringen, aus denen sich ergeben solI, daB das Recht 
des Klagers trotz der von ihm behaupteten Tatsachen nicht besteht. Das Vorbrin
gen solcher Tatsachen nennt die ZivilprozeBordnung: Einrede, wahrend sich das 
BGB. des Ausdruckes Einwendung bedient. AIle yom Beklagten vorgebrachten 
Tatsachen sind von ihm zu beweisen. Sie zerfallen in zwei Klassen: 

a) die rechtshindernden Tatsachen: aus denen sich ergibt, daB das Recht 
des Klagers nicht entstanden ist. Nach rein logischer Betrachtung konnte es solche 
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Tatsachen nicht geben; denn der Klager muB alle Voraussetzungen der Entstehung 
seines Rechtes darlegen, daher auch die Abwesenheit von Hindernissen behaupten. 
Abel' aus praktischen Grunden ist die Behauptungs- und Beweislast so verteilt, daB 
einige Voraussetzungen des klagerischen Rechts nicht zum Klagfundament gerechnet 
werden, sondeIu daB ihr Gegenteil als rechtshindernde Tatsache vom Beklagten 
vorzubringen ist. So ist z. B. die Geschaftsfahigkeit, weil sie der normale Zustand 
des im Rechtsverkehr auftretenden Menschen ist, nicht vom Klager zu behaupten, 
sondern der Mangel oder die Beschrankung del' Geschaftsfahigkeit vom Beklagten 
vorzubringen. Diese Verteilung der Beweislast gehort ihrer Wirkung nach dem 
Zivilpl'ozeB an, ist aber im materiellen Recht geregelt und ergibt sich meist aus der 
Art, wie das Gesetz die Voraussetzungen einer Rechtswirkung formuIiert; 

b) rechtsaufhebende Tatsachen: aus denen hervorgeht, daB das Recht des 
Klagers erloschen ist. Solche Tatsachen sind z. B. Erfilliung der Forderung, ErlaB, 
Unmoglichkeit der Leistung. 

3. Wahrend die Einwendung darin besteht, daB Tatsachen, aus denen sich die 
Nichtexistenz des klagerischen Rechtes ergeben soIl, zur Kenntnis des Richters 
gebracht werden, ist die Einrede im Sinn des BGB. ein dem Anspruch des Klagers 
gegenuberstehendes Recht: die Befugnis, aus bestimmten Grunden eine geschuldete 
Leistung zu verweigern. Das Vorbringen der Einrede ist eine in Ausubung dieses 
Rechtes vorgenommene Willenserklarung. Daraus ergeben sich charakteristische 
Unterschiede zwischen Einwendung und Einrede: 

a) Einwendungstatsachen sind auch dann zu berucksichtigen, wenn sie vom 
Klager vorgebracht sind, z. B. wenn sich aus dem Vortrag des Klagers ergibt, daB 
der Gegner geschaftsunfahig war oder daB Erfullung el'folgt ist. Einreden konnen 
nur vom Beklagten el'hoben werden: denn der Richter kann eine Willenserklarung 
des Beklagten nicht supplieren. Daher konnen bei Versaumnis des Beldagten 
Einredetatsachen keine Berucksichtigung finden; 

b) auf Einreden kann der Beklagte, wie auf sonstige Rechte, verzichten. Da
gegen konnen Tatsachen, z. B. die Erfullung einer Schuld, nicht durch Verzicht be
seitigt werden. 

II. Man unterscheidet verschiedene Arten der Einrede: 
1. Eine Einrede ist unselbstandig, wenn sie auf einem Recht des Beklagten 

beruht, das auch anderweitig, durch Klage, geltend gemacht werden kann, so 
daB die Einrede sich als Kehrseite dieses positiven Rechtes darstellt. So entsteht 
z. B. aus einem Recht auf den Besitz einer Sache ffir den Besitzer eine Einrede 
gegen den Anspruch des Eigentumers, § 986; so beruht auf der Forderung aus 
gegenseitigem Vertl'ag die Einrede des nichterfullten Vertrages gegen die Forderung 
des Mitkontrahenten, §§ 320. Weitere Beispiele in §§ 821, 853. 1m Gegensatz dazu 
kann man von selbstandigen Einreden sprechen, wenn das Recht des Beklagten 
sich in der Vel'weigerung der von ihm verlangten Leistung el'schopft, ohne in 
anderer Weise geltend gemacht werden zu konnen; so z. B. die Vel'jahrungseinrede 
odel' die Einrede del' Vol'ausklage, § 771, die Einreden aus § 770. 

Da die unselbstandigen Einreden auf einem positiven Recht beruhen, stehen 
sie nur dem Subjekt dieses Rechtes zu. So kann sich gegenuber del' Vindikation del' 
Beklagte nur auf ein eigenes Recht zum Besitz del' Sache berufen, nicht darauf, daB 
ein solches Recht einem Dl'itten zustehe. Ebenso dient das Zul'uckbehaltungsrecht 
nur zum Schutz eigener Fordel'ungen. Einreden aus fremdem Recht (exc. de jure 
tertii) sind gl'undsatzlich ausgeschlossen. Vgl. abel' §§ 417 I, 768, 9681. Ebenso 
sind unse1bstandige Einreden grundsatzlich nur gegen solche Pel'sonen verwendbar, 
gegen die sich das der Einrede zugrunde liegende Recht richtet. 1st dies Recht 
ein dingliches (NieBbl'auch oder Pfandrecht), so kann die Einrede wie das Recht 
se1bst gegen jeden vorgebl'acht werden, der die Sache vom Besitzer herausverlangt. 
Beruht die Einrede auf einer Fol'derung, so kann sie nul' dem aus diesel' Forderung 
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Verpflichteten entgegengehalten werden. 1st z. B. eine Sache des X von A an B 
vermietet worden, so kann B sich gegen die Vindikation des X IDcht durch Berufung 
auf seinen Mietsvertrag mit A schiitzen. Wichtige Ausnahmen von diesem Grund
satz in §§ 404 und 986 II. Unselbstandige Einreden erloschen mit WegfaIl des 
positiven Rechts, aus dem sie hervorgehen, so z. B. die Einreden der Zuriick
behaltung und des nichterfiillten Vertrages mit ErfiiIlung oder Erlass der Forderung, 
zu deren Schutz ·sie dienen. Dagegen bleibt die Einrede bestehen, wenn der aus der
selben Forderung hervorgehende Anspruch verjahrt, vgl. §§ 821, 853 und 478. 

2. Nach der Dauer der Wirkung unterscheidet man: 
a) dauernde (peremptorische) Einreden: das Recht, eine Leistung fiir immer 

zu verweigern; z. B. die Einrede der Verjahrung, der beschrankten Haftung des 
Erben, §§ 1990-1992, der Wandelung odeI' Minderung. Die erfolgreiche Geltend. 
machung solcher Einreden im ProzeB bewirkt definitive Abweisung des KIagers. 
Es wird rechtskraftig entschieden, daB der Anspruch nicht durchgesetzt werden kann; 

b) aufschiebende (dilatorische) Einreden: das Recht, eine Leistung voriiber
gehend zu verweigern, z. B. die Einrede des nicht erfiillten Vertrages, die Einrede 
der Vorausklage, des Notbedarfs. Bei solchen Einreden erfolgt in der Regel Ab
weisung del' KIage "auf Zeit": del' Anspruch kann nach Wegfall des Hindernisses 
wieder vorgebracht werden. Einige aufschiebende Einreden haben die eigenartige 
Wirkung, daB del' Anspruch des KIagers nicht abgewiesen wird, sondern eine An
derung seines Inhalts erleidet: del' Beklagte wird trotz del' Einrede verurteilt, aber 
zur Leistung "Zug um Zug", §§ 274, 322; oder zu einer Leistung mit Vorbehalt der 
beschrankten Haftung, ZPO. § 780. 

3. Nach dem Umfang der Wirkung kann man unterscheiden: Volleinreden, 
die zur Verweigerung del' Leistung in ihrem ganzen Umfang berechtigen, z. B. 
die Verjahrungseinrede; und Teileinreden: Verweigerung del' Leistung, soweit 
sie einen bestimmten Betrag iibersteigt, z. B. die Einrede des Erben nach 
§§ 1990-1992, die Einrede des Notbedarfs, § 519. 

IV. In ihrer Wirkung ist die Einrede den aufhebenden Gestaltungsrechten, 
vgl. oben § 8 III, 1, verwandt, aber von ihnen zu unterscheiden: wahrend die Aus
iibung eines Aufhebungsrechtes (z. B. del' Anfechtung odeI' Aufrechnung) das Recht 
des Gegners zerstort, wird durch Erhebung del' Einrede nur del' Anspruch des Geg
ners gehemmt; das dem Anspruch zugrunde liegende Recht bleibt unberiihrt. 
Durch Zuriicknahme del' Einrede tritt del' Anspruch wieder in Kraft, wahrend ein 
durch Anfechtung odeI' Aufrechnung aufgehobenes Recht nicht wieder wirksam 
gemacht, sondern nul' neu begriindet werden kann. 

§ 12. Konkurrenz von Bechten. 

I. Die meisten absoluten Rechte tragen ihren Zweck in sich selbst, indem sie 
dem Subjekt den nach auBen geschiitzten GenuB eines Rechtsgutes gewahren. Da
gegen sind die Anspriiche aus absolutem wie aus relativem Recht, die Rechte des 
Konnens und von den absoluten Rechten das Pfandrecht dazu bestimmt, einen in 
del' Zukunft liegenden, fiir den Berechtigten giinstigen Erfolg (Leistung, Rechts
anderung, Befriedigung aus dem Wert einer Sache) herzustellen. Unter solchen 
Rechten kann Konkurrenz bestehen: indem mehrere Rechte denselben Zweck haben 
und durch ihre Ausiibung zum selben Erfolg fiihren. 

II. Mehrere Anspriiche konkurrieren, wenn auf Grund jedes derselben dieselbe, 
nur einmal zu erbringende Leistung verlangt werden kann. Das kommt vor: 

1. unter verschiedenen Personen (Gesamtglaubiger odeI' Gesamtschuldner); 
2. unter denselben Personen, wenn dem Berechtigten gegen den Verpflichteten 

mehrere Anspriiche desselben Inhalts zustehen. Es konnen konkurrieren: ein ding
licher und ein obligatorischer Anspruch auf Herausgabe einer Sache, z. B. del' Eigen-

v. Tuhr, Burg. Recht: AUg. Teil. 2 
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tumsanspruch mit einem Anspruch aus Vertrag (Miete oder Leihe) oder aus einem 
Delikt. Ebenso kOnnen mehrere obligatorische Anspriiche konkurrieren; z. B. kann 
eine Sache geschuldet sein aus Rauf und zugleich aus einem Testament des Vel'
kaufers, del' sie dem Kaufer vermacht hat; odeI' ein Kaufer kann aus mehreren 
Griinden einen Anspruch auf Wandelung haben; oder es kann fiir eine bereits be
stehende Schuld eine Wechselforderung begriindet werden, die nach § 364II im 
Zweifel neben die alte Forderung tritt. Konkurrenz wird ferner von der helTschenden 
Lehre angenommen zwischen SchadensersatzansprUchen aus Vertrag und aus Delikt, 
wenn die Vertragsverletzung zugleich den Erfordernissen des § 823 entspricht. 

Durch Erfiillung eines der konkurrierenden Anspriiche ist auch del' andere 
erledigt. Im iibrigen sind die Anspriiche voneinander unabhangig: sie konnen ein
zein erloschen oder verjahren; gleichzeitig oder nacheinander geltend gemacht 
werden. 

III. Konkurrenz kommt VOl' bei den Rechten des Konnens. Es gibt kon
kUlTierende Vertretungs- und Verfiigungsrechte. Insbesondere konnen mehrere 
Aufhebungsrechte, z. B. Kiindigungs- oder Anfechtungsrechte, nebeneinander be
stehen. Da durch Ausiibung eines diesel' Rechte del' Zweck auch des anderen er
reicht wird, ist das andere Recht erledigt. Ebenso besteht Konkurrenz zwischen 
mehreren gegen einen Anspruch gerichteten Einreden; denn jede del' Einreden geniigt, 
am den Anspruch zu hemmen. Endlich konkurrieren Pfandrechte, wenn sie zur 
Sicherung derselben Forderung dienen. 

IV. Von der KonkUlTenz del' Rechte ist zu unterscheiden die sog. Gesetzes
konkurrenz. Sie liegt vor, wenn ein Tatbestand unter mehrere Rechtssatze faIlt. 
von denen einer sich als del' spezieIlere darsteIlt. Dann besteht nur ein Recht, das 
sich nach dem spezieIleren Rechtssatz richtet. So entsteht Z. B., wenn ein Beamter 
seine Amtspflicht verletzt und durch dieselbe Handlung gegen die allgemeine Vor
schrift des § 823 verstoBt, nur ein nach § 839 zu beurteilender Anspruch, nicht 
daneben eine Forderung aus § 823. Ebenso gibt es, wenn ein Irrtum durch arglistige 
Tauschung hervorgerufen ist, nur ein Anfechtungsrecht wegen Tauschung, nicht 
daneben noch ein Anfechtungsrecht aus dem Irrtum. 

§ 13. Das Vermogen. 
I. Die Gesamtheit del' einem Rechtssubjekt zustehenden Rechte ist sein Rechts

kreis. Innerhalb desselben ist das Vermogen ein engerer Kreis von Rechten, zu 
dem die meisten Privatrechte, die Vermogensrechte, gehoren. AuBerhalb des. 
Vermogens liegen die personlichen Rechte del' Ehegatten, del' Eltern und des Vor
munds. Vermogen ist wirtschaftliche Macht und bietet die materieIlen Mittel zur 
Erreichung del' Lebenszwecke des Individuums. Kennzeichen des Vermogenswerts 
ist del' Geldwert, del' in der Regel Tauschwert ist, abel' auch Gebrauchswert sein 
kann; daher konnen auch unverauBerliche Sachen zum Vermogen gehoren, sofern 
ihre Ertrage Tauschwert haben oder durch ihren Gebrauch Ausgaben erspart 
werden. 

II. Das Vermogen besteht aus Rechten. Nicht aus Sachen (es ist ungenau, wenn 
in del' Aufzahlung del' Verinogensstiicke statt des Eigentums die Sache genannt 
wird); nicht aus personlichen Eigenschaften und Umstanden, die den Erwerb 
von Vermogen fordern. So sind z. B. Arbeitskraft oder Kundschaft nicht Stiicke 
des Vermogens, sondern Quellen des Vermogenserwerbs. Ein Eingriff in diese Giiter 
kann daher, obgleich sie selbst nicht zum Vermogen zahlen, einen Vermogensschaden 
darstellen. 

III. Das Vermogen ist eine Einheit. 1. ~..ules, was dem Rechtssubjekt 
gehort, bildet ein Vermogen, auch wenn er es in TeiIe zerlegt und diese Teile fiir 
verschiedene Zwecke bestimmt und gesondert verwaltet. 
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2. Das Vermogen besteht solange wie das Subjekt. Es kann zunehmen und 
abnehmen. Neuerwerb ist nicht neues Vermogen, sondern VergroBerung des fruhe
ren Vermogens. 

3. Objekt einer Verfiigung kann nicht das Vermogen sein, sondern nur die 
einzelnen Stucke desselben. VerauBerung des ganzen Vermogens ist Weggabe aller 
zurzeit im Vermogen befindlichen Rechte; das Vermogen als solches bleibt beim 
VerauBerer. 

IV. Das Vermogen haftet den Glaubigern des Vermogenssubjektes, vgl. 
oben § 8 I, 2. 

1. Grundsatzlich haften aIle Vermogensrechte, mit Ausnahme der Rechte, 
uber die das Vermogenssubjekt selbst nicht verfiigen kann, vgl. oben § 9 II, und 
solcher Rechte, die aus sozialpolitischen Grunden dem Zugriff der Glaubiger ent~ 
zogen sind. 

2. Dem Glaubiger haftet das jeweilige Vermogen des Schuldners: aIle Rechte, 
die im Moment des Zugriffs dem Vermogen angehoren. Rechte, die vor diesem 
Moment aus dem Vermogen ausgeschieden sind, haft en nicht, es sei denn, daB ein 
Pfandrecht besteht oder daB ein ausgeschiedenes Recht auf dem Wege der Anfech
tung wieder in die Haftung hereingezogen wird. 

3. Das Vermogen haftet allen Glaubigern, nach dem Prinzip der Pravention. 
An Stelle desselben tritt im Konkurse der Grundsatz der gleichmaBigen Befriedigung 
der Glaubiger, vgl. unten § 70 I. 

4. Die zum Vermogen gehorenden Rechte nennt man die Aktiva, die Schulden, 
fiir die es haJtet, Passiva. Der Geldwert eines Vermogens kann berechnet werden: 
als Bruttowert (ohne Berucksichtigung der Passiva) oder als Nettowert (unter 
Abzug derselben). 

V. Durch gesetzliche Bestimmung (nicht durch einseitigen Willen oder Ver
abredung des Vermogenssubjekts) kann ein Teil des Vermogens eine gesonderte 
rechtliche Stellung haben: Sondergut. 

1. Die besondere Rechtsstellung kann darin bestehen, daB das Sondergut einem 
Verwaltungsrecht unterworfen ist (z. B. die Konkursmasse) oder umgekehrt von 
einem Verwaltungsrecht, das am Hauptvermogen besteht, frei ist (z. B. das 
Vorbehaltsgut der Ehefrau). 

2. In den meisten Fallen besteht getrennte Haftung: es kann Schulden 
geben, fur die das Hauptvermogen, aber nicht das Sondergut haftet (z. B. gewisse 
Schulden des Gemeinschuldners), und umgekehrt: Schulden fiir die nur das 
Sondergut haftet (z. B. gewisse Schulden der Ehefrau). 

3. Der Erwerb des Vermogenssubjektes fallt nach bestimmten Grundsatzen 
entweder in das Hauptvermogen oder in das Sondergut. In den meisten Fallen 
gilt sog. Surrogation: was aus Mitteln des Sonderguts erworben ist, wird 
Sondergut. 

Drittes Kapitel. 

Die natiirlichen Personen. 
§ 14. Beginn und Ende der Personlichkeit. 

I. Die Rechtsfahigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt, 
§ 1. Fiir einen noch nicht geborenen Menschen konnen Anwartschaften bestehen, 
vgl. oben § 8 II, 7, aus Nacherbeneinsetzung, Vermachtnis oder Vertrag zugunsten 
Dritter. In einigen Fallen wird der Beginn der Personlichkeit auf den Moment der 
Erzeugung zuruckdatiert, nasciturus pro nato habetur, §§ 1923, 844. 

2* 
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IT. Die Rechtsfahigkeit endigt mit dem Tode. Die meisten Rechte und Pflichten 
des Verstorbenen gehen auf den Erben liber. Einige Rechte und Pflichten erloschen. 

ITI. Geburt und Tod werden nach dem Personenstandgesetz yom Jahr 1875 
im Register des Standesbeamten beurkundet und durch den Eintrag im Register 
bewiesen. 

IV. Bei Versterben mehrerer Menschen in gemeinsamer Gefahr wird gleich
zeitiger Tod vermutet, § 20. 

§ 15. Todeserkliirung. 

I. Verschollene, d. h. Menschen, liber die lange Zeit keine Nachrichten 
vorliegen, kOnnen durch Urteil fiir tot erklart werden. Die Todeserklarung ist im 
allgemeinen zulassig, wenn seit SchluB des Jahres, in dem der Verschollene den 
vorhandenen Nachrichten zufolge noch gelebt hat, 10 Jahre verstrichen sind; jedoch 
nicht vor Ablauf des Jahres, in dem er das 31. Lebensjahr vollendet haben 
wiirde. FUr Menschen liber 70 Jahre geniigt eine fiinfjahrige Verschollenheit. 
Kiirzere Verschollenheitsfristen gelten fiir Krieg, Seegefahr und sonstige Lebens
gefahr. Das Verfahren ist in der ZPO. geregelt: es erfolgt auf Antrag bestimmter 
Personen, besteht in einem Aufgebot (offentliche Aufforderung an den Verschollenen 
sich zu melden, und an anderePersonen, Nachrichten zu geben) und endigt miteinem 
Urtell. Das Urteil kann wegen gewisser Fehler des Verfahrens und wegen materieller 
Unrichtigkeit angefochten werden. 

FUr die Kriegsverschollenen desWeltkrieges gibt eine Verordnungvom 18.4.1916 
erleichternde Vorschriften. Die Todeserklarung ist zulassig ein Jahr nach den 
letzten Nachrichten iiber das Leben des VermiBten. 

IT. Die Wirkung der Todeserklarung besteht in der Vermutung, daB der Ver
schollene in dem Zeitpunkt gestorben sei, der im Urteil als Todesmonat festgestellt 
ist. Nach diesem Zeitpunkt wird insbesondere die Erbfolge geregelt. In der auf 
einen bestimmten Zeitpunkt gestellten Todesvermutung ist die Vermutung ent
halten, daB der Verschollene bis zu diesem Zeitpunkt gelebt hat; daraus folgt z. B., 
daB Erbschaften, die ihm bis zu diesem Moment zufallen, als von ihm erworben 
gelten. Eine Lebensvermutung besteht aber nach § 19 auch ohne Todeserklarung 
bis zu dem Zeitpunkt, der bei einer Todeserklarung des Verschollenen als 
Moment seines Todes angenommen werden miiBte. Die Todesvermutung kann 
widerlegt werden: durch den Verschollenen oder jeden anderen Interessenten. 

Starkere Wirkungen hat die Todesvermutung im Familienrecht. Durch Todes
erklarung des einen Ehegatten erhaIt der andere das Recht, eine neue Ehe einzugehen, 
durch deren AbschluB bei Gutglaubigkeit auch nur eines Teils die Ehe des Ver
schollenen gelost wird. Diese zweite Ehe kann aber von jedem der Ehegatten an
gefochten werden, wenn sich herausstellt, daB der Verschollene noch lebt. Die 
elterliche Gewalt des Verschollenen erlischt mit der Todeserklarung, kann aber durch 
Erklarung an das Vormundschaftsgericht wiedererlangt werden. 

§ 16. Rechtlich bedeutsame Eigenschaften. 

I. Das Gesetz unterscheidet drei Altersstufen von allgemeiner Bedeutung. 
1. Die Kindheit (infantia) bis zum vollendeten 7. Lebensjahr. Kinder sind 

handlungsunfahig. 
2. Die Minderjahrigkeit dauert bis zum 21. Jahr (im gemeinen Recht bis 

zum 25. Jahr). Die Minderjahrigen sind beschrankt geschaftsfahig; ihre Zurechnungs
fahigkeit hangt bis zum 18. Lebensjahr von der individuellen Reife abo 

3. Die Volljahrigkeit wird erlangt durch Erreichung des 21. Lebensjahrs 
oder durch Volljahrigkeitserklarung (venia aetatis). Diese Erklarung erlolgt durch 
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das Vormundschaftsgericht. Sie erfordert EinwilIigung des Minderjahrigen und des 
Inhabers del' elterlichen Gewalt und solI nur stattfinden, wenn sie das Beste des 
Minderjahrigen befordert. 

II. Del' Unterschied del' Geschlechter'ist im Privatrecht von geringer Be
deutung. Die Geschaftsfahigkeit del' Frau, auch del' Ehefrau, ist unbeschrankt. 
Die Ehefrau hat sich in gemeinsamen Angelegenheiten del' Entscheidung des Mannes 
zu fiigen und ist infolge des ehemannlichen Nutzungs- und Verwaltungsrechts in del' 
Verfiigung iiber ihr eingebrachtes Gut beschrankt. DaB ihre Geschaftsfahigkeit 
nicht beschrankt ist, zeigt sich daran, daB sie aIle Rechtsgeschafte, die nicht Ver
fiigung iiber eingebrachtes Gut sind, vornehmen kann: Erwerbsgeschafte, Ver
pflichtungsgeschafte, Verfiigung von Todes wegen. 

III. Von groBer rechtlicher Bedeutung sind die geistigen Gebrechen. 
Das Gesetz unterscheidet drei Stufen geistiger Abnormitat: 

1. Geisteskrankheit (dauernde, krankhafte, die Willensfreiheit ausschlieBende 
Storung del' Geistestatigkeit) bewirkt vollen AusschluB del' Handlungsfahigkeit. 

2. Geistessch wache (geistige Abnormitat geringeren Grades, durch die die 
Willensfreiheit nicht ausgeschlossen, sondern nul' gemindert wird) beeintrachtigt 
die Geschaftsfahigkeit nicht, kann abel' Grund zur Entmiindigung sein und bei del' 
Beurteilung eines Verschuldens in Betracht kommen. 

3. Geistige Defekte von noch geringerer Intensitat konnen, wenn sie den Kran
ken an del' Besorgung seiner Angelegenheiten hindern, AnlaB zur Einsetzung einer 
Pflegschaft sein, § 1910. Aus demselben Grunde kann wegen korperlicher Gebrechen 
eine Pflegschaft eingesetzt werden. 

IV. Ehrenunterschiede kommen im biirgerlichen Recht in doppelter Weise 
in Betracht. Del' auf Strafrecht beruhende Verlust del' biirgerlichen Ehrenrechte 
hat im Privatrecht nur geringe Bedeutung. Dagegen hat die tatsachliche Ehren
minderung durch ehrloses odeI' unsittliches Verhalten zahlreiche und wichttge Rechts
folgen: sie ist Grund ffir Scheidung und Entziehung des Pflichtteils und kann in 
gewissen Vertragsverhaltnissen Kiindigungsgrund sein. Die sog. Ehrenfolgen des 
Konkurses beruhen m. E. nicht auf Ehrenminderung, sondern auf del' durch den 
Konkurs erwiesenen wirtschaftlichen Unfahigkeit. 

V. Unterschiede del' Konfession kommen im Privatrecht nicht in Betracht.. 
VI. Auch del' Geburtsstand bedingt keine Verschiedenheit im Privatrecht. 

Nach Art. 109 del' neuen Reichsverfassung "sind offentliche Vorrechte odeI' Nach
teile del' Geburt odeI' des Standes aufzuheben". DemgemaB muB die im EG. Art. 57, 
58 bei den landesherrlichen und standesherrlichen Familien eingeraumte Autonomie 
wegfallen. Dagegen sind die Unter'3chiede des Berufsstands von groBerer Be
deutung: es gibt Sonderrecht ffir Militarpersonen, Beamte, Bergleute und besonders 
ffir Kaufleute nach dem Handelsgesetzbuch (das abel' auch Bestimmungen f,lnt
halt, die nicht bloB fUr Kaufleute gelten) und ffir gewerbliche Arbeiter nach del' 
Gewerbeordnung. 

§ 17. Wohnsitz. 

Wohnsitz, domicilium, ist del' Ort, an dem jemand den Mittelpunkt seiner 
Lebenstatigkeit hat. Del' Wohnsitz ist in del' Regel frei gewahlt (dom. voluntarium) 
und wird begriindet durch eine ffir die Dauer gewollte Niederlassung; verloren durch 
eine in definitiver Absicht erfolgende Aufhebung del' Niederlassung. Gewisse Per
sonen haben einen von ihrem Willen unabhangigen gesetzlichen Wohnsitz (dom. 
necessarium): Militarpersonen am Garnisonsort, Ehefrauen am Wohnsitz des 
Mannes, Kinder am Wohnsitz des Vaters. Einen eigenen Wohnsitz kann die Ehe
frau nul' unter besonderen Umstanden, das minderjahrige Kind nur mit Zustim
mung des Vaters begriinden. Es kann jemand zwei Wohnsitze haben odeI' ganz 
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ohne Wohnsitz sein. In Ermangelung eines Wohnsitzes ist der letzte Wohnsitz oder 
der Aufenthaltsort maBgebend. Der Wohnsitz ist von Bedeutung fUr die Zustandig
keit im ZivilprozeB und in der freiw. Gerichtsbarkeit, sowie als Erfiillungsort, § 269. 
1m internationalen Privatrecht ist 'der Wohnsitz durch die Staatsangehorigkeit 
verdrangt. 

§ 18. Name. 
Der Familienname wird erworben: durch Abstammung, Legitimation, Adop

tion, von Frauen auch durch Verheiratung. Namensanderung richtet sich nach 
offentlichem Recht und ist in der Regel nur mit Erlaubnis der Behorde gestattet. 
Adelsbezeichnungen geIten nach Art. 109 der neuen Reichsverfassung als Teil des 
Namens. Der Vorname wird erworben durch Beilegung seitens dessen, dem die 
Sorge fUr die Person des Kindes zusteht: Vater, Mutter, Vormund. Der Name ist 
Gegenstand eines gegen Dritte geschiitzten subjektiven Rechtes, vgl. oben § 81,4. 
Der Berechtigte kaun, weun sein Name bestritten oder von einem Unbefugten ge
braucht wird, Beseitigung der Beeintrachtigung verlangen und bei Gefahr weiterer 
Storung auf Unterlassung klagen, § 12. Gegen unbefugten Gebrauch ist die Klage 
nur daun zulassig, weun das Interesse des Berechtigten verletzt ist. Die analoge 
Ausdehnung des Namensschutzes auf Kiinstler- und Schriftstellernamen (Pseudo
nym) ist bestritten. 

Viertes Kapitel. 

Juristische Personen. 
§ 19. Wesen und Arlen. 

I. Es gibt Rechte, die den Zwecken einer organisierten Personenmehrheit 
dienen oder einem Zweck, der ein fUr aIle Mal bestimmt ist. Als Subjekt solcher 
Rechte wird ein Wesen gedacht, das man in rechtlicher Beziehung nach Analogie 
des Menschen behandelt und juristische Person neunt, weil die Personlichkeit dieser 
Wesen nicht wie beim Menschen durch die Natur gegeben ist, sondern auf juristi
schen Einrichtungen und Vorstellungen beruht. Die juristische Person wird nicht, 
wie man bisweilen behauptet, als Mensch fingiert, sondern als rechtsfahiges Wesen 
neben den Menschen gestellt. Sie hat grundsatzlich dieselbe Rechtsfahigkeit wie 
der Mensch. Sie kann aIle Rechte, insbesondere Vermogensrechte, haben, auBer 
denen, fur die die tatsachliche Grundlage fehlt (Familienrechte). Der Name der 
juristischen Person genieBt den Schutz des § 12. Auch Verpflichtungen kaun die 
juristische Person in demselben Sinne haben wie der wiIlensunfahige Mensch, 
vgl. oben § 6II. 

II. Die Handlungsfahigkeit der juristischen Person wird in Ermangelung eines 
wirklichen Willens hergestellt durch die Organisation, d. h. durch Rechtssatze, 
die bestimmen, welche Menschen unter gewissen Voraussetzungen und Formen 
einen BeschluB fassen und eine Handlung vornehmen kounen, die als BeschluB oder 
Handlung der jUl"istischen Person gilt. Diese Menschen neunt man Organe der juristi
schen Person. 

III. Ihrer Struktur nach zerfallen die juristischen Personen in zwei Klassen: 
eine juristische Person, deren Angelegenheiten von einer Mehrheit von Menschen 
(den Mitgliedern) beherrscht wird, neunt man' einen Verein oder genauer einen 
rechtsfahigen Verein, da das Wort Verein auch zur Bezeichnung von Personen
mehrheiten gebraucht wird, die nicht den Charakter einer juristischen Person 
haben, vgl. unten § 24. Eine juristische Person, die keine Mitglieder hat, sondern 
einem bei der Begrundung festgesetzten Willen unterliegt, heiBt Stiftung. 
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§ 20. Entstehung des Vereins. 

Der Verein wird durch Vertrag seiner ersten Mitglieder gegriindet. Aber der 
Griindungsvertrag vermag dem Verein nicht die Rechtsfahigkeit und damit die 
Stellung einer juristisohen Person zu verschaffen. Zu dem iibereinstimmenden 
Willen der Griinder muB eine weitere, nach dem Zweck des Vereins versohiedene 
Tatsaohe hinzutreten: 

1. Ein Verein, dessen Zweok auf einen wirtschaftlichen Gesohaftsbetrieb ge
richtet ist (wirtsohaftlioher Verein) erlangt die ·Rechtsfahigkeit duroh staat
liche Verleihung (Konzession). Der Gesohaftsbetrieb ist wirtsohaftlioh, wenn eine 
geschaftliche Tatigkeit des Vereins beabsichtigt ist, durch die ein Gewinn fiir den 
Verein oder wenigstens die Deokung der Kosten erstrebt wird. FUr die meisten 
juristisohen Personen, die unter den Begriff des wirtsohaftlichen Vereins fallen, 
bestehen besondere Bestimmungen: im HandeIsgesetzbuoh (fiir die Aktiengesell
sohaften) und in den Reiohsgesetzen iiber Gesellsohaften mit beschrankter Haftung 
und iiber Erwerbs- und Wirtschaftsgenossensohaften, so daB das Reoht des BGB. 
fiir wirtschaftliohe Vereine fast nur subsidiar zur Anwendung kommt. 

2. Ein Verein, dessen Zweok nioht auf einen wirtsohaftlichen Gesohaftsbetrieb 
geriohtet ist (sog. idealer Verein) erlangt die Reohtsfahigkeit durch Eintragung 
in das beim Amtsgerioht gefiihrte Vereinsregister, § 21. Der Name des Vereins erhaIt 
den Zusatz: eingetragener Verein. Die Eintragung hat zu edolgen, wenn gewisse 
Voraussetzungen ediillt sind: Mindestzahl von 7 Mitgliedern und Anmeldung durch 
den von den Griindern gewahlten Vorstand· unter Vorlage einer von ihnen verab
redeten Satzung. Die Satzung muB Zweok, Namen und Sitz des Vereins enthalten 
und ergeben, daB der Verein eingetragen werden solI. Ferner sollen in der Satzung 
Ein- und Austritt der Mitglieder und einige andere Punkte geregelt sein. Wenn 
der Verein naoh offentlichem Reoht unerlaubt ist, kann die Verwaltungsbehorde 
Einspruoh gegen die Eintragung erheben. Der Einspruch kann im Verwaltungs
streitvedahren angefochten werden. 

§ 21. Verfassung des Vereins. 

I. Unter Vedassung versteht man die RegeIn, die Zweck und Organisation 
des Vereins bestimmen. Die Vedassung der Vereine, deren Reohtsfahigkeit auf 
staatlicher Verleihung beruht, riohtet sioh naoh Landesrecht. Die Vedassung der 
eingetragenen Vereine beruht auf Vorschriften des BGB. und, soweit diese Vor
sohriften nioht zwingend sind, auf der Satzung (Statut). Die bei der Anmeldung 
eingereichte Satzung kann duroh BesohluG der Mitgliederversammlung geandert 
werden, und zwar, wenn die Satzung niohts anderes bestimmt, mit Dreiviertelmehr
heit. Die-Satzungsanderung wird erst duroh Eintragung in das Vereinsregister wirk
sam. Anderung des Vereinszweokes edordert Zustimmung alIer Mitglieder. 

II. Jeder Verein muB zwei Organe haben: die Mitgliederversammlung und den 
Vorstand. 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ. Sie entsoheidet 
in allen Angelegenheiten, die nicht einem anderen Organ zugewiesen sind. Ins
besondere hat die Versammlung den Vorstand zu bestellen, abzuberufen und ihm 
Instruktionen zu erteilen. Dagegen kann die Versammlung ihrer Natur nach keine 
Reohtsgeschafte mit Dritten vornehmen; sie kann beschlieBen, daB ein Vertrag 
mit einem Dritten gesohlossen werden soll, muB aber den AbschluB des Vertrages 
dem Vorstand iiberlassen. Die Versammlung muB, unter Angabe der Tagesordnung, 
berufen sein, in der Regel durch den Vorstand, der unter gewissen Umstanden 
verpfliohtet ist, die Berufung vorzunehmen. In der Versammlung entscheidet die 
Mehrheit, nioht der vorhandenen, sondern der erschienenenMitglieder. EinMitglied 
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ist nicht stimmberechtigt bei einem BeschluB, del' ein mit ihm vorzunehmendes 
Rechtsgeschaft oder einen gegen ihn zu fiihrenden ProzeB betrifft. Del' BeschluB 
der Versammlung kann ersetzt werden durch schriftliche Zustimmung alIer vor
handenen Mitglieder. Ein BeschluB ist nichtig, wenn er gegen das Gesetz oder die 
Satzung verstoBt. 

2. Das ausfiihrende Organ des Vereins ist der aus einer oder mehreren Personen 
bestehende Vorstand. Die BestelIung erfolgt durch die Mitgliederversammlung 
und ist jederzeit widerruflich. In der Satzung kann die Moglichkeit der Abberufung 
auf das Vorliegen eines wichtigen Grundes beschrankt sein. In dringenden Fallen 
kann der fehlende Vorstand durch das Amtsgericht ernannt werden. Der Vorstand 
hat den Verein gerichtlich und auBergerichtlich zu vertreten und die Geschi1fte des 
Vereins zu fiihren. Sein Rechtsverhaltnis zum Verein wird nach Analogie des Auf
trags beurteilt. Er hat die Weisungen der Mitgliederversammlung zu befolgen. 
Unter mehreren Vorstandsmitgliedern entscheidet die Mehrheit. Bei Willenserkla
rungen an den Verein genugt Abgabe der Erklarung an ein Mitglied des Vorstandes. 
Die jeweiligen Mitglieder des Vorstandes und jede Beschrankung ihrer Vertretungs
macht sind im Vereinsregister einzutragen. Nichteingetragene Anderungen oder Ver
tretungsbeschrankungen des Vorstandes konnen gegen gutglaubige Dritte nicht 
geltend gemacht werden; gegen die Eintragung solcher Tatsachen konnen sich Dritte 
auf eine Unkenntnis berufen, die nicht auf Fahrlassigkeit beruht. 

3. Neben dem Vorstand kann die Satzung fUr gewisse Geschi1fte besondere 
Vertreter vorsehen (z. B. Kassierer, Schriftfuhrer). Sie sind, wie del' Vorstand, 
Organe des Vereins und werden daher in der Regel durch die Mitgliederversammlung 
bestellt. Von den satzungsmaBigen Spezialorganen sind zu unterscheiden Ver
treter, die vom Vorstand durch eine namens des Vereins erteilte Vollmacht be
stellt werden; sie sind nicht Vereinsorgane, sondern unterstehen demselben Recht 
wie der Bevollmachtigte einer natUrlichen Person. 

4. Die Vertl'etungsmacht del' Vereinsorgane bezieht sich auf RechtsgeschMte 
und sonstige Rechtshandlungen. Verbotene Handlungen liegen auBerhalb ihrer 
Kompetenz. Trotzdem laBt § 31 den Verein fUr verbotene und sonstige zu Schadens
ersatz verpflichtende Handlungen (z. B. Notstandshandlungen) haft en, die ein 
Vereinsorgan in Ausfiihrung del' ihm zustehenden Verrichtungen begeht. Diesel', 
auch fUr die wirtschaftlichen Vereine (insbesondere auch fUr die Aktiengesellschaften) 
geItende Rechtssatz beruht auf del' Erwagung, daB del' Verein vermoge seiner Or
gane eine wirtschaftliche in den Rechtskreis Dritter ubergl'eifende Macht ausubt und 
daher, wie er von del' Tatigkeit seiner Organe den Nutzen zieht, so auch fUr den von 
ihnen angerichteten Schaden einzustehen hat. FUr Vertreter und Hilfspersonen, 
deren StelIung nicht auf del' Satzung beruht, haftet del' Verein nach den alIgemeinen 
Grundsatzen des § 831. 

§ 22. Mitgliedschaft. 

I. Die Mitgliedschaft ist das Reehtsverhaltnis zwischen dem Verein und einem 
Mitgliede. Sie wird begrundet durch eine rechtsgeschaftliche Erklarung des Mit
gliedes, zu del' in del' Regel eine Zustimmung eines Vel'einsol'gans hinzutreten 
muB. 

II. Aus del' Mitgliedsehaft erwachsen Rechte und Pfliehten gegenubel' dem 
Verein, nicht gegenuber Dritten; das Mitglied ist nicht Subjekt, del' dem Verein 
zustehenden Rechte und haftet nicht fUr die Sehulden des Vereins. Rechte und 
Pflichten des Mitglieds ergeben sich aus del' Satzung, nur das Stimmrecht beruht 
auf dem Gesetz. Neben dem Stimmrecht kann es Reehte auf Benutzung der Vereins
einrichtungen oder auf einen Gewinnanteil geben. Die Pflichten konnen person
liehe Leistungen oder Sachleistungen (Beitrage) zum Inhalt haben. Die Mitglied-
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schaft ist in der Regel unverau13erlich und unvererblich; a.uch die Ausiibung der 
Rechte kann nur personlich geschehen. Die Rechte und Pflichten der Mitglieder 
konnen durch die Mitgliederversa.mmlung modifiziert werden, jedoch nur gleich
maJ3ig fUr a.lle Mitglieder. Die Sa.tzung kann einem Mitglied oder einer K.a.tegorie 
von Mitgliedern Sonderrechte gewa.hren, die nur mit Zustimmung des Be
rechtigten a.ufgehoben werden konnen. Von den a.uf der Mitgliedscha.ft beruhenden 
Rechten und Pflichten sind zu unterscheiden Rechtsbeziehungen des Vereins zu 
einem Mitglied a.us a.llgemeinen a.u13erha.lb des Vereinsrechts liegenden Grunden, 
z. B. aus einem Vertrag zwischen Verein und Mitglied oder a.us einem Delikt des 
Mitglieds gegen den Verein; in solchen Rechtsbeziehungen wird das Mitglied wie ein 
a.u13erha.lb des Vereins stehender Dritter beha.ndelt. 

3. Jedes Mitglied hat ein unentziehba.res Recht, a.us dem Verein a.uszutreten 
und sich da.durch der Herrscha.ft der Ma.joritat zu entziehen. Ein AusschluB des 
Mitgliedes kann nur erfolgen a.uf Grund der Sa.tzung oder in Erma.ngelung einer 
sta.tuta.rischen Bestimmung a.us "wichtigem Grunde". Ein ausgeschlossenes Mitglied 
kann die Gerichte a.nrufen wegen formeller und m. E. a.uch wegen ma.terieller Un
rechtmaBigkeit des AusschlieBungsbeschlusses. Da.s a.usscheidende Mitglied ha.t 
keinen Auteil a.m Vereinsvermogen zu bea.nspruchen. 

§ 23. Ende des Vereins. 
I. Der Verein verliel't die Rechtsfahigkeit und da.mit die Existenz a.ls juristische 

Person: 
1. durch AuflOsung, die a.us folgenden Griinden sta.ttfinden kann: Wegfa.ll 

aller Mitglieder; Beschlu13 der Mitgliederversammlung, zu dem, wenn die Sa.tzung 
nicht anders bestimmt, Dreiviertelmehrheit erforderlich ist; Eingreifen der Polizei
behorde nach dem Vereinsgesetz von 1908, wenn der Zweck des Vereins dem Straf
gesetz zuwiderlauft; 

2. durch Eroffnung des Konkurses iiber das Vereinvermogen. Der Vorstand 
ist ve.rpflichtet, bei Vberschuldung des Vereins die Eroffnung des Konkurses zu 
bea.nt£agen; 

3. durch Entziehung der Rechtsfahigkeit seitens der VerwaltungsbehOrde. 
Die Entziehung ist zulassig: wenn der Verein das Gemeinwohl gefahrdet; oder ent
gegen seiner Satzung einen wirtschaftlichen Zweck verfolgt; 

4. durch Entziehung der Rechtsfii.higkeit seitens des Amtsgerichts, wenn die 
Mitgliederzahl eines eingetragenen Vereins unter drei sinkt. 

II. Das Schicksal des Vermogens eines Vel'eins, der die Rechtsfahigkeit ver
loren hat, bestimmt sich nach der Sa.tzung. In Ermangelung einer sta.tutarischen 
Bestimmung kann die Mitgliederversammlung eines idea.len Vereins das Vermogen 
an eine offentliche Stiftung oder Anstalt iiberweisen. Hat weder die Satzung noch 
die Mitgliederversammlung eine Bestimmung getl'offen, so fallt das Vermogen, wenn 
der Verein ausschlieBlich den Interessen del' Mitglieder diente, a.n die letzten Mit
glieder; sonst a.n den Fiskus, der das Vermogen in einer dem Vereinszweck ent
sprechenden Weise zu verwenden hat. 

Der Fiskus erwirbt das Vermogen des Vereins wie ein gesetzlicher Erbe durch 
Universalsukzession. In den iibrigen Fallen mu13 eine Liquida.tion stattfinden, 
wahrend der das Vereinsvermogen fortbesteht. Die Anfallberechtigten ha.ben 
obligatorische Anspruche auf Ausantwortung der ihnen zukommenden Betrage; 
die Auszahlung darf nicht VOl' Ablauf des Sperrjahres, § 51, erfolgen. 

§ 24. Nichtrechtsflihige Vereine. 
Ein Verein, der die Rechtsfahigkeit nicht erlangen kann oder will, ist keine 

juristische Person, sondern ein Rechtsverhaltnis zwischen mehreren Menschen, die 
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sich zur Verfolgung eines gemeinsamen Zweckes verbunden haben. Daher steht 
ein solcher Verein grundsatzlich unter dem Recht der Gesellschaft, §§ 705ff. Das 
dem gemeinsamen Zweck dienende Vermogen gehort in Ermangelung einer juristi
schen Personlichkeit des Vereins den Mitgliedern; auf ihren Namen miissen aber die 
fiir den Verein erworbenen Grundstiicke eingetl'agen werden. Ebenso sind die Mit
gliederSchuldner der fiir dengemeinsamenZweck eingegangenen Verpflichtungen. Der 
nichtrechtsfahige Verein ist aber nicht identisch mit der Gesellschaft : er ist, im Gegen
satz zur Gesellschaft, auf einen Wechsel des Mitgliederbestandes angelegt. Daher sind 
die groBtenteils nachgiebigen Rechtssatze des Gesellschaftsrechts mit den Modifi
kationen anzuwenden, die sich aUB dem Zweck des Vereins ergeben; insbesondere 
ist meistens eine beschrankte Haftung der Mitglieder fUr die Vereinsschulden an
zunehmen. Auch das Gesetz enthaIt wichtige Abweichungen vom Gesellschafts
recht: personliche Haftung dessen, der namens des Vereins ein Rechtsgeschatt ein
geht; passive Parteifahigkeit des Vereins; Moglichkeit des Konkurses iiber das 
Vereinsvermogen. 

§ 25. Die Stiftnng. 

Die Stiftung ist eine als juristische Person gedachte Organisation zur Verwirk
lichung eines ein fiir alIe Mal festgesetzten Zweckes. Keine Stiftung im technischen 
Sinn ist eine Zuwendung an eine schon bestehende juristische Person mit der Auflage 
der Verwendung zu einem bestimmten Zweck. 

Die Stiftung entsteht dUl'ch den Willen des Stifters und eine hinzutretende staat
liche Genehmigung. Das Stiftungsgeschaft ist eine einseitige Erklarung, in del' 
der Stifter Zweck und Sitz del' Stiftung feststellt, sowie in del' Regel die Stiftung 
mit einem Vermogen ausstattet und Bestimmungen iiber die Organisation trifft. 
Unter Lebenden bedal'f das Stiftungsgeschaft der Schriftform und kann bis zur 
staatlichen Genehmigung widerrufen werden; auch vom Erben, es sei denn, daB 
der Stifter das Genehmigungsgesuch bereits eingereicht hat. Von Todes wegen kann 
die Stiftung in einem Testament oder Erbvertrag erfolgen. Bei Giiltigkeit des Stif
tungsgeschaftes entsteht die Stiftung mit ihrer Genehmigung. Del' Stifter ist nun
mehr verpflichtet, daB zugesagte Vermogen an die Stiftung zu iibertragen. Die Ge
nehmigung gilt, wenn sie nach dem Tode des Stifters erfolgt, als VOl' dem Tode ert,eilt, 
wodurch Beerbung des Stifters durch die Stiftung ermoglicht wird (§ 1923); diese 
Fiktion gilt nur fiir Zuwendungen des Stifters. 

III. Die Verfassung der Stiftung beruht auf den Vorschriften des BGB. und, 
soweit diese Vorschriften nicht zwingend sind, auf del' vom Stifter aufgestellten 
Satzung. Zur Erganzung verweist das BGB. auf Landesrecht. Die Stiftung hat, 
im Unterschied vom Verein, keine Mitglieder, sondern nur Organe, die den 
Willen des Stifters ausfiihren. Sie muB einen Vorstand haben. Seine Bestellung er
folgt auf Grund der Satzung; seine Vertretungsmacht kann durch die Satzung be
schl'ankt sein. Sollen nach der Satzung aus dem Ertrag del' Stiftung Zuwendungen 
an bestimmte Personen (Destinatare) erfolgen, so haben diese Personen eine Forde
rung gegen die Stiftung; bisweilen entsteht diese Forderung erst durch eine Erklarung 
des Vorstandes (Verleihung). 

IV. Die nach Landesrecht zustandige Behorde kann Zweck und Verfassung del' 
Stiftung andern oder die Stiftung aufheben, wenn die Fneichung des Zweckes un
moglich geworden ist oder die Stiftung das Gemeinwohl gefahrdet. Ferner erlischt 
die Stiftung durch Konkurs iiber ihr Vermogen. Bei Aufhebung del' Stiftung be
stimmt sich das Schicksal ihres Vermogens nach del' Satzung und, wenn die Satzung 
nichts vorschreibt, nach Landesrecht; die meisten Landesrechte iiberweisen das Ver
mogen dem Fiskus. Der Fiskus erwirbt als Universalsukzessor; in den iibrigen 
Fallen erfolgt Liquidation. 
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§ 26. Juristische Personen des offentlichen Rechts. 

1. Wie das Privatrecht, so kennt auch das offentliche Recht juristische Personen, 
von denen die wichtigste del' Staat ist. Die Zugehorigkeit einer juristischen Person 
ZUlU offentlichen odeI' zum Privatrecht ergibt sich in erster Linie aus ihrer Ent
stehung: juristische Personen, die durch den Willen von Privatpersonen be
griindet werden (wenn auch mit staatlicher Genehmigung), gehoren dem Privatrecht 
an; auch wenn durch ihre Tatigkeit offentliche Interessen gefordert werden; da
gegen sind offentlich solche juristische Personen, die durch staatliche MaBregeln ge
schaffen sind odeI' vom Staat als Stiick del' offentlichen Rechtsordnung organisiert 
(Gemeinden) odeI' anerkannt (Kirchen) sind. Die Verfassung solcher juristischen Per
sonen bestimmt sich nach offentlichem Recht. Nach Analogie des Privatrechts kann 
man auch im offentlichen Recht zwei Klassen von juristischen Personen unter
scheiden: den Vereinen entsprechen die Korporationen (juristische Personen, 
deren Angelegenheiten durch den Willen von Mitgliedern geleitet werden); del' 
Stiftung entspricht die Anstalt (jur. Person, die nur ausfiihrende Organe hat). 

II. Die juristischen Personen des offentlichen Rechts sind wie die des Privat
rechts vermogensfahig. Den Staat nennt man in seiner Eigenschaft als Vermogens
subjekt Fiskus. Del' Fiskus wie die iibrigen juristischen Personen des offentlichen 
Rechts konnen zu Privatpersonen in privatrechtliche Beziehungen, insbesondere in 
rechtsgeschaftlichen Verkehr, treten. Fiir diese Beziehungen gilt biirgerliches Recht, 
mit wenig en Sonderbestimmungen, z. B. §§ 395, 411, Art. 92. Insbesondere haftet 
die juristische Person des offentlichen Rechts bei Nichterfiillung ihrer Verbindlich
keiten fiiI' ihre Angestellten wie jeder andere Schuldner nach § 278. Zwei Rechts
satze des BGB. sollen nach ausdriicklicher Bestimmung des Gesetzes auch auf 
juristische Personen des offentlichen Rechtes Anwendung finden: § 42 und ins
besondere § 31; demgemaB haftet die juristische Person des offentlichen Rechtes 
fUr ihre verfassungsmaBig berufenen Vertreter, wenn diese in Ausfiihrung ihrer Ver
richtungen eine zu Schadensersatz verpflichtende Handlung begehen. Unter ver
fassungsmaBig berufenen Vertretern sind in entsprechender Anwendung zu ver
stehen die in leitender Stellung befindlichen Beamten mit selbstandigem Wirkungs
kreis. Ein Vorbehalt fiiI' das Landesrecht besteht nach Art. 77 fiir den Fall, daB 
del' Beamte in Ausiibung offentlicher Gewalt handelt. Die meisten Landesrechte 
haben, wie das Reich in einem Gesetze von 1910, bestimmt, daB dem Geschadigten 
del' Staat an Stelle des schuldigen Beamten (mit Riickgriff auf diesen) haften solle. 

Fiinftes Kapitel. 

Die Sachen. 
§ 27. Begriff der Sache. 

r. Unter Sache versteht das BGB. nur korperliche Gegenstande, § 91. Das 
Wort Gegenstand wird in einem weiteren Sinn gebraucht, insbesondere auch zur 
zusammenfassenden Bezeichnung von Sachen und Rechten, vgl. §§ 434, 581 im 
Gegensatz zu § 535. 

II. Sachen sind nur die korpel'lichen Gegenstande, die einer rechtlichen 
Herrschaft unterliegen konnen. Daher gehort zum Grundstiick del' Raum iiber und 
unter del' OberfHiche nul' so weit, als er sich von del' Oberflache aus beherrschen liiBt, 
§ 905. Wasser und Luft sind nul' so lange Sachen im Rechtssinn, als sie in Behalt
nissen eingeschlossen sind. Del' Kol'pel' des lebenden Menschen gilt nicht als Sache, 
vgl. oben § 81,5, wohl abel' abgetrennte Korperteile, kiinstliche GliedmaBen und del' 
Leichnam. 



28 Die Sachen. 

m. Sache ist die korperliche Substanz, nicht ihre physikalischen Zustande 
und Eigenschaften; daher ist Warme, Licht, Elektrizitat keine Sache. 

IV. Die Einheit der Sache ist durch den korperlichen Zusammenhang (Ko
harenz) bedingt. Fehlt es an der Koharenz, so nehmen wir eine Mehrheit von Sachen 
an, aliller wenn es sich um eine Mehrheit von gleichartigen und im einzelnen ganz 
wertlosen Korpern handelt: ein Sandhaufen oder ein Quantum Kohlen wird im Leben 
wie im Recht als Einheit betrachtet. Eine Mehrheit von Sachen, die sich durch 
gemeinsame Bestimmung wirtschaftlich als Ganzes darstellen (Herde, Bibliothek, 
Warenlager, Inventar) heiBt Sachinbegriff. Objekt del' dinglichen Rechte ist 
nicht der Inbegriff, sondem die einzelne Sache, z. B. Objekt des Eigentums nicht die 
Bibliothek, sondem jedes einzelne Buch. Aus der Zugehorigkeit zu einem Sach
inbegriff erg eben sich aber in gewisser Beziehung besondere Rechtsfolgen, §§ 92, 1035. 

§ 28. Arten der Sachen. 

I. Grundlegend fill unser Recht ist die Einteilung der Sachen in Grundstucke 
(Immobilien) und bewegliche Sachen (Mobilien). Die Grundstucke und aIle 
dinglichen Rechtsverhaltnisse an ihnen werden im Grundbuch eingetragen; durch 
die Art der Eintragung bestimmt sich auch die Einheit oder Mehrheit von Grund
stucken. Offentliche Register und Eintragung gibt es auch bei Schiffen; daher ist 
das dingliche Recht an Schiffen dem Immobiliarsachenrecht ahnlich gestaltet. 

II. Innerhalb der beweglichen Sachen macht das Gesetz zwei Unterschei
dungen: 

1. unvertretbare Sachen und vertretbare (Fungibilien). Vertretbar sind 
Sachen, die im Verkehr nach ZahI, MaB odeI' Gewicht bestimmt zu werden pflegen, 
z. B. Geld, Getreide, Wein. Del' Unterschied beruht auf del' allgemeinen Verkehrs
anschauung. Dagegen richtet sich nach der Verabredung der Parteien im einzelnen 
Fall, ob die Verpflichtung zur Lieferung einer Sache Speziesschuld oder Gattungs
schuld, § 243, ist; 

2. unverbrauchbare und verbrauchbare Sachen. Es kommt darauf an, ob 
der bestimmungsgemaBe Gebrauch einer Sache im Verbrauch oder in der VerauBerung 
besteht. Verbrauchbar sind z. B. Lebensmittel und Geld sowie Sachen, die zu 
einem Sachinbegriff gehoren, dessen Bestimmung in der VerauBerung del' einzelnen 
Sachen besteht. 

III. Eine Sache ist teilbar, wenn sie ohne Wertverminderung in gleichartige 
Stucke zerlegt werden kann. 

IV. Geld ist eine Sache, die als MaBstab fUr die ubrigen Vermogensgegen
stande und daher als allgemeines Tauschmittel gilt. Diese Funktion kommt ge
wissen Sachen zu: durch die Dbung des Verkehrs (Verkehrsgeld) odeI' durch Vor
schrift des Gesetzes (Staatsgeld. Wahrung). Die Metallwahrung des Deutschen 
Reiches beruhte auf dem Munzgesetz von 1873. Goldmunzen muBten in jedem Betrag 
in Zahlung genommen werden (Goldwahrung), Silber, Nickel und Kupfer nUl' bis 
zu einem Hochstbetrag (Scheidemiinzen). Reichskassenscheine sind Schuldscheine 
des Reiches und muBten nur von den offentlichen Kassen in Zahlung genommen 
werden. Auch Banknoten sind nicht Geld, sondem Schuldverschreibungen; 
jedoch wurden die Reichsbanknoten durch Gesetz von 1909 zu gesetzlichen Zah
lungsmitteln erhohen. Infolge des Krieges und der Revolution sind tiefgehende Ver
anderungen eingetreten, die sich als Dbergang zur Pa pierwahrung darstellen. 
Die Reichskasse und die Reich shank pind nicht mehr verpflichtet, ihre Kassenscheine 
bzw. Banknoten einzulosen; die Reichskassenscheine sind gesetzliches Zahlungs
mittel geworden, die Silbermunzen haben aufgehort es zu sein; auBerdem werden 
Darlehnskassenscheine ausgegeben, die nicht im Privatverkehr, wohl abel' bei 
den offentlichen Kassen Zwangskurs haben. 
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V. Urkunden sind Sohriftstiicke, in denen aine rechtliche Tatsache velbrieft 
ist. Man unterscheidet: 

1. Beweisurkunden, z. B. den Sehuldschein, in dem der Schuldner den 
Empfang der Dahrlehnssumme bekennt, die Quittung, in der der Glaubiger den 
Empfang der Leistung bekundet. 

2. Urkunden, in den eine rechtsgeschaftliche Willenserklii.rung verkorpert 
ist (vgl. unten § 37IV, I), nennt man Dispositivurkunden, weil duroh ihre Aus
stellung eine Anderung der Rechtslage herbeigafiihrt wird. 

3. Bisweilen ist das dureh Ausstellung der Urkunde entstandene Recht so eng 
mit der Urkunde verkniipft, daB die Ausiibung des Rechts und die Verfiigung iiber 
das Recht nicht ohne die Urkunde erfolgen bnn Solehe Urkunden nennt man 
Wertpapiere. Das im Wertpapier verkOrperte Recht ist gewohnlich eine Forde
rung, bnn aber auch ein Pfandrecht (Hypothek, Grundschuld) oder ein Mitglied
sohaitsreoht (Aktie) sein. Man unterscheidet: 

a) Namenspapiere: ausgestellt auf den Namen des Bereohtigten. 
b} Orderpapiere: ausgestellt auf den Namen des Berechtigten oder einer von 

ihm zu bestimmenden Person, "an seine Order". Hauptfall ist der Wechsel. Die Be
stimmung des weiteren Bereohtigten heiBt Indossament. 

c) Inhaberpapiere: berechtigt ist der jeweilige Eigentiimer des Papiers. 

§ 29. Bestandteile der Sache. 
I. Die dinglichen Reohtsverhaltnisse erfassen grundsatzlich die ganze Sache. 

An korperlichen Stiicken, Bestandteilen, der Sache konnen, wenn sie wesentlich 
im Sinne des Gesetzes sind, keine besonderen Rechte bestehen, § 93. Als wesentlich 
bezeichnet das Gesetz die Bestandteile, die nicht voneinander getrennt werden 
konnen, ohne daB der eine oder der andere zerstort oder in seinem Wesen verandert 
wird, und rechnet zu den wesentlichen Bestandteilen ein,es Grundstiicks: die mit 
dem Grund und Boden festverbundenen Sachen, insbesondere die Gebaude sowie 
die noch nicht getrennten Erzeugnisse des Grundstiicks; wesentliche Bestandteile 
eines Gebaudes sind zur Herstellung desselben eingefiigten Sachen. Dagegen sind 
nicht Bestandteile des Grundstiickes und daher als Mobilien zu behandeln: Saehen, 
die zu einem voriibergehenden Zweck mit dem Grundstiick verbunden sind, sowie 
GebiLude und Werke, die in Ausiibung eines dinglichen Rechtes mit einem Grund
stiick vel"bunden sind. 

II. Wird eine Sache derart mit einer anderen verbunden, daB sie als wesent
lieher Bestandteil des Ganzen zu betrachten ist, so erfolgt mit rechtlicher Notwendig
keit eine Rechtsverschiebung: die an der Hauptsache, insbesondere am Grundstiick, 
bestehenden dinglichen Rechtsverhaltnisse (Eigentum, Hypothek) ergreifen auoh 
die zum Bestandteil gewordene Sache. 

III. Als Bestandteil des Grundstiicks geIten auch die mit dem Eigentum am 
Grundstiick verbundenen (mittelbar zustandigen) Rechte, insbesondere die Grund
dienstbarkeiten, vgl. oben § 7 III. 

§ 30. ZubehOr. 

I. ZubehOr (Pertinenz) ist eine kOrperlich selbstandige bewegliche Sache, die 
die dauernde und der Verkehrsanschauung entsprechende Bestimmung hat, den 
wirtschaftlichen Zwecken einer Hauptsache zu dienen, und zu ihr in einem dieser 
Bestimmung angemessenen raumIichen Verhaltnis steht, § 97. Hauptsache ist oft 
ein Grundstiick, insbesondere sind bei einem fiir gewerbliche Zwecke eingerichteten 
Gebaude Zubehor: die Maschinen (soweit sie nicht wesentlicher Bestandteil sind) 
und die sonstigen Geratschaften; bei einem Landgut: das lebende und tote Inventar. 
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Aber auch Mobilien konnen Zubehor haben; so gehort z. B. zum Schrank der 
Schliissel, zum Fahrrad die Laterne. 

II. Das Zubehor unterliegt nicht notwendig dem Recht der Hauptsache. 
Aber es bestehen Rechtssatze, die die Zusammengehorigkeit befordern. Eine 
durch Vertrag oder Vermachtnis begriindete Verpflichtung zur VerauBerung der 
Hauptsache erstreckt sich im Zweifel auf das Zubehor. Bei Grundstiicken wird das 
ZubehOr im Zweifel auch vom dinglichen VerauBerungsvertrag erfaBt. Auf den 
Erwerber des Grundstiicks geht das Eigentum am Zubehor iiber ohne die sonst bei 
Mobilien erforderliche trbergabe. Die Hypothek ergreift das Zubehor, ohne daB 
Besitz des Glaubigers erforderlich ist. Endlich kann das ZubehOr nicht durch Pfan
dung vom Grundstiick getrennt werden. 

§ 31. Friichte. 

I. Friichte sind Ertrage einer Sache oder eines Rechtes. Das BGB. unter
scheidet in § 99: 

1. natiirliche Friichte (fructus naturales) sind aIle Erzeugnisse der Sache 
(was aus der Sache unbeschadet ihrer Substanz entsteht), bei Grundstiicken der 
Pflanzenwuchs, bei Tieren die Produkte, und auBer den Erzeugnissen die sonstige 
bestimmungsmaBige Ausbeute der Sache, z. B. die aus einem Grundstiick gewonne
nen Bodenbestandteile. Natiirliche Friichte eines Rechtes sind die bestimmungs
gemaBen Ertrage; sie bestehen bei Nutzungsrechten (NieBbrauch, Pacht, Bergwerks
recht) aus den Erzeugnissen bzw. Bodenbestandteilen der Sache, die Gegenstand 
des Rechtes ist; bei Forderungen ist die natiirliche Frucht der Zins, beim Aktien
recht: die Dividende; 

2. biirgerliche Friichte (fructus civiles) sind die Ertrage, die eine Sache 
oder ein Recht vermoge eines vom Berechtigten eingegangenen Rechtsverhaltnisses 
gewahrt, insbesondere del' Entgelt, den der Fruchtberechtigte dafiir bekommt, daB 
er die natiirlichen Friichte einem anderen iiberlaBt; biirgerliche Friichte zieht 
z. :B. der Eigentiimer, wenn er die Sache vermietet, der Jagdberechtigte oder Patent· 
inhaber, wenn er sein Recht verpachtet. 

II. Die natiirlichen Friichte von Sachen und Nutzungsrechten sind bewegliche 
Sachen, an denen das Eigentum nach §§ 953ff. in der Regel durch Trennung von 
del' Muttersache erworben wird. Aile iibrigen Friichte sind Forderungen. Die Zinsen 
und Dividenden entstehen als akzessorische Rechte, vgl. oben § 9111, in del' Person 
dessen, dem die Hauptforderung zusteht. Die biirgerlichen Friichte (Miet. und 
Pachtzinsforderungen) entstehen fiir den, der das betreffende Rechtsverhaltnis be. 
grfuidet hat; vermietet z. B. jemand eine fremde Sache in eigenem Namen, so steht 
die Mietzinsforderung nicht dem Eigentiimer zu, sondern dem Vermieter. 

III. In der Person des Fruchtberechtigten kann ein Wechsel stattfinden; so 
geht z. B. das Fruchtziehungsrecht bei Tod des NieBbrauchers odeI' Endigung der 
Pacht auf den Eigentiimer iiber. Das Gesetz regelt die Auseinandersetzung zwischen 
dem ersten und dem nachfolgenden Fruchtberechtigten: bei natiirlichen Friichten 
von Sachen und Nutzungsrechten entscheidet der Moment der Trennung; andere 
Friichte sind, wenn sie in regelmaBig wiederkehrenden Leistungen bestehen, nach 
Verhaltnis der Zeit zu teilen; ist z. B. der NieBbrauch an einer vermieteten Sache 
in der Mitte des Mietsjahres erloschen, so gebiihrt von dem am Ende des Jahres an die 
Erben des NieBbrauchers gezahlten Mietzins die Halfte dem Eigentiimer del' Sache. 
FUr Zivilfriichte, die nicht regelmaBig wiederkehren, entscheidet der Moment der 
Falligkeit. Nach denselben Grundsatzen erfolgt die Ausgleichung, wenn die Person 
desBen, der die Lasten einer Sache zu tragen hat, wechselt: wiederkehrende Lasten 
sind nach Verhaltnis del' Zeit zu teilen; fiir einmalige Lasten entscheidet der Zeit
punkt der Falligkeit. 
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IV. Wer aus fremdem Recht oder fremder Sache Friichte zieht, ist in der Regel 
zur Herausgabe derselben verpflichtet, so z. B. der Besitzer einer fremden Sache, 
§§ 9871£. Bei der Herausgabe konnen die auf die Gewinnung der Friichte auf
gewendeten Kosten abgezogen werden. 

V. Unter Nutzungen versteht das Gesetz (§ 100) die Friichte und die Vorteile, 
die der Gebrauch einer Sache gewahrt. Der Vorteil besteht in einem Geldwert, 
der sich meistens aus der Ersparnis ergibt, die durch den Gebrauch der Sache er
moglicht wurde. 

§ 32. Verkehrsunfiihige Sachen. 

Nach romischem Rechte waren gewisse Sachen dem rechtlichen Verkehr ent
zogen, extra commercium. Dazu gehorten die res sacrae (gottesdienstliche Gebaude 
und Geratschaften), res religiosae (Begrabnisstatten), sowie die res publicae et publico 
usui destibatae. Das BGB. erwahnt diese Sachen nicht, weil es sich um Fragen des 
o1£entlichen Rechts handelt. In den meisten Landesrechten wird im AnschluB an 
die gemeinrechtliche Doktrin an diesen Sachen ein Eigentumsrecht angenommen, 
das dem Staat, der Kirche, Gemeinde oder einer sonstigen Person, auch einer 
Privatperson, zustehen kann; nur an o1£entlichen Fliissen besteht nach gemeinem 
Recht kein Eigentum, auch kein Eigentum des Staates. Die Zweckbestimmung 
dieser Sachen denkt man sich als eine Beschrankung oder Belastung des Eigentums, 
die entweder darin besteht, daB die Sache dem offentlichen Dienst gewidmet ist 
(Festungen, Verwaltungsgebaude usw.) oder daB sie dem Gemeingebrauch iiber
lassen ist (offentliche Fliisse, PIatze und StraBen, Gebaude, Kirchen und Friedhofe). 
Soweit die Benutzung der Sache durch ihre Zweckbestimmung nicht beansprucht 
wird, kommt das zugrunde liegende Eigentum zur Geltung; ebenso wenn die Zweck
bestimmung in der vom offentlichen Recht vorgeschriebenen Form aufgehoben ist. 
Der Gemeingebrauch kommt jedem Interessenten zugute, ist aber nicht als subjek
tives Recht anerkannt. 

Von den verkehrsunfil.higen Sachen ist zu unterscheiden das sog. Finanzver
mogen des Staates und der sonstigen juristischen Personen des offentlichen Rechts; 
es besteht aus Vermogensstiicken, die dem offentlichen Zweck nur durch ihren 
Ertrag dienen und grundsatzlich den Vorschriften des Privatrechts unterstehen. 

Sechstes Kapitel. 

Entstehnng nnd U ntergang der Rechte. 
§ 33. Die rechtserheblichen Tatsachen. 

I. Das Gesetz ist in der Regel eine abstrakte, fiir viele gleichartige FaIle geltende 
Vorschrift. (Nur ganz selten kommen in unserer Rechtsordnung Gesetze vor, die 
nur einen Fall betreffen, sog. Privilegien.) Daher ist die logische Struktur eines 
Gesetzes als hypothetischer Satz zu denken: "wenn gewisse Tatsachen vorliegen, solI 
eine bestimmte Wirkung eintreten". Die im Bedingungssatz aufgezahlten Tatsachen 
sind der Tatbestand, der im Hauptsatz ausgesprochene Gesetzesbefehl ist die 
Rechtsfolge des Tatbestandes. Die Rechtswirkung ist stets eine Veranderung 
in der Rechtswelt, insbesondere Entstehung, Untergang oder Anderung von Rechts
verhaltnissen oder subjektiven Rechten. Der Tatbestand eines Rechtssatzes ist 
meistens aus mehreren einzelnen Tatsachen zusammengesetzt, die gleichzeitig 
vorliegen oder nacheinander, in bestimmter oder beliebiger ReihenIolge, eintreten 
miissen. Tatsachen, die zu einem mit RechtswirklUlg ausge"ltatteten Tatbestand 
gehoren, nennt man rechtserheblich oder juristisch. Ihnen steht gegeniiber die groBe 
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Masse del' unerheblichen, irrelevanten, Tatsachen. Unter den juristisch.en Tatsach.en 
steht im Vordergrund die mensch.liche Handlung: ein nach auBen Hervortreten des 
Verhalten des Mensch.en. Daneben kommen innere Seelenzustande in Betracht, ins
besondere das Wissen oder Nichtwissen. Ferner die verschiedenartigsten auBeren 
Ereignisse, darunter auch del' Ablauf einer Zeit seit einem bestimmten Ereignis. 

II. Gehoren zu ewem Tatbestand mehrere Tatsachen (a, b, c), so kann die 
Rechtsfolge nicht frillier eintreten, als bis die letzte Tatsache, c, vorHegt. In einigen 
Fallen verlegt abel' das Gesetz die Wirkung auf einen VOl' dem Eintritt diesel' Tat
sache liegenden Moment. Man spricht von Riickwir kung oder davon, daB die 
Rechtsfolge nicht ex nunc, sondern ex tunc eintritt. So wirkt z. B. die Genehmigung 
auf den Zeitpunkt del' Vornahme des RechtsgeschMts zurUck, vgl. unten § 43ill; 
ebenso die Anfechtung, indem sie das Gesch.Mt zu einem von Anfang an nichtigen 
macht, vgl. unten § 47ill. 

III. Die rechtserheblichen Handlungen kann man einteilen in: rechtma..Bige 
und rechtswidrige (vgl. unten § 65), die rechtmaBigen Handlungen in: 

1. WillensauBerungen; unter diesen sind zu unterscheiden: 
a) die rechtsgescha.ftlichen WillensauBerungen, die allein oder in Ver

bindung mit anderen Tatsachen den Tatbestand eines Rechtsgeschi1ftes (vgl. unten 
§ 37) bilden; sie sind auf Herbeifiihrung einer Rechtswirkung gerichtet und baben, 
wenn das Rechtsgeschaft giiltig ist, vgl. unten § 46, die gewollte Rechtswirkung zur 
Folge; 

b) Rechtshandlungen: WillensauBerungen, deren Wirkung sich nicht aus 
dem Inhalt des Willens, sondern aus del' Vorschrift des Gesetzes ergibt; so enthalt 
z. B. die Mahnung ein Verlangen del' Leistung, ihre Wirkung besteht abel' in den 
vom Gesetz angeordneten und yom Willen des Mahnenden unabhangigen Verzugs
folgen; ebenso hat die Erklarung des Glaubigers, die Leistung nicht annehmen zu 
wollen, die nicht auf seinem Willen beruhende Rechtsfolge des Annahmeverzuges. 
Auf die Rechtshandlungen finden die meisten Vorschriften iiber RechtsgeschMt ent
sprechende AnwendllIJg; 

c) Tathandlungen: gewollte Veranderungen del' AuBenwelt, die yom 
Gesetz mit Rechtsfolgen ausgestattet sind, z. B. die Verarbeitung oder das Finden 
einer Sache, die Aufwendung, die standige Niederlassung. 

2. VorstellungsauBerungen, insbesondere die Mitteilung (Anzeige) von 
Tatsachen. 

3. GefiihlsauBerungen, insbesondere die Verzeihung, §§ 532, 1570, 2343. 
IV. Die Unterlassungisteinenegative Handlung, wennsieauf dem Willen des 

Unterlassenden beruht. Von del' Unterlassung ist zu unterscheiden die negative 
Tatsache des Unterbleibens einer Handlung, wobei es nicht darauf ankommt, aus 
welchem Grunde die Handlung nicht vorgenommen wurde. 

§ 34. Del' Erwerb von Beehten. 
I. Del' Erwerb eines Rechtes ist: 
1. a bgeleitet (derivativ), wenn das Recht friiher einem anderen Subjekt 

(dem Rechtsvorganger, auctor) zustand und von diesem auf den Erwerber (den 
Rechtsnachfolger, successor) iibergeht. Die Rechtsnachfolge (Sukzession) beruht 
oft auf einem Rechtsgeschaft zwischen dem VerauBerer und dem Erwerber, kann 
abel' auch auf Grund anderer Tatsachen stattfinden, z. B. durch Zugriff des Glau
bigers in del' Zwangsvollstreckung, durch gesetzliches Erbrecht oder andere Vor
gange, die einen sog. gesetzlichen nbergang von Rechten bewirken. Aus dem 
Begriff des abgeleiteten Erwerbes scheint sich mit logischer Notwendigkeit derSatz 
zu ergeben: nemo plus juris transferre potest quam habet ipse; dieserSatz ist un
genau; denn es gibt eine nbertragung fremden Rechtes kraft Vertretungs- und 
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Verfiigungsmacht, vgl. unten § 4111, 2 und auch ohne solche Befugnis vermoge 
guten Glaubens des Erwerbers. 

2. Del' Rechtserwerb- ist urspriinglich (originlir), wenn das Recht des Er
werbers nicht auf dem Recht eines Vorgangers beruht, sondern bei ibm neu ent
steht. So erwirbt z. B. der Glaubiger durch AbschluJ3 des Schuldvertrags die For
derung in originarer Weise (wahrend der Erwerb des Zessionars abgeleitet ist); so 
ist Okkupation einer herrenlosen Sache originlirer Eigentumserwerb. Ein Rechts
erwerb bnn auch dann originar sein, wenn ein Recht desselben Inhalts bereits 
existiert, aber bei der Entstehung des neuen Rechtes untergeht. Man bnn diesen 
Vorgang Rechtsverdrangung nennen, wenn das Recht des El'werbers durch 
seine Entstehung den Untergang des. friiheren Rechtes herbeifiihrt; so· entsteht 
z. B. durch Ersitzung neues Eigentum, dam der friihere Eigentiimer weichen 
muB. Etwas anders verhalt es sich bei der AblOsung von Rechten: wenn das 
friihere Recht untergeht und an dessen Stelle ein yom Bestand des friiheren ~hts 
unabhangiges neues Recht entsteht; so erlischt z. B. durch Verlust des Inhaher
papiers die FOl'derung des bisherigen Glaubigers und an deren Stelle tritt fiir den 
neuen Inhaber eine Forderung, die mit der Forderung des friiheren Inhabers 
nicht identisch ist. 

II. Innerhalb der Rechtsnachfolge unterscheidet man: 
1. Sondernachfolge (Singularsukzession): Vbergang eines oder mehrerer 

einzelner Rechte in der fiir jedes diesel' Rechte vorgeschriebenen Art und Weise; 
bei Mobilien durch Vbergabe der Sache, hei Grundstiicken durch Auflassung und 
Eintragung. Die durch Sondernachfolge iihergehenden Rechte scheiden aus der 
Haftung fiir die Schulden des friiheren Rechtssuhjektes aus. 

2. In hestimmten Fallen findet Gesamtnachfolge (Universalsukzession) 
statt: Vbergang eines ganzen Vermogens mit allen seinen Bestandteilen (Aktiven 
und Passiven) oder eines Anteils an einem Vermogen, durch einen Rechtsakt (uno 
actu), ohne daB die fiir den Vbergang der einzelnen Rechte vorgeschriehenen Er
fordernisse vorzuliegen brauchen. Der wichtigste Fall ist die Erbfolge. Ferner 
findet Gesamtnachfolge statt: bei VerauJ3erung eines Erbteils, bei Begriindung der 
ehelichen Giitergemeinschaft, bei Ausscheiden eines Gesellschafters, wodurch sein 
Anteil am Gesellschaftsvermogen den iihrigen Gesellschaftern anwachst. Dagegen 
erfolgt VerauBerung des ganzen Vermogens unter Lebenden durch Sondernach
folge in die einzelnen Vermogensbestandteile, wobei aber der Erwerber fiir die 
Schulden des VerauBerers haftet, § 419. 

III. Die Sondernachfolge ist: 
1. in der Regel translativ: das Recht geht in demselben Bestande und mit 

demselben Namen auf den Erwerber iiber, den es beim Vorganger hatte; 
2. die Rechtsnachfolge ist konstitutiv, wenn aus dem Inhalt des Rechtes 

(des Mutterrechts) ein Recht geringeren Umfanges (das Tochterrecht) hergestellt 
wird und auf den Nachfolger iibergeht. So entsteht durch konstitutive Abzweigung 
aus dem Eigentum: der NieBbrauch, die Grunddienstbarkeit, .das Pfandrecht. 
Ebenso aus einer Forderung ein NieBbrauch oder ein Pfandrecht an derselben, 
vgl. oben § 81,6. Die Abzweigung eines Tochterrechts ist eine Belastung des Mutter
rechts: eine Minderung del' in diesem Recht enthaltenen Befugnisse. Bei WegfaIl 
des Tochterrechts erganzt sich das Mutterrecht zu seinem normalen Umfang. Bei 
Vereinigung des Mutter- und des Tochterrechts erlosch letzteres nach gemeinem 
Recht (nemini res sua servit); im heutigen Grundbuchrecht bleibt das Tochterrecht 
als "Recht an eigener Sache" bestehen. 

IV. Del' Rechtserwerb ist entgeltlich (oneros), wenn er durch eine Gegen
leistung des Erwerbers ausgeglichen wird; unentgeltlich (lukrativ), wenn keine 
Gegenleistung erfolgt: Schenkung, Eigentumserwerb des Finders, Erwerb ohne recht
lichen Grund. Der unentgeltliche Erwerb ist mit einer rechtlichen Schwache be-

v. T u h r, Biirg. Recht: AUg. Tell. 3 
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haftet, insbesondere gegeniiber den GIaubigern und den Pflichtteilsberechtigten 
des Rechtsvorgangers, vgl. ferner §§ 816 I, 2; 822. 

V. Der Erwerb erfolgt von Todes wegen (mortis causa), wenn er vom Tod 
des Rechtsvorgangers und dem Uberleben des Nachfolgers abhangt. Del' Erwerb von 
Todes wegen ist stets lukrativ und bnn Gesamtnachfolge sein (Erbrecht) oder 
originarer Erwerb einer Forderung (Vermachtnis, PflichtteiI). Jeden Erwerb, der 
nicht vom Uberleben des Erwerbers abhangt, bezeichnet man als Erwerb unter 
Lebenden (inter vivos), auch wenn del' Erwerb erst mit dem Tod des Vorgangers 
eintritt; so ist z. B. ein Kaufvertrag trotz del' Verabredung, daB der Kaufer die 
Sache erst nach dem Tode des Verkaufers erhalten solIe, als Geschaft unter Leben
den zu betrachten. 

§ 35. Untergang und Anderung del' Bechte. 
I. Der Verlust eines Rechtes kann eintreten: 
1. durch den Willen des Berechtigten, indem er entweder das Recht iibertragt, 

V er a uBerung (alienatio), oder es aufhebt. In der Regel geniigt zur Aufhebung der 
einseitige Wille des Berechtigten (Verzicht); bei einigen Rechten ist ein Vertrag 
erforderlich; insbesondere erfolgt die Aufhebung der Forderung durch Vertrag 
zwischen Glaubigel' und Schuldner (ErlaB). 

2. Untergang des Rechtes kann ohne Willen des Berechtigten erfolgen: durch 
Ausiibung eines aufhebenden Gestaltungsrechts (z. B. Kiindigung, Anfechtung, 
vgl. oben § 8ID, 12) oder durch sonstige Ereignisse: dingliche Rechte erlOschen 
durch Untergang, Verarbeitung, Vermischung der Sache soweit durch Ersitzung; 
Forderungen durch nachtragliche Unmoglichkeit del' Leistung; Anspriiche werden 
durch Zeitablauf nicht aufgehoben, wohl abel' abgeschwacht (Verjahrung, vgl. 
unten § 68). 

II. Ein Recht bnn Anderungen erleiden, ohne seine Identitat zu verlieren: 
1. Anderungen des Subjekts: die meisten Rechte kOnnen durch den Willen 

des Berechtigten auf ein anderes Subjekt iibergehen, vgl. oben § 9II; dagegen bnn 
eine Verpflichtung nicht durch den Willen des Verpflichteten auf ein anderes Sub
jekt iibertragen, sondern nur (unter Mitwirkung des Berechtigten) durch die Ver
pflichtung eines neuen Subjekts ersetzt werden. Nur bei Gesamtnachfolge gehen 
mit dem haftenden Vermogen auch die Verpflichtungen des Vorgangers auf den 
Nachfolger iiber. 

2. Anderung des Inhaltes bnn bei der Forderung vorkommen: Steigerung oder 
Abschwachung der Verbindlichkeit durch Verzug des Schuldners bzw. Glaubigers; 
auch kann eine Anderung des Leistungsgegenstandes vorkommen, ohne daB wir 
die Identitat del' Forderung als aufgehoben betrachten; so insbesondere, wenn an 
Stelle des urspriinglichen Leistungsgegenstandes Schadensersatz tritt. 

§ 36. Schutz des guten Glaubens. 
I. SoIl ein Recht in abgeleiteter Weise erworben werden, so muB es in der Person 

des Rechtsvorgangers bestehen. Dieser Grundsatz galt im gemeinen Recht ausnahms
los und gilt heute fUr die Gesamtnachfolge sowie fUr die Sondernachfolge, wenn 
sie nicht auf Rechtsgeschaft beruht, sondern auf Grund gesetzlicher Bestimmung 
oder durch Zugriff des Glaubigers in der Zwangsvollstreckung erfolgt: der Glaubiger 
erwirbt kein Pfandrecht, wenn er eine nicht dem Schuldner gehorende Sache pfanden 
laBt. Dagegen schiitzt das Gesetz im Interesse der Verkehrssicherheit bei rechts
geschaftlichem Erwerb den guten Glauben (bona fides) des Erwerbers an das Recht 
des VerauBerers. Dieser Grundsatz ist im Gesetz nicht allgemein ausgesprochen, 
sondern in einzelnen unter sich verschiedenen Fallen zur Geltung gebracht. Die 
wichtigsten FaIle sind: 
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1. beim Erwerb von Grundbuchrechten gilt das Grundbuch zugunsten des 
gutglaubigen Erwerbers als richtig: la.Bt sich jemand von dem, der als Eigentiimer ein
getragen ist, ein Recht iibertragen oder besteIlen, so erwirbt er das Recht, auch wenn 
der Eingetragene nicht Eigentiimer ist; 

2. im Mobiliarsachenrecht wird geschiitzt, wer vom Besitzer im Glauben an 
dessen Eigentum erwirbt; 

3. wer dutch einen Erbschein sich als Erbe darstellt, verfiigt wirksam iiber aIle 
Nachla.Brechte, wenn der Gegner in gutem Glauben ist; 

4. dagegen wird beim Erwerb von Forderungen und von Rechten an immate
rieIlen Giitern der Glaube des Erwerbers an das Recht des Verau.Berers in der Regel 
nicht geschiitzt: der Zessionar hat nicht mehr Recht, als dem Zedenten zustand. 
Ebenso wird der Schuldner, wenn er statt an den Glaubiger an einen Unberechtigten 
leistet, in der Regel in seinem guten Glauben nicht geschiitzt (Ausnahmen: §§ 407, 
851); er mu.B nochmals an den richtigen Glaubiger leisten. 

II. Das Gesetz betrachtet jeden Erwerber als gutglaubig, bis ihm bOser Glaube 
nachgewiesen wird. Beim Grundbuch und Erbschein wird der gute Glaube nur 
durch Kenntnis der Unrichtigkeit ausgeschlossen; im Mobiliarsachenrecht durch 
Kenntnis oder eine auf grober Fahrlassigkeit beruhende Unkenntnis davon, da.B 
die Sache dem Verau.Berer nicht gehort. In anderen Fallen wird boser Glaube schon 
durch eine auf leichter Fahrlassigkeit beruhende Unkenntnis begriindet. 

III. Der Schutz des guten Glaubens erfolgt auf Kosten der Rechtssicherheit: 
der gutglaubige Erwerb hat fiir den wahren Berechtigten Verlust seines Rechtes 
zur Folge; so verliert der Eigentiimer sein Recht, wenn ein zu Unrecht Eingetragener 
bzw. wenn der Besitzer der Mobilie die Sache verau.Bert und die Verau.Berung infolge 
des guten Glaubens des Erwerbers wirksam ist. Die Ausgleichung erfolgt durch 
eine Schadensersatz- oder Bereicherungsforderung, § 816, des friiheren Eigentiimers. 

IV. Die juristische Konstruktion des gutglaubigen Erwerbs ist streitig. Manche 
bezeichnen ihn, wie die Ersitzung, als origina.ren Erwerb. Zutreffender scheint mir 
die Annahme eines abgeleiteten Erwerbs: der Erwerber glaubt ein Recht vom Ver
fiigenden zu erwerben; tatsii.chlich iibertragt ihm aber der Verau.Berer ein fremdes 
Recht, nicht vermoge einer ihm zustehenden Verfiigungsbefugnis, sondern vermoge 
des beim Erwerber vorliegenden guten Glaubens, der die fehlende Verfiigungs. 
befugnis des Verau.Berers ersetzt. 

Siebentes Kapitel. 

Das Rechtsgeschiift. 
§ 37. Rechtsgeschiift und Willenserkliirung. 

1. Das wesentliche Element im Tatbestand des Rechtsgeschafts ist der Wille 
einer oder mehrerer Privatpersonen (Parteien). Das Rechtsgeschaft ist das Mittel, 
durch das der Mensch die ihm vom Gesetz verliehene Fahigkeit, seine Rechts. 
verhaltnisse zu ordnen, ausiibt. Das Gesetz sanktioniert das Rechtsgeschaft, indem 
es die von der Partei gewollte Rechtswirkung deswegen eintreten la.Bt, weil sie dem 
Willen der Partei entspricht. Nicht zu den Rechtsgeschaften gehoren die in den 
Bestand der PrivatrechtsverhaItnisse eingreifenden Handlungen der Obrigkeit, z. B. 
die Eintragung in das Grundbuch oder die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. 
Auch der Antrag, durch den eine Privatperson die amtliche Tatigkeit zwecks 
Anderung des Rechtszustandes in Bewegung setzt, ist kein Rechtsgeschaft. 

II. Zum Tatbestand eines Rechtsgeschaftes konnen au.Ber dem Willen der 
Parteien noch weitere Tatsachen gehoren: 

3* 
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1. die Willenserklarung einer am Rechtsgeschaft nicht unmittelbar beteiligten 
Person (Nebenpartei), vgl. unten § 43II; 

2. eine amtliche Handlung, z. B. Eintragung im Grundbuch oder Qenehmigung 
der Stiftung; 

3. ein realer Vorgang; so muB z. B. zur Einigung der Parteien hinzutreten: 
bei Eigentumsiibertragung an Mobilien die Ubergabe der Sache; bei der Zahlung: 
EigentumsverschaHung am Geld; bei der Schenkung: eine Zuwendung; 

4. zum Tatbestand der RechtsgeschiUte von Todes wegen gehort der Tod des 
Erblassers ; 

5. bei bedingten und befristeten Geschaften muB nach Abgabe der Willens
l'lrklarungen ein Ereignis eintreten oder eine bestimmte Zeit ablaufen, vgl. unten § 44. 

III. Der rechtsgeschaftliche Wille muB auf einen rechtlichen Erfolg gerichtet 
sein. Bisweilen wird die gewollte Rechtswirkung mit voller Deutlichkeit bezeichnet ; 
so muB z. B. ffir Eintragungen im Grundbuch genau angegeben werden, ob eine 
Grundschuld oder eine Hypothek, eine Verkehrshypothek oder Sicherungshypothek 
eingetragen werden solI. In vielen Fallen wird aber die Partei, besonders wenn sie 
nicht rechtsgelehrt ist, keine deutliche Vorstellung davon haben, unter welche recht
liche Kategorie die von ihr erstrebte Rechtswirkung fallt, und wird sich damit be
gniigen, den gewollten Erfolg naoh seiner wirtschaftlichen Seite zu bezeichnen. 
Immerhin ist zum RechtsgeschiUt erforderlich, daB die Partei ihren Zweck durch 
Mittel des Rechts erreichen will. Daher liegt kein Rechtsgeschaft vor, wenn die 
Parteien sich bei ihrer Verabredung auf einen anderen als den rechtlichen Boden 
stellen, z. B.o sich nur durch Ehrenwort oder durch Eid binden wollen. 

Der Parteiwille braucht nicht aIle, sondern nur die den Typus des Rechtsge
schafts bestimmenden Rechtsfolgen (essentialia negotii) zu umfassen. Jedes Rechts
geschaft hat gesetzliche Nebenfolgen, d. h. Wirkungen, die nicht gewollt zu 
sein brauchen, sondern yom dispositiven Recht angeordnet sind oder sich aus dem 
Prinzip von Treu und Glauben, § 242, ergeben. 

IV. Der Wille muB, um wirksam zu sein, geauBert, d. h. flir andere Menschen 
erkennbar sein. Das Gesetz nennt jede AuBerung des Willens:· Willenserklarung. 
Man hat aber zu unterscheiden: 

1. Willenserklarung im engeren Sinnliegt vor, wennder Wille in einer Hand
lung zum Ausdruck kommt, die zu dem Zweck vorgenommen wird, um einen 
Vorgang des Seelenlebens zur Kenntnis der Mitwelt zu bringen. Diese Absicht 
kann man Erklarungswillen nennen, im Gegensatz zu dem erklarten Willensinhalt 
(dem Geschaftswillen). Mittel der Erklarung sind in erster Linie gesprochene oder 
geschriebene Worte, aber auch andere verabredete oder gebrauchliche Zeichen 
und Handlungen. Schriftliche Erklarungen sind in der Urkunde ver korpert: sie 
konnen, solange die Urkunde besteht, jederzeit wahrgenommen werden, wahrend die 
Kenntnisnahme einer miindlichen Erklarung nur in dem Augenblick erfolgen kann, 
in dem sie abgegeben wird. Die Erklarung ist unmittelbar, wenn dieselbe Hand
lung, in der sich der Wille des A auBert, zur Kenntnis der Wahrnehmung des B 
gelangen soIl; das ist der Fall beimiindlicher und bei brieflicher Erklarung. Mittel
bar ist die Erklarung, wenn nicht die Handlung des A, sondern ein anderer durch sie 
veraniaBter Vorgang zur Kenntnis des B gelangen solI, z. B. Erklarung durch 
Boten oder durch Telegramm. 

2. Der Wille kann in Handlungen zutage treten, die nicht zu dem Zwecke 
vorgenommen werden, den Willen zur Kenntnis anderer Menschen zu bringen. 
Solche Handlungen nennt man schliissig oder konkludent. So kann sich z. B 
der Wille, eine Kaufofferte anzunehmen, aus dem Vetbrauch der zugesandten Ware 
ergeben, der Wille, eine Erbschaft anzunehmen, aus der Verfiigung fiber NachlaB
gegenstande. Bisweilen ist aus dem Schweigen unter Umstanden, die einen 
Widerspruch verlangen, auf die Zustimmung des Schweigenden zu schlieBen (qui 
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tacet consentire videtur). Eine in konkludenten Handlungen enthaltene AuBerung 
des Willens bnn man Willensbetatigung nennen. 

V. In einigen Fallen verlangt das Gesetz a usdriickliche Erklarung. Darunter 
ist eine Erklarung zu verstehen, deren Sinn sich aus grammatikalisoher Auslegung 
des Wortlautes ohne Zuhilfenahme der Umstande vollstandig ergibt. Alle nicht 
ausdriicklichen Erklarungen pflegt man stillschweigende zu nennen; dieser Sprach
gebrauch ist nicht bezeichnend, da zu den "stillschweigenden" Erklarungen auch 
solche gehoren, die aus Worten durch Auslegung entnommen werden. 

VI. In gewissen Fallen bestimmt das Gesetz, daB ein Verhalten als Willens
erklarung von bestimmtem Inhalt "gelten" solI; so z. B. die Versaumung der Aus
schlagefrist als Annahme der Erbschaft, § 1943. Das ist eine Fiktion, vgl. oben 
§ 5V, die nicht durch den Beweis entkraftet werden bnn, daB der fingierte 
Wille in der Tat nicht vorlag. Insbesondere gilt, wenn jemand zur Angabe einer 
Willenserklarung verurteilt ist, mit der Rechtskraft des Urteils die Erklarung als 
abgegeben, ZPO. § 894. 

§ 38. Arlen der Rechtsgeschiifte. 
I. Die Rechtsgeschafte zerfallen in einseitige und mehrseitige, je nachdem 

der Wille einer Partei zur Herbeifiihrung des Erfolges geniigt, oder mehrere ein
ander gegeniiberstehende Pal'teien mitzuwirken haben; so ist z. B. die Kiindigung 
ein einseitiges, die Miete ein mehrseitiges Geschaft. Jede Partei bnn aus mehreren 
Personen bestehen: die Kiindigung bleibt z. B. ein einseitiges Geschaft, auch wenn 
sie von mehreren im selben Mietsverhaltnis stehenden Mietern ausgeht. Ebenso 
kommen fiir die Ein- oder Mehrseitigkeit des Geschaftes nicht in Betracht erganzende 
Erklarungen von Nebenpersonen: die Kiindigung ist einseitiges Geschaft, auch wenn 
zur Erklarung des Mieters die Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters hinzu
treten muB. 

II. Die Wirksamkeit der einseitigen Geschafte beruht auf gesetzlicher Be
stimmung oder auf einem zwischen den Parteien bestehenden Rechtsverhaltnis. 
Es gibt einseitige Geschafte, die nur oder in erster Linie den Rechtskreis des 
Handelnden betreffen (Testament, Ausschlagung und Annahme der Erbschaft, 
Stiftung, Bestellung einer Eigentiimergrundschuld), und einseitige Geschafte, 
die, auf einem Gestaltungsrecht beruhend, eine Einwirkung auf fremden Rechts
kreis ausiiben, z. B. Kiindigung, Anfechtung, Widerruf usw. 

III. Unter den mehrseitigen Rechtsgeschaften steht im Vordergrund der 
Vertrag. Er besteht aus den Willenserklarungen zweier oder mehrerer Parteien. 
Die Erklarungen miissen inhaltlich iibereinstimmen (Konsens). Nach dem Gegen
stand bnn man unterscheiden: Vertrage des Sachenrechts, des dinglichen Obliga
tionenrechts, des Familienrechts, des Erbrechts und des Rechts an immateriellen 
Giitern. Der Wirkung nach bnn ein Vertrag sein: rechtsbegriindend, rechtsauf
hebend und rechtsandernd, insbesondere iibertragend. In der Regel werden vom 
Vertrag die Rechtsverhaltnisse zwischen den Parteien betroffen; es gibt aber Ver
trage zugunsten Dritter, § 328, nicht dagegen Vertrage zu Lasten Dritter. 

Neben dem Vel'trag gibt es noch eine andere Art mehrseitiger Rechtsgeschafte: 
die Beschliisse, die in gemeinsamen Angelegenheiten von mehreren Personen 
(Mitgliedern eines Vereins, einer Gesellschaft, einer Rechtsgemeinschaft) gefaBt 
werden. Der BeschluB unterscheidet sich vom Vertrag dadurch, daB er in der Regel 
nicht Ubereinstimmung alIer Beteiligten verlangt, sondern durch Stimmenmehrheit 
zustande kommt. 

§ 39. EmpfangsbediWtige Willenserkliirungen. 
I. Das Gesetz unterscheidet Willenserklarungen, die "einem anderen gegen

iiber abzugeben sind" (sog. empfangsbedUrftige Erklarungen) und Erklarungen, 
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die an keinen bestimmten Adressaten zu richten sind: nichtempfangsbediirftige 
Erklarungen, z. B. Testament, Auslobung, Erklarung des Stifters. 

Del' Adressat einer empfangsbediirftigen Erklarung ist meist die am Rechts
geschaft beteiligte Privatperson; bisweilen eine Behorde (z. B. das Grundbuch
amt, das NachlaBgericht); in einigen Fallen kann die Erklarung an den Beteiligten 
odeI' an eine Behorde gerichtet werden. 

II. FUr empfangsbediirftige Erklarungen gelten folgende Rechtssatze: 
l. Die Erklarung ist abgegeben, wenn del' Erklarende alles getan hat, was 

seinerseits notig ist, um die Erklarung zur Kenntnis des Adressaten zu bringen. Bei 
schriftlicher Erklarung ist das Abfassen und Unterschreiben des Briefes Vorbereitung 
del' Erklarung; die Abgabe del' Erklarung liegt erst in del' Ubergabe odeI' Absendung 
des Briefes. In diesem Moment muB del' Erklarende die fiir das Rechtsgeschaft er
forderliche Geschaftsfahigkeit haben; nach diesem Moment ist Tod des Erklarenden 
odeI' Wegfall seiner Geschaftsfahigkeit ohne EinfluB auf die Wirksamkeit del' Er
klarung. 

2. Zwischen der Abgabe del' Erklarung und del' Kenntnisnahme durch den 
Adressaten liegt im Verkehr unter Abwesenden ein langerer odeI' kiirzerer Zeitraum 
und die Moglichkeit, daB die Erklarung nicht zur Kenntnis des Adressaten kommt. 
1m gemeinen Recht war streitig, ob zur Wirksamkeit del' Erklarung die Absendung 
geniigt (AuBerungstheorie) odeI' die Kenntnisnahme erforderlich ist (Vernehmungs
theorie). Das BGB. wahlt einen Mittelweg und verlangt Zugehen der Erklarung 
an den Adressaten: Brief odeI' Telegramm miissen in die Lage kommen, daB bei 
normalen Umstanden die Kenntnisnahme nul' noch vom Adressaten, seinen Vor
kehrungen und Einrichtungen, abhangt. 

3. Bei miindlichen Erklarungen, unter Anwesenden und durch Telefon, wird 
die Abgabe der Erklarung meist mit der Kenntnisnahme zusammenfallen. Abel' es 
kann vorkommen, daB der Angeredete die an ihn gerichtete Erklarung nicht 
versteht (Taubheit, Unkenntnis der Sprache, Zerstreutheit). Nach Analogie des 
Zugehens im Verkehr unter Abwesenden ist anzunehmen, daB die Erklarung, wenn 
sie unter normalen Umstanden verstanden werden konnte, wirksam ist, es sei denn, 
daB der Erklarende den Mangel des Verstandnisses bemerkt hat. 

4. Jede Privaterklarung kann in den Formen des Zivilprozesses zugestellt 
werden. Auf diesem Wege konnen Erklarungen vorgenommen werden, wenn der 
Aufenthalt odeI' die Person des Erklarungsgegners dem Erklarenden unbekannt ist. 

5. Die Erklarung kann widerrufen werden, wenn der Widerruf spatestens gleich
zeitig mit der Erklarung dem Gegner zugeht. 

§ 40. Der Vertragsschlu1l. 

I. Del' Vertrag besteht aus dem Austausch der Erklarungen beider Parteien. 
Die Erklarung, die zuerst ergeht, ist del' Antrag (Offerte); die zusagende Antwort 
ist die Annahme (Akzeption). 

II. Eine Erklarung ist nur dann Offerte, wenn sie den wesentlichen Inhalt 
des zu schlieBenden Vertrages enthalt, so daB del' Vertrag durch Zustimmung des 
Gegners zustandekommen kann. Unverbindliche Mitteilungen, in denen sich jemand 
zum AbschluB von Vertragen bereit erklart (Zeitungsannoncen, Zusendung von 
Preislisten und Katalogen) sind keine Offerten, sondern Aufforderungen zum Stellen 
von Offerten. 

Die Offerte ist (nachdem sie dem Gegner zugegangen ist) fUr den Offerenten 
bindend, auBer wenn er die Verbindlichkeit ausgeschlossen hat: ein Widerruf des 
Offerenten hindert den Gegner nicht, den Vertrag durch Allnahme zu perfizierell. 
Eine unter Anwesenden gestellte Offerte kann nur sofort angenommen werden. 
1m Verkehr unter Abwesenden dauert die Bindungsfrist, wenn sie nicht vom Offeren-
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ten bestimmt ist, bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Eingang einer Antwort 
unter regelma.Bigen Umsta.nden erwartet werden darf. 

lIT. Die Annahme ist in der Regel eine an den OHerenten zu richtende emp
fangsbediirftige Erkla.rung. Sie mull innerhalb der Bindungsfrist dem OHerenten 
zugehen. Ausnahmsweise geniigt rechtzeitige Absendung der Annahme, wenn 
der OHerent die rechtzeitige Absendung der verspii.tet eintreffenden Annahme er
kennen kann und die Verspii.tung nicht unverziiglich anzeigt. Eine verspii.tete An
nahme gilt als neue OHerte. 

Wird ein Vertrag in gerichtlicher oder notarieller Form geschlossen, ohne daB 
beide Parteien gleichzeitig anwesend sind, so kommt der Vertrag mit der Beurkun
dung der Annahme zustande, ohne daB diese Erkla.rung dem OHerenten zuzugehen 
braucht. 

Die Annahme kann ohne Erkla.rung an den Offerenten durch Willensbeta.tigung, 
vgl. oben § 37 IV 2, erfolgen, wenn der OHere~t auf eine Erklii.rung verzichtet oder 
eine Erklii.rung nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist. So kann z. B. eine 
Kaufofferte durch Verbrauch der zugesandten Ware angenommen werden: die 
OHerte zu einem Auftrag durch sofortige Ausfiihrung des aufgetragenen Geschii.ftes. 

IV. Die OHerte kann nur von der Person angenommen werden, an die sie 
gerichtet ist. Das Recht aus der Offerte, vgl. oben § SITI, la, ist uniibertragbar. 
1st der Adressat der OHerte gestorben, so kann der Erbe die Offerte annehmen, wenn 
es dem OHerenten nicht gerade darauf ankam, den Erblasser zum Mitkontrahenten 
zu haben. Ebenso kann, wenn der OHerent vor der Annahme geschii.ftsunfa.hig 
wird oder stirbt, der Vertrag mit ihm bzw. seinem Erben zustandekommen, auller 
wenn der OHerent bei Voraussicht dieser Ereignisse den Vertrag nicht gewollt 
hii.tte; das ist anzunehmen, wenn der Vertrag personlichen Bediirfnissen des OHeren
ten dient, die mit seinem Tod oder seiner Geschii.ftsunfa.higkeit wegfallen. 

V. Der Vertrag verlangt Einigung (Konsens) der Parteien, d. h. tiberein
stimmung beider Willenserkla.rungen. Fehlt es an dieser tibereinstimmung, liegt 
sog. Dissens vor, so ist der Vertrag nicht geschlossen. Eine Annahme unter Ande
rung der OHerte gilt als Ablehnung verbunden mit einer neuen Offerte. Die Einigung 
muB sich auf aIle Punkte beziehen, iiber die nach der Erklii.rung auch nur einer 
Partei eine Vereinbarung getroffen werden soll. 1st der Dissens unbemerkt (latent) 
geblieben, indem die Parteien irrtiinIicl'l.erweise an eine volle tibereinstimmung 
ihrer Erkla.rungen glaubten, so gilt der Vertrag als geschlossen, wenn der Dissens sich 
auf einen fiir den Entschlull der Parteien nicht ausschlaggebenden Punkt bezieht. 

VI. Besondere Vorschriften gelten fiir den Fall, das ein Vertrag im Wege der 
Versteigerung geschlossen wird. 

§ 41. Die Verfiigungen. 

I. Eine wichtige Gruppe von Rechtsgeschii.ften hat das Gesetz unter dem 
Namen Verfiigung zusammengefaBt. Verfiigung ist ein Rechtsgeschii.ft, durch 
das ein Recht oder Rechtsverhii.ltnis unmittelbar betroffen, aufgehoben, ver
a.ndert oder iibertragen wird. Nicht Verfiigung sind die Erwerbsgescha.£te (eine 
Rechtsiibertragung ist nur fiir den Vera.uBerer Verfiigung, nicht fiir den Erwerber) 
und die Verpflichtungsgescha.£te; die Eingehung einer Verpflichtung kann aber Vor
stufe zu einer Verfiigung sein, wenn die Erfiillung der Verpflichtung durch eine Ver
fiigung (z. B. durch Rechtsiibertragung) zu erfolgen hat. Gegenstand der Verfiigung 
kann jegliches Recht sein: dingliche Rechte, Forderungen (der Gla.ubiger verfiigt 
iiber die Forderung, indem er sie einzieht oder abtritt), Familien- und Erbrechte 
(z. B. Verzicht auf die elterliche NutznieBung oder auf einen Erbteil), Rechte an 
immateriellen Giitern, Gestaltungsrechte (z. B. Verzicht auf ein Kiindigungsrecht). 
Die Verfiigung erfolgt je nach der Beschaffenheit des betroffenen Rechtes durch 
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Vertrag oder durch einseitiges Rechtsgeschii.ft (Verzicht oder Ausiibung eines auf
hebenden Gestaltungsrechts). 

1m Erbrecht wird das Wort Verliigung in einem weiteren Sinn gebraucht und 
bezeichnet jedeAnordnung des Erblassers, z.B. aUch die Anordnung von Vermacht
nissen. 

IT. Voraussetzung einer wirksamen Verliigung ist au.Ber den personlichen Eigen
schaften, die die Geschii.ftsfahigkeit ausmachen, die Verfiigungsmacht, d. h. 
eine rechtliche Beziehung des Verliigenden zu dem von der Verliigung betroffenen 
Recht. Normalerweise steht die Verliigungsmacht dem Subjekt des Rechtes und 
nur ihm zu. 

1 •. Aus besonderen Griinden kann die Verliigungsmacht dem Subjekt des 
Rechtes entzogen sein (Gemeinschuldner, Erbe bei Testamentsvollstreckung oder 
NachlaBverwaltung), oder durch das Erfordernis der Zustimmung eines Dritten be
schrankt sein (Ehefrau in bezug auf das eingebrachte Gut). Durch Rechtsgeschii.ft 
kann eine Entziehung oder Beschrankung der Verliigungsmacht nicht hergestellt 
werden, § 137. 

2. Aus verschiedenen Grunden kann es Verliigungsmacht iiber fremdes Recht 
geben. Von Verliigungsmacht spricht man im Gegensatz zu Vertretungsmacht, 
vgl. unten § 63, dann, wenn jemand iiber fremdes Recht im eigenen Namen zu ver
fiigen befugt ist. Verliigung iiber fremdes Recht im eigenen Namen ist in 
der Regel nur bei Mobilien moglich, weil bei Grundbuchrechten und Forderungen 
die Person des Berechtigten zur Kennzeichnung des Rechtes wesentlich ist. Ver
fiigungsmacht iiber fremdes Recht beruht auf Gesetz (z. B. § 1376) oder auf Ein
"'illigung des Berechtigten. Eine mangels Verfiigungsmacht unwirksame Verliigung 
iiber fremdes Recht wird wirksam durch Genehmigung des Berechtigten sowie da
durch, daB der Verliigende das Recht, iiber das er verliigt hat, nachtraglich 
erwirbt oder yom Subjekt des Rechtes mit unbeschrankter Haftung beerbt wird 
(Konvaleszenz, § 185). 

lIT. Wie die Verliigung iiber fremdes Recht, so wird auch Verliigung iiber noch 
nicht existierendes Recht wirksam, sobald das Recht in der Person des Verliigenden 
zur Entstehung kommt. 

§ 42. Die Zuwendungen. 

I. Zuwendung ist eine Handlung, durch die jemand einem anderen einen 
Vermogensvorteil verschatft. Mittel der Zuwendung kann sein: 

1. ein Verliigungsgeschaft, durch das ein Recht translativ oder konstitutiv 
iibertragen oder zum Vorteil des anderen aufgehoben wird; ErlaB ist Zuwendung 
an den Schuldner, Verzicht auf ein Recht an fremder Sache Zuwendung an den 
Eigentiimer; 

2. ein Verpflichtungsgeschaft, durch das sich jemand zum Schuldner des 
anderen macht; 

3. eine Tathandlung, vgl. oben § 33III, lc: Leistung von Diensten oder sach
liche Verwendung in das Vermogen des anderen. 

Mittelbare Zuwendung liegt vor, wenn der Zuwendende das Vermogen des X 
durch Rechtsgeschafte mit einem Dritten vergroBert; durch Vertrag zugunsten 
des X oder dadurch, daB er eine Schuld des X zahlt oder durch Vertrag mit dem 
Glaubiger iibernimmt. 

II. Jede Zuwendung hat einen rechtlichen Grund, causa, del' durch Ver
abredung der Parteien festgestellt wird. Die wichtigsten causae sind: 

1. Erliillung einer Verbindlichkeit: causa solvendi. 
2. Erwerb eines Aquivalentes, das in einer Forderung auf Riickgabe des 

Geleisteten bestehen kann (causa credendi), oder in einer Forderung auf Gegen-
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leistung: so hat z. B. die Verpflichtung des Verkaufers ihre causa in der Forderung 
auf den Kaufpreis. 

3. Bereicherung des Gegners ohne Gegenleistung, causa donandi. 
Die Verabredung der causa bnn vor oder nach der Zuwendung stattfinden, 

oder gleichzeitig mit fur. 
Yom rechtlichen Grund, der causa, ist zu unterscheiden das hinter del' causa 

liegende tatsachliche Motiv der Zuwendung: der Grund, weshalb jemand seine Schuld 
zahlen, das Darlehen geben, die Schenkung machen will. Diese Motive sind, wenn 
sie nicht zur Bedingung erhoben sind, rechtlich irrelevant. 

ITI. Die causa einer Zuwendung bnn fehlen, wenn eine Verabredung iiber die 
causa nicht zustande kommt, oder wenn die verabredete causa infolge eines Hinder
nisses sich nicht verwirklicht; so scheitert z. B. die causa solvendi am Nichtbestehen 
der zu zahlenden Schuld, die causa credendi an der beschrankten Geschaftsfahigkeit 
des Empfangers des Geldes. Zuwendungen, deren Giiltigkeit yom Vorliegen der 
causa abhangt, nennt man kausal. Diese Eigenschaft hat in der Regel das Ver
pflichtungsgeschaft: so ist z. B. das Versprechen des Kaufpreises nichtig, wenn die 
Gegenleistung (die Verpflichtung des Verkaufers) nicht zustande kommt. 

Dagegen sind alIe Verfiigungen a bstrakt, d.h. wirksam, auch wenn sie der causa 
ermangeln. So insbesondere die Eigentumsiibertragung, aber auch die Abtretung 
und der ErlaB einer Forderung. Die Verfiigung bnn abel' von den Parteien in 
Abhangigkeit von der causa gebracht werden, indem sie das Vorliegen der causa 
zur Bedingung ihrer Verfiigung machen. Nur die Ubertragung des Grundeigentums 
ist notwendig abstrakt, weil die Auflassung keine Bedingung vertragt, vgl. unten 
§ 441. Erfolgt eine Verfiigung ohne rechtlichen Grund, so entsteht daraus, infolge der 
Giiltigkeit der Verfiigung, eine ungerechtfertigte Vermogensverschiebung, die 
durch einen gleichzeitig entstehenden Anspruch auf Herausgabe der Bereicherung, 
§§ 812££., ausgeglichen wird. Dieser Anspruch (die condictio des gemeinen Rechts) 
ist obligatorischer Natur und richtet sich grundsatzlich gegen den ersten Empfanger 
der Z~wendung, nur ausnahmsweise gegen dessen Nachfolger, § 822. Die.aus dem 
romischen Recht stammende abstrakte Beschaffenheit der Verfiigung dient der 
Erleichterung des· Rechtsvel'kehrs: der Erwerber hat nur zu priifen, ob das Recht 
dem VerauBerer zusteht, und braucht sich nicht dal'um zu kiimmern, ob die causa, auS 
der der VerauBerer erworben hat, in Ordnung ist. Ebenso hat der Schuldner 
einer abgetretenen Forderung, bevor er an den Zessionar zahlt, nrn: das Zustande
kommen der Zession, nicht auch deren Rechtsgrund zu priifen. Fehler des Rechts
grundes kommen zwischen den Personen zur Erledigung, in deren Verhaltnis zu
einander der Rechtsgrund vorliegen solIte. 

Auch ein Sch uldversprechen bnn a bstrakt sein, § 780, wenn eine Leistung 
schriftlich in der Weise versprochen wird, daB das Versprechen die Verpflichtung 
selbstandig begriinden solI, was in der Regel anzunehmen ist, wenn der Schuldschein 
den Rechtsgrund nicht nennt (sog. cautio indiscreta des gemeinen Rechts). Not
wendig abstl'akt ist der Wechsel. Der Rechtsgrund eines abstrakten Versprechens 
bnn, wie bei jeder Zuwendung, verschieden sein: causa solvendi, credendi, donandi. 
Am haufigsten wird ein abstraktes Versprechen einem Glaubiger zur Befriedigung 
einer schon bestehenden Verbindlichkeit gegeben, und zwar gewohnlich nicht in dem 
Sinne, daB die Verbindlichkeit durch die Hingabe des abstrakten Schuldscheins 
getilgt sein soll, sondern so, daB der Glaubigel' fiir die ihm gebiihrende Leistung neben 
dem Anspl'uch aus dem fl'iiheren SchuldverhaItnis einen neuen Anspruch aus dem 
abstrakten Schuldschein erhalt (vgl. oben § 12IT, 2). 1st das abstrakte Versprechen 
ohne Rechtsgrund erteilt (z. B. zur Tilgung einer in Wirklichkeit nicht bestehenden 
Schuld), so hat der Empfanger des abstrakten Versprechens trotzdem eine Forderung 
erworben und ist gerade durch diesen Erwel'b ungel'echtfertigt bereichert. Daher 
entsteht gegen ihn ein Anspruch auf Herausgabe der Bereicherung, d. h. 
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auf Riickgabe des Schuldscheins, zugleich aber auch eine Einrede gegen die Forderung 
aus dem Schuldschein (vgl. § 821). Diese Einrede steht nach § 406 auch dem Zessio
nar entgegen, an den die abstrakte Forderung abgetreten wird. Anders verhalt 
es sich, wenn die abstrakte Forderung in einem Order- oder Inhaberpapier ver
korpert ist, vgl. oben § 28V. Denn bei diesen Papieren konnen dem Glaubiger 
Einreden aus der Person des Vorgangers nicht entgegengehalten werden, WechselO., 
Art. 82; BGB. § 796. Solche Papiere sind daher in hoherem MaB, als der gewohnliche 
Schuldschein, von ihrem Schuldschein losgelOst und zum Umlauf im Wirtschafts
verkehr besonders geeignet. 

§ 43. Sicherungsgeschafte. 

I. Eine durch ihren Zweck charakterisierte Gruppe von Rechtsgeschaften sind 
die Sicherungsgeschafte, durch die die Erfiillung einer Forderung gegen die 
Gefahr der Insolvenz des Schuldners gesichert wird. Dieser Zweck kann erreicht 
werden durch dingliche Geschafte (Pfandbest~llung) des Schuldners oder eines 
Dritten (Realsicherheit), oder dadurch, daB neben dem Schuldner ein anderer, der 
Biirge, fiir die Erfiillung der Forderung einzustehen sich verpflichtet (Personal
sicherheit). Das Sicherungsrecht ist akzessorisch, vgl. oben § 9III, und bildet fiir 
den Glaubiger zusammen mit der gesicherten Forderung einen Vermogensposten. 

II. Der Glaubiger hat ein Recht auf Sicherung nur wenn es ihm zugesa.gt ist 
oder wenn das Gesetz es ihm aus besonderen Griinden zuspricht (z. B. §§ 1039, 1051, 
1391). Bisweilen ist die Ausiibung eines Rechtes mit der Verpflichtung verbunden, 
Sicherheit fiir den Ersatz des aus der Ausiiburtg entstehenden Schadens zu stellen 
(§§ 258, 867). In anderen Fallen kann die Ausiibung eines Rechtes durch Angebot 
einer Sicherheitsleistung abgewendet werden, §§ 273, 562. 

III. In §§ 232ff. gibt das Gesetz Vorschriften dariiber, in welcher Weise 
Sicherheit zu leisten ist. In erster Linie ist Realsicherheit, nul' wenn dies nicht 
mogIich ist, Personalsicherheit zu leisten. 

§ 44. Fiduziarische Geschafte. 

Nach dem Vorbild del' romischen fiducia spricht man von fiduziarischen Ge
schaften, wenn jemand einem anderen ein Recht (gewohnlich Eigentum odeI' For
derung) zuwendet, ohne daB eine den definitiven Erwerb dieses Rechts rechtferti
gende causa vorliegt, und der Erwerber demgemaB sich verpflichtet, das Recht unter 
gewissen Umstanden an den Zuwendenden zuriickzuiibertragen. Durch diesen 
Vorgang erhalt der Erwerber (Fiduziar) gegeniiber dem Zuwendenden (Fiduzianten) 
eine Vertrauensstellung. Er hat vermoge des ihm eingeraumten Rechtes eine iiber 
den rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck des Geschaftes hinausgehende Rechts
stellung: er kann als Inhaber des Rechts iiber dasselbe verfiigen, ist abel' dem Fi
duzianten gegeniiber verpflichtet, seine Rechtsmacht in bestimmter Weise auszu
iiben. 

Fiduziarische Zuwendungen erfolgen zu verschiedenen Zwecken: 
1. um einem Glaubiger des Zuwendenden ein Haftungsobjekt zu entziehen. 

Solche Geschafte unterIiegen del' Glaubigeranfechtung, vgl. unten § 49 I; 
2. zur Erleichterung del' Ausiibung odeI' VerauBerung eines Rechts durch einen 

anderen. Wenn A seine Forderung durch B einziehen lassen will, so kann er, statt 
dem B Vollmacht zu erteilen, die Forderung an B abtreten, Inkassozession; 

3. zu Sicherungszwecken: statt seinem Glaubiger ein Pfandrecht zu bestellen, 
kann del' Schuldner ihm eine Sache zu Eigentum iibertragen gegen das Versprechen 
del' Riickgabe, wenn die Schuld getilgt wird: Sicherungsiibereignung. Das war 
del' romische Fall del' fiducia. 
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Der Fiduziar erwirbt das volle Recht: Eigentum oder Forderung, und kann 
wirksam dariiber verfiigen, auch wenn er gegen seine Verpflichtung verstoBt. Der 
Fiduziant ist auf seinen obligatorischen Anspruch angewiesen, insbesondere im 
Konkurse des Fiduziars. Das dem Fiduzianten vielfach zugesprochene Aussonde
rungsrecht scheint mir unbegriindet zu sein. 

§ 45. Erganzende Rechtsgesch§ftc. 
I. Es gibt Willenserklarungen, die zu einem Rechtsgeschaft hinzutreten 

miissen, um dem Rechtsgeschaft zu seiner vollen Wirkung zu verhelfen; so z. B. die 
Wahlerklarung bei der alteruativen Obligation, § 263, die nachtragliche Bestim
mung der Leistung, §§ 315f£., die Bestatigung eines anfechtbaren Geschaftes und 
besonders die in zahlreichen Fallen erforderIiche Zustimmung eines Dritten. Solche 
Willenserklarungen konnen als Tatbestandstiick des Rechtsgeschaftes, zu dem 
sie hinzutreten, betrachtet werden, aber auch, wenn man die ihnen eigene Rechts
wirkung ins Auge faBt, als besondere (erganz'ende) Rechtsgeschafte. 

II. Der Zustimmung eines Dritten bediirfen: gewisse Rechtsgeschafte des 
beschrankt Geschaftsfahigen, die Verfiigungen der Ehefrau iiber erngebrachtes 
Gut, Verfiigungen iiber fremde Rechte nach § 185, gewisse Verfiigungen des Vor
erben usw. (eine besondere Art der Zustimmung ist die Bevollmachtigung, vgl. 
unten § 65 II). Die Zustimmung heiBt Einwilligung, wenn sie vor oder bei der Vor
nahme des Rechtsgeschafts erteilt wird, Genehmigung, wenn sie nachtraglich er
folgt. Sie ist einseitige empfangsbediirftige Erklarung und kann an die Person, 
die der Zustimmung bedarf, oder an deren Gegner gerichtet werden. Sie ist 
formlos und in der Regel bis zur Voruahme des zustimmungsbediirftigen Geschaftes 
widenuflich. 

III. Die Genehmigung wirkt auf den Zeitpunkt der Voruahme des Rechts
geschafteR zuriick. Unberiihrt von der Riickwirkung bleiben Verfiigungen des 
Genehmigenden iiber den Gegenstand des Rechtsgeschaftes. Hat z. B. ein Min
derjahriger am 1. Januar eine Forderung verauBert und wird diese VerauBerung 
von seinem Vormund am 20. Januar genehmigt, so bleibt eine VerauBerung der
selben Forderung, die der Vormund selbst am lO. Januar vorgenommen hat, 
wirksam. Daher kann die vom Vormund genehmigte VerauBerung des Minder
jahrigen nicht in Kraft treten. Unberiihrt von def' Riickwirkung der Genehmigung 
bleiben feruer V ollstreckungsmaBregeln, die den Gegenstand des genehmigten 
Geschaftes betreffen. Wurde z. B. eine Forderung des A von B verauBert und nacho 
her von einem Glaubiger des A gepfandet, so kann A durch Genehmigung der Ver
auBerung des B das durch die Pfandung begriindete Pfandrecht nicht entkraften. 

§ 46. pie Bedingung. 
I. Die "Virkung eines Rechtsgeschaftes kann davon abhangig gemacht werden, 

daB ein zukiinftiges (nach menschlichem Wissen) ungewisses Ereignis eintritt. 
Eine solche Beschrankung des Rechtsgeschaftes nennt man Bedingung (condicio); 
ebenso das Ereignis, von dessen Eintritt die Rechtswirkung abhangen soll. Bedin
gungen konnen ausdriicklich oder stillschweigend erklart werden; ein Beispiel still
schweigend erklarter Bedingung in § 2107. Die Bedingung gewahrt die MogIich
keit, kiinftige Verhaltnisse zu beriicksichtigen und ist daher besonders wichtig im 
Testamentsrecht. Auch kann man vermittelst der Bedingung das Verhalten eines 
Menschen beeinflussen, ohne ihm eine Pflicht aufzuerlegen (bedingte Belohnung, 
selbstandige Vertragsstrafe, § 343II). 

Keine Bedingung im technischen Sinn des Worts liegt vor, wenn die Rechts
wirkung von einem Umstand abhangig gemacht wird, der eintreten muB oder nicht 
eintreten kann oder von einem Umstand, der in Vergangenheit oder Gegenwart 
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liegt; in solchen FiiJlen bnn nur subjektive UngewiBheit iiber den Eintritt der 
Rechtswirkung bestehen. Ebensowenig liegt Bedingung vor, wenn die Parteien 
die Rechtswirkung von einem Umstand abhii.:tl.gig machen, der schon zum gesetz
lichen Tatbestand des Rechtsgeschafts gehOrt (sog. cQndicio juris); so sind z. B. 
Erbeseinsetzung unter der Bedingung, daB der Erblasser vor dem Eingesetzten 
stirbt oder Aufrechnung unter der Bedingung, daB die Forderung des Gegners 
besteht, keine bedingten Geschiilie. 

Gewisse Rechtsgeschafte dulden keine Bedingung: der EntschluB muB definitiv 
sein, um wirken zu konnen. Bei den meisten Geschaften des Familienrechts (Ehe
schlieBung, Adoption, Anerkennung der Ehelichkeit) und einigen Geschaften des 
Vermogensrechts (Auflassung, Aufrechnung, Annahme und Ausschlagung der Erb
schaft) verbietet das Gesetz die Hinzufiigung einer Bedingung .. Ferner ergibt sich 
Unzulassigkeit der Bedingung bei einseitigen Rechtsgeschaften, die in den 
Rechtskreis eines anderen eingreifen, aus dem Zweck des Geschaftes und dem be
rechtigten Interesse des anderen; so bnn Kiindigung, Anfechtung, Riicktritt, 
Widerruf der Schenkung nicht unter Bedingung erfolgen, sofern dadurch ffir den 
Gegner eine Unsicherheit der Rechtslage herbeigefUhrt wird. 

II. Das Gesetz unterscheidet: 
1. aufschiebende (suspensive) Bedingung: die Wirkung solI erst eintreten, 

wenn die Bedingung erfillit ist; 
2. au£losende (resolutive) Bedingung: die Wirkung solI wegfallen, wenn die 

Bedingung eintritt. 
Welche Art der Bedingung gewollt ist, ergibt sich aus der Auslegung des Ge

schaftes. Bei Eigentumsvorbehalt solI im Zweifel aufschiebende Bedingung gemeint 
sein, § 455. 

Die Bedingung ist kasuell, wenn sie in einem vom Willen der Beteiligten 
nicht abhangenden Ereignis besteht; potestativ, wenn sie eine Handlung eines 
der Beteiligten ist. Die Handlung bnn insbesondere eine Willenserklarung sein 
(cond. si voluero, Wollensbedingung). 

III. Vor Entscheidung der Bedingung besteht ein Schwebezustand: 
1. bei aufschiebender Bedingung ist die beabsichtigte Rechtswirkung noch 

nicht eingetreten; das Eigentum nicht iibergegangen, die Forderung nicht entstan
den (leistet der Schuldner bei schwebender Bedingung, so hat er eine Nichtschuld 
gezahlt und bnn das Geleistete zuriickverlangen). Aber schon wahrend des Schwebe
zustandes hat das Rechtsgeschait gewisse Wirkungen, die man Vorwirkungen 
nennen bnn: es ist bindend, d. h. seine Wirksamkeit hangt nicht mehr vom Willen 
der Parteien ab, sondern nur noch vom Eintritt d.er Bedingung. FUr den, der aus 
dem bedingten Geschait einen Erwerb machen solI, besteht bereits eine, iibertrag
bare und vererbliche, Anwartschaft, vgl. oben § 8II,1. Vereitelung oder Beein
trachtigung dieser Anwartschaft durch den Gagner verpflichtet bei Eintritt der 
Bedingung zu Schadensersatz. Bedingte Verfiigungen konnen durch spatere Ver
fiigungen oder VollstreckungsmaBregeln nicht beeintrachtigt werden, auBer soweit 
der gute Glaube des Erwerbers geschiitzt wird; 

2. bei auflOsender Bedingung ist die Wirkung des Geschaites vorlaufig ein
getreten (das Eigentum iibergegangen, die Forderung begriindet), bnn aber durch 
Eintritt der Bedingung wegfallen. Daher besteht fiir die Partei, der der WegfaU 
der Rechtswirkungen zugute kommt, eine Anwartschaft, die ebenso beschaffen 
und geschiitzt ist, wie die Anwartschaft des Erwerbers bei der aufschiebenden Be
dingung. Verfiigungen iiber ein unter auflOsender Bedingung begriindetes Recht 
werden bei Eintritt der Bedingung wirkungslos, soweit nicht der gute Glaube 
des Erwerbers geschiitzt ist (resoluto jure concedentis resolvitur jus concessum). 

III. Der Schwebezustand endigt mit Entscheidung der Bedingung. Ob die 
Bedingung erfiillt ist, ergibt sich aus der Auslegung des Rechtsgeschaites; eine Aus-
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legungsregel fUr letztwillige Zuwendungen enth8.lt § 2076. Die Bedingung ist a.us
gefallen, wenn sie in del' durch das Rechtsgeschaft festgesetzten oder nach Treu 
und Glauben zu bestimmenden Zeit nicht eingetreten ist, oder wenn feststeht, daB 
sie nicht eintreten kann. Eine Bedingung gilt als eingetreten, wenn ihr Eintritt vom 
Gegner wider Treu und Glauben verhindert ist; sie gilt a.ls ausgefallen, wenn fur 
Eintritt wider Treu und Glauben herbeigefiibrt ist. 

Durch Erfiillung del' aufschiebenden Bedingung erlangt das Geschaft ipso jure 
(ohne daB es auf den Willen oder das Wissen del' Parteien ankommt)· seine volle 
Wirkung, und zwar in dem Moment, in dem die Bedingung eintritt: Riickwir
kung del' Bedingung kann nur in del' Art verabredet werden, daB die Parteien sioh 
verpflichten, einander zu gewahren, was sie haben wlirden, wenn die Wirkungen 
bereits mit AbschluB des Geschafts eingetreten waren. Bei Erfiillung del' auflOsenden 
Bedingung endigen die Wirkungen des Geschafts (das bedingt iibertragene Eigentum 
fallt an den VerauBerer zuriick, die resolutiv bedingte Forderung erlischt); es kann, 
wie bei del' aufschiebenden Bedingung, verabredet werden, daB die Parteien ver
pflichtet sein solI en, den Zustand, wie er bei AbschluB des Geschaftes bestand, wieder
herzustellen. 

§ 47. Die Befristung. 

Die Wirkung eines Rechtsgeschaftes kann in del' Weise beschrankt sein, daB 
sie erst mit dem Eintritt eines kiinftigen gewissen Ereignisses (Anfangsterm in) 
beginnen oder bei Eintritt dieses Ereignisses aufhoren solI (Endtermin). Solche 
Rechtsgeschafte nennt man befristet. Del' Termin unterscheidet sich von del' Be
dingung dadurch, daB sein Eintritt bestimmt ist (dies certus an); del' Zeitpunkt des 
Eintritts kann bestimmt sein (dies certus quando, z. B. ein Kalendertag), oder un
bestimmt (dies incertus quando, z. B. del' Todestag eines Lebenden); ein dies in
certus an certus quando (z. B. die Volljahrigkeit eines lebenden Menschen) ist 
Bedingung. 

FUr befristete Geschafte ist im Gesetz entsprechende Anwendung des Rechts del' 
Bedingung vorgeschrieben. Daraus ergibt sich, daB bei Verfiigungen unter Anfangs
termin zunachst eine Anwartschaft des Erwerbers entsteht, aus der bei Eintritt 
des Termines das Vollrecht erwachst. Bei Verpflichtungsgeschaften kann die Be
fristung eine verschiedene Bedeutung haben. Sie kann die Entstehung der Forderung 
hinausschieben, so daB vorlaufig nur eine Anwartschaft (kiinftige Forderung) be
steht; das ist z. B. der Fall bei Miets- oder Darlehenszinsen fUr ein kiinftiges Quartal, 
vgl. oben § 811, 2. In der Regel wird aber durch die Befristung hinausgeschoben 
nicht die Entstehung, sondern die Falligkeit der Forderung und damit die Ent
stehung des Anspruches aus der Forderung, vgl. oben § 1011, I; so kommt z. B. der 
Mietzins fUr das laufende Quartal pro rata temporis zur Entstehung, wird aber erst 
am Ende des Quartals fallig. 

§ 48. Unvollstanmge und nichtige Geschiifte. 

I. Ein Rechtsgeschiift kann unwirksam sein oder wenigstens der vollen Wir
kung ermangeln, wenn es unvollstandig ist, d. h. wenn ein Stiick des Tatbestandes 
noch aussteht. Unvollstandig ist z. B. das bedingte oder befristete Geschaft; die 
Einigung iiber Eigentumsiibertragung, solange die Sache nicht iibergeben bzw. der 
Eintrag nicht erfolgt ist; das zustimmungsbediirftige Geschaft, solange die Geneh
migung fehlt. Durch Eintritt des fehlenden Tatbestandsstiicks erlangt das unvoll
standige Geschaft seine volle Wirkung. 

II. Der Tatbestand eines Rechtsgeschafts kann mit einem Fehler behaftet 
sein, durch den die beabsichtigte Wirkung des Geschaftes fUr immer ausge
schlossen ist. Solche Geschafte nennt man nichtig. Die wichtigsten Griinde der 
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Nichtigkeit sind: mangelnde Geschiiftsfahigkeit, Fehlen der vorgeschriebenen 
Form und Unzulassigkeit des Inhalts. Die Nichtigkeit wird von Amts wegen be
riicksichtigt und kann nicht nur von den Parteien, sondern auch von dritten Per
sonen, deren Interesse von der Nichtigkeit beriihrt wird, vorgebracht werden. 
Die Nichtigkeit ist begrifflich allseitig. Ausnahmsweise kennt das Gesetz relative 
Unwirksamkeit eines Geschaftes in dem Sinn, daB ein Geschiift im allgemeinen giiltig, 
jedoch einer oder mehreren Personen gegeniiber unwirksam ist; die wichtigsten 
Falle sind: Verfiigungen, die gegen ein VerauBerungsverbot oder gegen ein 
vorgemerktes Recht verstoBen. Partielle Nichtigkeit eines Geschiiftes hat Nichtig
keit des ganzen Geschaftes zur Folge, wenn nicht anzunehmen ist, daB die Parteien 
das Gesch1ift ohne den nichtigen Teil gewollt hatten. Entspricht ein nichtiges Rechts
geschaft den Erfordernissen eines anderen Geschaftes, so gilt letzteres, wenn an
zunehmen ist, daB die Parteien es bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt hatten (Kon
version); so kann z. B. ein nichtiger Erbvertrag als Testament gelten; ein nichtiger 
Wechsel als Schuldschein. Ein nichtiges Geschaft kannnicht bestatigt, wohl aber, 
wenn der Nichtigkeitsgrund weggefallen ist, neu errichtet werden (unter nochmaliger 
Beobachtung einer fiir das Geschaft vorgeschriebenen Form). 

§ 49. Anfechtbare Geschii.fte. 
I. Ein Rechtsgeschaft ist anfechtbar, wenn es zunachst normale Wirkungen 

herbeifiihrt, die aber durch eine Willenserklarung beseitigt werden kOnnen. 
Anfechtbar sind nach BGB. die mit Willensmangeln behafteten Geschafte, vgl. 
unten § 57. Wesentlich anders gestaltet ist die Anfechtung von Rechtsgeschiiften 
wegen Benachteiligung der Glaubiger nach Konkursordnung und dem Reichsgesetz 
iiber Anfechtung auBerhalb des Konkurses. Der Rechtsgedanke der Anfechtung ist 
auch auBerhalb des Gebiets der RechtsgeschMte verwendet: anfechtbar ist die Ehe
lichkeit eines Kindes, der Erbschaftserwerb eines Unwiirdigen sowie gewisse 
gerichtliche Entscheidungen: die Entmiindigung und das AusschluBurteil im Auf
gebotsverfahren. 

II. Die Anfechtung ist Ausiibung eines aufhebenden (negativen) Gestaltungs
rechts, vgl. oben § 8III, 12. Anfechtungsberechtigt ist der Urheber der anzufech
tenden Erklarung bzw. sein Erbe, ausnahmsweise, § 318, dritte Personen. Die An
fechtung erfolgt durch einseitige, formlose, Erklarung, die bei Vertragen an den 
Mitkontrahenten, bei einseitigen empfangsbediirftigen Erklarungen an den Emp
fanger der Erklarung zu richten ist; bei nichtempfangsbediirftigen Erklarungen 
an die Person, die aus der Erklarung einen unmittelbaren rechtlichen Vorteil 
erlangt hat: in gewissen Fallen kann die Anfechtung gegeniiber einer Behorde er
klm werden. Das Anfechtungsrecht erlischt durch Ablauf einer Frist sowie durch 
formlose Bestatigung des Geschaftes. 

III. Das angefochtene Geschaft ist als von Anfang an nichtig anzusehen. Wird 
ein Verpflichtungsgeschaft angefochten, so erweist sich, daB eine Verpflichtung 
nicht bestanden hat; die zur Erfiillung bereits vorgenommenen Leistungen konnen 
als grundlos zuriickverlangt werden. Bei Anfechtung einer VerauBerung fallt das 
verauBerte Recht an den VerauBerer zurUck; er kann die verauBerte Sache vindi
zieren (sog. dingliche Kraft der Anfechtung), auch aus der Hand eines weiteren 
Erwerbers; jedoch ist dieser Erwerber durch seinen guten Glauben geschiitzt, wenn 
er weder wuBte noch wissen konnte, daB der Erwerb seines Vorgangers der An
fechtung unterlag. Ein angefochtenes Geschaft kann, da es nunmehr nichtig ist, 
nicht mehr bestatigt, sondern nur erneut vorgenommen werden. 

§ 50. Yerbotene Rechtsgeschiifte. 
I. Die Rechtsordnung will gewisse Rechtsgeschiifte ihres Inhaltes wegen nicht 

dulden. Das BGB. begniigt sich meist damit, solche Geschafte fiir nichtig zu erklaren, 
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z. B. die Verabredung des Zinseszinses, § 248, oder den Verfallvertrag beim Pfand
recht, § 1229. Daneben stellt das Gesetz den allgemeinen Grundsatz auf, daB Rechts
geschafte, insbesondere SchuIdvertrage, wenn sie gegen ein gesetzliches Verbot ver
stoBen, nichtig sind, §§ 134, 309. Solche Verbote sind insbesondere aus der Straf
barkeit gewisser Verabredungen zu entnehmen. Jedoch gibt es Verbote, die die 
Giiltigk~it des verbotswidrigen RechtsgeschMtes nicht beeintrachtigen; so ist z. B. 
ein RechtsgeschMt, das den Vorschriften iiber die Sonntagsruhe zuwider ge
schlossen ist, deshalb nicht nichtig; aus der Strafbarkeit des Bettels folgt keine 
Nichtigkeit des Geschenks an den Bettler. Wie die verbotenen Gescha.£te, so sind auch 
solche Gescha.£te nichtig, die in Umgehung eines Verbotes (in fraudem legis) 
geschlossen werden. 

II. In den zahlreichen Fallen, in den das Gesetz Verfiigungen des Rechts
subjekts iiber sein Recht nicht zuIaBt, spricht man von VerauBerungsverboten. 
In der Tat handelt es sich dabei urn Vorschriften, die entweder einem Recht die 
Eigenschaft der Ubertragbarkeit, vgl. oben § 9II, oder dem Rechtssubjekt die Ver
fiigungsmacht iiber sein Recht, vgl. oben § 41 II, entziehen. Dagegen gibt es wirk
liche VerauBerungs- oder richtiger: Verfiigungsverbote, die von einem Gericht 
oder einer sonstigen zustandigen Behorde erlassen werden, und zwar in der Regel 
zum Schutz bestimmter Personen. Die wichtigsten FaIle solcher, relativer, Ver
auBerungsverbote sind: Konkursordnung § 106; ZPO. §§ 935ff. (einstweilige Ver
fiigungen); und das in der Beschlagnahme eines Grundstiicks nach ZVG. § 23 ent
haltene VerauBerungsverbot. Diese Verbote dienen zum Schutz gewisser GIaubiger 
dessen, dem die VerauGerung verboten ist. Thre Wirkung ist relative Unwirksamkeit 
der dem Verbot zuwider erfolgenden Verfiigung, vgl. oben § 46II (wobei aber der 
gute Glaube des Erwerbers geschiitzt wird), sowie der den Gegenstand des Verbotes 
betreffenden VollstreckungsmaBregeln. 

§ 51. Sittenwidrige Rechtsgeschifte. 

I. Ein Rechtsgeschaft, das gegen die guten Sitten (boni mores) verstoBt, ist 
nichtig. Unsittliche Absicht einer Partei bewirkt noch nicht Nichtigkeit des Ge
scha.£tes; es muG das GeschMt selbst, sein Inhalt oder der von den Parteien gemein
sam verfolgte Zweck, sich als sittenwidrig darstellen. MaBgebend ist das moralische 
Urteil aIIer biIlig und gerecht denkenden Volksgenossen, unter Beriicksichtigung 
der Verschiedenheiten, die sich aus Lebensstellung und Beruf ergeben: ent
scheidend ist das Minimum sittlicher Betatigung, das von den AngehOrigen 
eines bestimmten Lebenskreises nach allgemeiner Anschauung verlangt werden 
muB. 

Abstrakte GeschMte, vgl. oben § 42III, konnen, da sie ohne Riicksicht auf die 
zugrunde liegenden Verabredungen und Parteizwecke zu beurteilen sind, sich nic;:ht 
als sittenwidrig darstellen; die Eigenturnsiibertragung oder die Ausstellung eines 
Wechsels ist an sich betrachtet eine sittlich indifferente Handlung; dagegen kann die 
Verabredung, auf Grund deren das Eigentum iibertragen, der Wechsel ausgestellt 
wird, aus dem Gesichtspunkt der Sittlichkeit beurteilt und als sittenwidrig befunden 
werden. 

II. Die FaIle, in denen man Nichtigkeit wegen VerstoBes gegen die guten 
Sitten annimmt, lassen sich in drei Gruppen anordnen: 

1. nichtig ist jedes Rechtsgeschaft, das einen sittenwidrigen Erfolg bezweckt 
oder fordert; insbesondere das Versprechen einer unmoralischen Handlung; aber auch 
das Versprechen einer Leistung unter der Bedingung, daB eine unmoralische Hand
lung erfolgt; 

2. als sittenwidrig und daher nichtig werden Rechtsgescha.£te betrachtet, 
durch die jemand in Lebensfragen, die dem freien EntschluB unterliegen sollen, 
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gebunden oder durch pekuniare Erwagungen beeinfluBt werden solI; z. B. Belohnun
gen oder Vertragsstrafen, die die EheschlieBung, Scheidung, .Anderung der Kon
fession oder des Berufes oder der Staatsangehorigkeit, das Ablegen oder Verweigern 
des gerichtlichen Zeugnisses usw. betreffen; 

3. als unsittlich gilt ein Recht.sgeschaft. durch das die wirtschaftliche 
Freiheit in zu weit gehendem MaB beschrankt wird. Die Grenze des Erlaubten ist 
vielfach durch genaue gesetzliche Bestimmungen gezogen, z. B. in den Vorschriften 
liber KonkurrenzkIauseln im Vertrag mit Angestellten. Aber auBerhalb dieser 
Bestimmungen iiegt ein weites Gebiet, auf dem das zulassige'MaB wirtschaft
licher Bindung vom Richter nach dem allerdings sehr elastischen Prinzip der guten 
Sitten festzustel1en ist. Das gilt namentlich fiir die sehr bestrittenen Fragen, wieweit 
die freie Betatigung im gewerblichen Leben durch Ringe, Kartelle, Trustvertrage 
und ahnliche Verabredungen eingeengt werden bnn. 

Aus dem Gesichtspunkt des VerstoBes gegen die guten Sitten betrachtet das 
Gesetz das wucherische Geschaft. Jedes entgeltliche Rechtsgeschaft (Darlehen, 
Kauf, Miete usw.) kanu wucherisch sein, wenn ein auffallendes MiBverhaltnis zwischen 
Leistung und Gegenleistung vorliegt und Notlage, Leichtsinn oder Unerfahrenheit 
der einen Partei vom Mitkontrahenten ausgebeutet worden ist. 

§ 52. Die geschiiftsunlabigen Personen. 

I. Das Rechtsgeschaft ist dazu bestimmt, den Willen des Menschen bei der 
Gestaltung seiner Rechtsverhaltnisse zur Geltung zu bringen. Das Rechtsgeschaft 
verlangt daher eine normale Beschaffenheit des Willens. Zur Vereinfachung und 
Sicherung des Rechtsverkehrs sieht das Gesetz davon ab, die geistigen Fahig
keiten des Menschen von Fall zu Fall zu priifen, und scheidet aus, der Masse der 
Rechtssubjekte zwei Kategorien von Men'3chen aus, denen es die zum AbschluB von 
Rechtsgeschaften erforderliche Handlungsfahigkeit, die Geschaftsfahigkeit, ganz 
abspricht oder nur in beschranktem MaBe gewahrt. Zur Erganzung dieses Mangels 
haben beide Klassen von Personen einen gesetzlichen Vertreter (Inhaber der elter
lichen Gewalt oder Vormund). Die Rechtsfolgen del' fehlenden oder beschrankten 
Geschaftsfahigkeit treten auch dann ein, wenn der Geschaftsgegner diese Mangel 
nicht kennt. 

II. Geschaftsunfahig sind: Kinder unter 7 Jahren; Geisteskl'anke, vgl. oben 
§ 16III, 1, und Menschen, die wegen Geisteskrankheit entmiindigt sind. Die Ent
miindigung erfolgt in einem durch die ZPO. geregelten Verfahren durch BeschluB 
des Amtsgerichts, der durch Klage beim Landgericht angefochten werden kann. 
Sie ist nach Aufhoren del' Krankheit durch BeschluB des Amtsgerichts aufzuheben. 
Der Geisteskranke ist geschaftsunfahig, solange die Krankheit dauert, der Ent
miindigte bis zur Aufhebung der Entmiindigung. 

III. WillenserkIiirungen eines Geschaftsunfahigen sind nichtig; WillenserkIa
rungen, die an ihn gerichtet sind, werden erst durch Zugehen an seinen gesetzlichen 
Vertreter wirksam. 1st die Entmlindigung angefochten, so bleiben die Willenser
kIarungen des gesetzlichen Vertreters giiltig; die Erklarungen des Entmiindigten 
sind ohne Riicksicht auf die Entmiindigung zu beurtcilen, d. h. wirksam, wenn er 
geistesgesund war. 

IV. Voriibel'gehende Willensuniahigkeit (BewuBtlosigkeit oder voriiber
gehende Storung der Geistestatigkeit durch Tl'unkenheit oder andere Ursachen) 
macht den Menschen nicht geschattsunfahig. Aber Willenserklarungen, die in solch em 
Zustand abgegeben werden, sind nichtig; dagegen ist eine El'kIiirung unter Ab
wesenden giiltig, auch wenn der Adressat bei Zugehen der Erklarung sich in einem 
solchen Zustand befand. 
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§ 53. Die beschrankt geschatisfli.higen Personen. 
I. Beschrankt geschii.ftsfahig sind: Minderjahrige (iiber 7 Jahre) Personen, 

die wegen Geistesschwache, Verschwendung oder Trunksucht entmiindigt sind, 
und Personen, die unter vorlaufiger Vormundschaft stehen. 

II. Minderjahrige (und die ihnen gleichgestellten Personen) kijnnen Willens
erklarungen, die ibnen lediglich £echtlichen Vorteil bringen, selbstandig ab
geben. Zu anderen Erklarungen ,(insbesondere zu allen VerauBerungen und Ver
pflichtungen) bediirfen sie del' Zustimmung des gesetzlichen Vertreters, § 107. 
Bei einseitigen Rechtsgeschaften kann die Einwilligung nicht durch Genehmigung 
nachgeholt werden; sie muS dem Empfanger der Erklarung vom gesetzlichen Ver
treter mitgeteilt oder vom Minderjahrigen in schriftlicher Form vorgelegt werden; 
·ist das nicht geschehen, so kann der Empfanger die Erkl~g des Minderjahrigen 
unverziiglich zuriickweisen. Vertrage, die der Minderjahrige ohne Einwilligung 
schlieBt, bleiben in der Schwebe, bis der gesetzliche Vertreter die Genehmigung er
teilt oder verweigert. Der Mitkontrahent kann den Vertrag bis zur Genehmigung 
widerrufen oder den gesetzlichen Vertreter zu einer Erklarung auffordern; erfolgt 
innerhalb zweier Wochen keine Antwort, so gilt die Genehmigung als verweigert, 
vgl. oben § 5V. Ein ohne Einwilligung geschlossener Vertrag wird giiltig, wenn ihn 
der Minderjahrige mit Mitteln, die ibm zur freien Verfiigung iiberlassen sind, erfiillt. 

III. Willenserklarungen an einen Minderjahrigen sind wirksam, wenn sie ibm 
lediglich rechtlichen Vorteil bringen; andere Erklarungen werden durch Zugehen 
an den gesetzlichen Vertreter wirksam. 

IV. Bei Anfechtung einer Entmiindigung gilt dasselbe wie bei Entmiindigung 
wegen Geisteskrankheit. 

V. FUr eiuige Rechtsgeschii.fte ist die Rechtsstellung der beschrankt ge
schaftsfahigen Personen besonders geordnet: 

1. die Ehefahigkeit tritt beim Mann erst mit der Volljahrigkeit ein. Die 
Frau kann mit 16 Jahren heiraten, btidarf aber der Einwilligung ihres gesetzlichen 
Vertreters. Ebenso kOnnen Personen, deren Geschaftsfahigkeit durch Entmiindigung 
beschrankt ist, nur mit Einwilligung des gesetzlichen Vertreters eine Ehe schlieBen; 

2. gewisse Rechtshandlungen des Familienrechts (z. B. Anfechtung der Ehe 
und der Ehelichkeit) kOnnen beschrankt geschaftsfahige Personen selbstandig vor
nehmen; 

3. die Testierfahigkeit wird mit dem 16. Lebensjahr erworben und ohne Mit
wirkung des gesetzlichen Vertreters ausgeiibt. Personen, deren Geschaftsfahigkeit 
durch Entmiindigung beschrankt ist, kOnnen ein Testament nicht errichten, wohl 
aber aufheben. 

§ 54. Partielle Geschatisfiihigkeit. 

In zwei Fallen gewahrt das Gesetz den Minderjahrigen (und den ibnen gleich
gestellten Personen) volle Geschaftsfabigkeit fUr einen bestimmten Kreis von Ge
schaften: 

1. wenn ein Minderjabriger mit Ermachtigung des gesetzlichen Vertreters und 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts ein Erwerbsgeschaft selbstandig be
treibt, ist er voll geschaftsfahig fUr aIle Rechtsgeschafte, die der Geschaftsbetrieb 
mit sich bringt, auBer den Rechtsgeschaften, die der Genehmigung des Vor
mundschaftsgerichts bediirfen. Der gesetzliche Vertreter kann die Ermachtigung 
mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts zuriicknehmen, § 112; 

2. wenn ein Minderjahriger mit Ermachtigung des gesetzlichen Vertreters 
in Dienst oder Arbeit tritt, ist er voll geschaftsfahig fUr Eingehung, Aufhebung. und 
Erfiillung solcher Dienst- odeI' Arbeitsvertrage. Die Ermachtigung kann vom 
gesetzlichen Vertreter zuriickgenommen werden, § 113. 

v. Tuhr, Biirg. Recht: AUg. Teil. 4 
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Aus der Gescha.ftsfahigkeit ergibt sich fUr diesen Kreis von Angelegenheiten 
ProzeBfahigkeit des Minderjiihrigen und AusschluB der Verwaltung des gesetzlichen 
Vertreters. 

§ 55. Form der Rechtsgeschafte. 

I. Grundsatzlich kann der rechtsgeschaftliche Wille durch beliebige Mittel 
erklart werden. In gewissen Fallen ist fiir die Willenserklii.rung ein bestimmtes 
Mittel, eine Form, vorgeschrieben. Tatsachen, die nicht als Mittel der ErkliLrung 
dienen, sondern zu der WiUenserkiarung hinzutreten (z. B. Eintragung in das 
Grundbuch, nbergabe der Sache) sind nicht Form des Rechtsgeschii.fts. 

Die legislativen Zwecke der Form sind: Verdeutlichung des Willens; Befol'del'lmg 
der tJberlegung durch F..:rschwerung der Willenserklii.rung; Sicherung des Beweises. 
Das altere Recht (romisches wie germanisches) verlangt grundsatzlich eine Form 
der Willenserklii.rung, und zwar in der Regel eine miindliche Form, die im Gebrauch 
bestimmter Worte (certa verba) besteht. 1m klassischen Recht der Romer ist das 
Prinzip der Formfreiheit durchgedrungen und im gemeinen Recht zur Herrschaft 
gelangt. Es gilt auch im BGB., durchbrochen von zahlreichen Ausnahmen, in 
denen Schriftform oder offentliche Form verlangt wird. 

Die Formen des BGB. sind Giiltigkeitserfol'dernis des Rechtsgeschii.ftes (sog. 
feierliche oder Solemnitatsformen), nicht Beweisformen. 1st bei Eingehung des 
Gescha.ftes die Form, z. B. die Schriftform erfiillt, so ist das Geschaft giiltig; der 
Beweis kann, auch wenn die Urkunde nicht mehr existiert, durch andere Mittel 
gefiihrt werden. 

Eine Form kann, wie vom Gesetz vorgeschrieben, so auch von den Parteien 
fiir ein vorzmiehmendes Rechtsgeschii.ft festgesetzt werden. Die Verabredung der 
Beurkundung eines Vertrages ist im Zweifel als Giiltigkeitserfordernis gewollt. 

II. Ein Rechtsgeschii.ft, das der gesetzlichen Form ermangelt, ist nichtig, 
§ 125, auBer soweit die Form auf einer SoHverschrift, vgl. oben § 5II, 1, beruht 
z. B. § 1318. Bei einigen obligatorischen Vertragen wird der Formmangel durch 
Bewirkung del' versprochenen Leistung geheilt, §§ 313, 518, 766. Der Mangel einer 
durch Rechtsgeschii.ft bestimmten Form hat nur im Zweifel Nichtigkeit zur Folge; 
denn die Parteien konnen die Verabredung der Form jederzeit aufheben; auch 
stillschweigend, indem sie das Rechtsgeschii.ft, fiir das die Form verabredet ist, 
formlos abschlieBen. 

III. Die fiir die Begriindung eines Rechtsverhaltnisses vorgeschriebene Form 
gilt nicht ohne weiteres fiir die Aufhebung; so muB z. B. der Biirgschaftsvertrag 
schriftlich geschlossen werden, aber die Entlassung des Biirgen kann miindlich 
erfolgen. 

§ 56. Die Sehriftform. 

I. Die Schriftform erfordert eine Urkunde, die den wesentlichen Inhalt der 
Willenserklii.rung enthalten muB. Der Text kann yom Aussteller oder einem Dritten 
hergestellt sein (nur das Privattestament muB eigenhandig sein) und muB yom Aus
steller eigenhandig durch Namensunterschrift nnterzeichnet sein. An Stelle der 
Unterschrift geniigt ein offentIich begJaubigtes Handzeichen. 1st ein unvoll
staJldiger Text unterschrieben (Blankourkunde), so entsteht durch Ausfiillung des 
Textes seitens des Ausstellers oder eines Dritten eine formgerechte Urkunde. Da
tierung der Urkunde ist (auBer beim Privattestament) fiir die Giiltigkeit der Urkunde 
nicht erforderlich. 

II. Die fiir einen Vertrag vorgeschriebene Schriftform kann einseitig oder 
zweiseitig sein, je nachdem nur eine Willenserklarung (wie bei der-Biirgschaft) oder 
beide WiIlenserkiarungen (wie beim Mietsvertrag iiber Grundstiicke) schriftlich 
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abgefaBt sein miissen. Bei zweiseitiger Schriftform miissen entweder beide Parteien 
eine Urkunde nnterzeichnen odeI' jede Partei eine fiir die andere Partei bestimmte 
gleichlautende Urknnde. 

III. Empfangsbediirftige Erklarnngen werden, auch wenn sie del' Schriftform 
nnterliegen, erst durch Zugehen an den Gegner wirksam. Das Zugehen wird durch 
tJbersendnng odeI' Vorweisen del' Urknnde bewirkt. 

IV. Die verabredete Schriftform ist im Vergleich zur gesetzlichen im Zweifel 
erleichtert: es geniigt telegraphische tJbermittelung, obgleich die Unterschrift auf 
dem Ankunftstelegramm nicht eigenhandig ist; beim Vertrag geniigt Briefwechsel, 
auch wenn die in den Briefen niedergelegten Erklarnngen nicht gleichen Wortlaut 
haben. 

§ 57. Die ijffentlichen Formen. 

In gewissen Fallen verlangt das Gesetz die Mitwirknng einer Behorde bei Ab
gabe einer Willenserkliirnng. Die Vorschriften iiber diese Tatigkeit del' Behorden 
finden sich im Reichsgesetz iiber freiwillige Gerichtsbarkeit. 

I. Die gerichtliche odeI' notarielle Beurkundung besteht darin, daB die Partei 
ihre Erklii.rnng miindlich oder durch Vorlegnng eines Schriftsatzes vor dem Amts
gericht oder einem Notar abgibt nnd daB dariiber ein Protokoll aufgenommen wird. 
Rei AbschluB von Vertragen in dieser Form ist bisweilen gleichzeitige Anwesenheit 
del' Parteien vorgeschrieben (Auflassnng, § 925; Adoption, § 1750). In der Regel 
konnen Antrag nnd Annahmeerklarnng einzeln, sukzessiv, beurknndet werden, 
§ 128; dann kommt der Vertrag schon durch die Beurknndnng, nicht erst durch das 
Zugehen del' Annahmeerklarnng zustande, § 152. 

II. Bei der offentlichen Beglaubigung wird die in Gegenwart des Beamten 
vollzogene Unterschrift des Ausstellers durch einen datierten nnd vom Beamten 
nnterschriebenen Vel'merk auf der Urknnde beglaubigt; dieser Vermerk beweist, 
daB die Unterschrift von del' Person herriihrt, deren Namen sie enthalt; auf den 
Inhalt del' Urknnden bezieht sich die Beglaubignng nicht. 

§ 5S. Auslegung der Rechtsgeschiifte. 

I. Willenserkliirnngen bediirfen, wenn sie nicht ganz prazis nnd vollstandig sind, 
del' Auslegnng, d. h. der genauen Feststellung ihrer rechtlichen Bedeutnng. Aus
gehend vom generellen Sinn der gebrauchten Worte ist ihre rechtliche Tragweite 
nach Treu nnd GIauben (bona fides) mit Riicksicht auf die Verkebrssitte zu ermitteln, 
§ 157. Da del' Erklarende, auch bei formellen Geschaften, in der Wahl der Worte frei 
ist, so ver",irft das Gesetz die Buchstabeninterpretation nnd verweist auf die Er
forschnng des wirklichen Willens, § 133. Aus dem Grnndsatz von Treu nnd Glauben 
ergibt sich abel', daB die Beriicksichtigung eines vom Wortlaut abweichenden inneren 
Willens je nach Umstanden in verschiedenem :MaBe zulassig ist. 1st die Erklarnng 
fiireinen weiterenPersonenkreis bestimmt (z. B. Inhaberpapier, Vollmachtsurkunde), 
so entscheidet del' herkOmmliche fiir jeden verstandliche Sinn del' Worte. Bei Er
klarnngen an einen bestimmten Gegner ist als wirklicher Wille das zu betrachten, 
was der Gegner unter Beriicksichtignng aller ihm bekannten Umstande als die 
Meinnng des Erklarenden verstanden hat odeI' verstehen muBte. Bei Auslegung 
eines Testamentes ist der innere Wille des Erblassers, wenn er im Wortlaut einen 
auch nur nnvollkommenen Ausdl'uck gefnnden hat, selbst dann maBgebend, wenn 
er den Beteiligten znnachst nicht verstandlich war. 

II. Durch Auslegung wird der Inhalt des Parteiwillens feRtgestellt. Dieser 
Wille ist oft nnvollstandig; es kommt VOl', daB die Parteien beiAbschluB des Ver
trages an einen spater eintretenden Umstand nicht gedacht nnd dahel' die Rechts
folgen dieses Umstandes nicht gel'egelt haben. Dann ist zunachst das dispositive 

4* 
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Recht, vgl. oben § 5II 2, anzuwenden und zu diesem Zwecke das Geschaft unter 
eine del' yom Gesetz aufgestellte Kategorien von Rechtsgeschaften zu subsumieren. 
Aber auch das Gesetz kann, wenn es nicht in maBlose Kasuistik vel'fallen will, 
nicht aIle moglichen Gestaltungen des Tatbestandes voraussehen. Gibt das dis
positive Recht keine der Sachlage angemessene Entscheidung, so muB das lucken
hafte Rechtsgeschaft nach Treu und Glauben mit Rucksicht auf die Verkehrssitte 
erganzt werden. Diese Erganzung wird meist unter Auslegung mitverstanden, 
obgleich sie eine von del' Auslegung logisch zu untel'scheidende Tatigkeit ist. 

§ 59. Die Willensmlingel. 

Unter Willens mangel (§ 166) versteht man eine abnorme Gestaltung des Partei
willens. Die Abnol'mitat kann sein: 

1. ein Mangel in der Erklarung: del' durch Auslegung als maBgebend fest
gestellte Inhalt del' Erklarung entspricht nicht dem wirklichen Willen des Erklaren
den. Die Divergenz von Wille und Erklarung kann mit oder ohne Absicht des Er
klal'enden zustande kommen. Die Behandlung solcher FaIle war im gemeinen Rechte 
kontrovers: nach del' sog. Willenstheorie soUte eine dem Willen nicht entsprechende 
Erklarung ungiiltig sein; nach del' Erklarungstheorie sollte die Erklarung ohne Ruck
sicht auf den inneren Willen gelten. Das BGB. hat einen vermittelnden Standpunkt 
eingenommen: grundsatzlich gilt, was erklart ist; abel' in bestimmten Fallen ist die 
Erklarung, wenn sie yom Willen abweicht, nichtig oder anfechtbar; 

2. ein Mangel im Motiv liegt VOl', wenn del' EntschluB del' Partei durch abnorme 
Umstande beeinfluBt isi. Grundsatzlich ist das Motiv fill die Gultigkeit des Geschliftes 
irrelevant. Nur in bestimmten Fallen (Irrtum uber wesentliche Eigenschaften, arg
listige Tauschung, Drohung) unterliegt die Erklarung del' Anfechtung. 

§ 60. BewuJlte ErkHi.rung des Nichtgewollten. 

Das Gesetz unterscheidet drei FaIle: 
1. del' geheime Vorbehalt, das El'klal'te nicht zu wollen (reservatio men

talis) ist wirkungslos: die Willenserklarung ist gultig, auBer wenn del' Gegner den 
Vorbehalt kennt, § 116; 

2. eine nicht ernst gemeinte Erklarung, die in del' El'wartung abgegeben 
wird, del' Mangel del' Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig, § 118; 
·wird abel' die Erklarung ernst genommen, so hat del' Erklarende den Vertrauens
schaden (vgL unten § 61III) zu ersetzen. Del' wichtigste Fall ist die vom Gegner 
nicht durchschaute Schel'zerklarung; 

3. eine empfangsbediirftige Erklarung ist nichtig, wenn der Erklarende und 
sein Gegner daruber einverstanden sind, daB sie nicht gelten solIe (Scheingeschaft, 
simuliertes Geschaft), § 117. Hinter dem Scheingeschaft kann sich ein ernstlich 
gewolltes Geschaft verbergen (verdecktes, dissimuliertes Geschaft); so kann Z. B. 
eine Schenkung in Gestalt eines Scheinverkaufes vorgenommen werden. Das ver
deckte Geschaft ist giiltig, wenn es den gesetzlichen Erfordernissen genugt. Nicht 
simuliert und daher giiltig sind die fiduziarischen Verfugungen, vgl. oben § 44. 

§ 61. UnbewuBte ErkHi.rung des Nichtgewollten. 

I. Eine Erklarung ist anfechtbar, wenn sie dem Willen des Erklarenden nicht 
entspricht und diese Differenz von Wille und Erklarung nicht auf einer Absicht des 
Erklarenden beruht. Das kann in verschiedener Weise vorkommen: 

1. wenn jemand die Erklarungshandlung so, wie er sie vorgenommen hat, nicht 
gewollt hat (sog. Irrtum in del' Er kHirung, § 1191): indem er sich verschreibt 
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oder sich verspricht oder eine Urkunde unterschreibt, uber deren Inhalt er sich 
falsche Vorstellungen macht; oder durch Verwechselung eine Urkunde, die er nicht 
absenden will, absendet; ebenso wenn eine in blanco ausgestellte Urkunde, vgL 
oben § 561, abweichend yom Willen des Ausstellers ausgefUllt wird; 

2. wenn eine richtig abgegebene Erklarung durch die zur trbermittelung vel'
wendete Person odeI' Anstalt (Telegraph) unrichtig ubermittelt wird, § 120; 

3. wenn del' Erklarende uber den Inhalt seiner Erklarung im Irrtum war, 
d. h. den Wortlaut del' Erklarung gewollt hat, abel' sich uber die Bedeutung del' ge
brauchten Worte falsche Vorstellungen machte (Gebrauch einer fremden Sprache, 
Angabe unrichtiger Namen odeI' Nummern zur Bezeichnung von Gegenstanden), 
§ 1191. 

II. Die Anfechtung ist nul' dann zulassig, wenn die Differenz von Wille und Er
klarung subjektiv und objektiv erheblich ist, d. h. wenn anzunehmen ist, daB del' 
Erklarende die Erklarung bei Kenntnis ihrer Unrichtigkeit nicht gewollt hatte, und 
wenn die Geltendmachung der Unrichtigkeit einer verstandigen Wfudigung des 
Falles entspricht. Die Anfechtung ist auch dann zulassig, wenn del' Irrtum auf einem 
Verschulden des Erklarenden beruhte. Die Anfechtung muB, zur Vermeidung 
ubermaBiger Schadigung des Gegners, unver7.uglich nach Kenntnis del' Unrichtigkeit 
del' Erklarung erfolgen spatestens abel' 30 Jahre nach Abgabe del' Erklarung. 

III. Dei· Anfechtende hat seinem Gegner den Schaden zu ersetzen, den diesel' 
dadurch erleidet, daB er auf die GUltigkeit del' Erklarung vertraut. Diesel' sog. 
Vertra uensschaden (negatives Interesse) kann z. B. darin bestehen, daB del' 
Gegner Vorbereitungen zur Erfullung des vermeintlich gUltigen Vertrages getroffen 
odeI' andere Angebote mit Rucksicht auf den Vertrag abgewiesen hat. Das Ver
trauensinteresse braucht nicht uber den Betrag des positiven Interesses hinaus 
ersetzt zu werden, d. h. des Interesses, das del' Gegner an del' GUltigkeit des 
angefochtenen Geschaftes hatte. 

§ 62. Irrtum liber wesentliche Eigenschaften. 

Ein In'tum im Motiv ist (auBer bei Verfugungen von Todes wegen) grund
satzlich irrelevant: die GUltigkeit eines Geschaftes ist nicht dadurch beeintrachtigt, 
daB del' EntschluB durch irrige Vorstelhmgen odeI' Erwartungen von Tatsachen beein
fIuBt ist. Ausnahmsweise ist Anfechtung gegeben, wenn del' Irrtum sich auf wesent
Hche Eigenschaften des Geschaftsgegners odeI' derSache bezieht, die Gegenstand 
des Rechtsgeschaftes ist, § 119II. Ein Irrtum diesel' Art wird yom Gesetz dem 
Irrtum uber den Inhalt del' Erklarung gleichgestellt. Ob eine Eigenschaft wesent
lich ist, ergibt sich nicht aus dem Wert, den die Partei auf diese Eigenschaft legt, 
sondern aus del' Anschauung des Verkehrs; wesentlich in diesem Sinne sind nicht 
bloBe Unterschiede del' Qualitat (wegen deren einem Kaufer die Rechtsmittel aus 
§§ 459ff. zu Gebote stehen), sondern Eigenschaften, bei deren Fehlen die Person odeI' 
Sache zu einer anderen Art und Gattung zu zahlen ist. 

§ 63. Arglistige Tauschung und widerrechtliche Drohung. 

I. Arglistige Tauschung (dolus) wird begangen durch wissentlich falsche Mit
teilungen odeI' durch Verschweigen von Tatsachen, wenn nach Treu und Glauben 
eine Mitteilungspflicht besteht. Eine Absicht del' Schadigung odeI' del' Erlangung 
eines Vorteiles ist (im Gegensatz zum strafrechtlichen Betrug) nicht erforderlich. 
Die Tauschung ist nul' dann Anfechtungsgrund, wenn del' durch sie hervorgerufene 
Irrtum fitl' den EntschluB des Getauschten bestimmend war. Eine empfangs
bedfuftige El'klarung kann nul' dann angefochten werden, wenn del.' Gegner die 
Tauschung verubt odeI' von ihl' Kenntnis gehabt hat. 
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II. Widerrechtliche Drohung (metus) ist die Erregung von Furcht in der Ab
sicht, den Bedrohten zur Vornahme eines Rechtsgeschafts zu veranlassen. Objekt 
der Drohung kann jedes Lebensgut sein: Leib und Leben, Freiheit, Ehre, Vermogen. 
Die Drohung braucht, um Anfechtung zu begriinden, nicht objektiv erheblich zu 
sein, muB aber den Bedrohten zur Vornahme des Geschaftes bestimmt- haben. 
Widerrechtlich ist die Drohung immer, wenn eine unerlaubte Handlung in Aus
sicht gestellt wird. Androhung einer erlaubten Handlung (z. B. einer Strafanzeige) 
kann widerrechtlich sein, wenn sie in sittenwidriger Weise zur Erzwingung eines 
Vorteils vorgenommen wird. FUr die Anfechtung kommt es nicht darauf an, ob 
die Drohung vom Geschaftsgegner oder einem Dritten aueging. 

III. Die Anfechtung muB innerhalb eines Jahres seit Entdeckung der Tauschung 
oder Aufhoren der Zwangslage vorgenommen werden; spii.testens in 30 Jahren 
seit Abgabe der Willenserklarung. 

IV. Tauschung und Drohung sind unerlaubte Handlungen, aus denen der Tater 
zu Schadensersatz veI'pflichtet ist. Der Schadensersatz kommt in Betracht neben 
der Anfechtung, soweit der Schaden des Betrogenen oder Gezwungenen durch die 
Anfechtung nicht beseitigt ist. Oder an Stelle der Anfechtung: der Betrogene oder 
Gezwungene kann nach § 249 Herstellung dee Zustandes verlangen, der be
stehen wiirde, wenn die Tauschung oder Drohung nicht erfolgt ware, d. h. Riick
gangigmachung des unter Tauschung odeI' Drohung geschlossenen Gesch1i.ftes. 
Dieser Anspruch ist von praktischer Bedeutung, wenn die einjahrige Friet der An
fechtung verstrichen ist. Besteht die Tauschung in Zusicherung einer Eigenschaft 
oder Verschweigen eines Feblers einer Kaufsache, so kann der Kaufer nach § 463 
Ersatz seines positiven Interesses verlangen, d. h. soviel als er hatte, wenn die zu
gesicherte Eigenschaft vorhanden bzw. der verschwiegene Fehler nicht vorhanden 
ware. 

§ 64. Stellvertretung. 

I. Wer fiir einen anderen und mit Wirkung fiir ihn eine Willenserklarung 
abgibt, ist dessen Stellvertreter. Ebenso gibt es Stellvertretung bei Entgegennahme 
einer fiir einen anderen bestimmten Erklarung (passive Vertretung). DerVertreter 
muB Vertretungsmacht haben, vgl. unten § 65, und im Namen des Vertretenen 
handeln, d. h. dem Gegner zu erkennen geben, daB die Wirkungen seiner Erklarung 
in der Person des Vertretenen (des Geschaftsherrn) eintreten sollen. DaB der Vel'
treter in fremdem Namen handelt, "kann sich aUR den Umstanden ergeben. Hat 
jemand ale Vertreter handeln wollen, abel' diese Absicht nicht erkennbar hervor
treten lassen, so treffen die Wirkungen seiner Handlung ihn (ohne daB er sie durch 
Anfechtung beseitigen kann). Stellvertretung ist grundsatzlich bei allen Rechts
geschaften zulassig, auBer bei einigen Geschaften des Familienrechts und beim 
Testament. 

II. Vom Stellvertreter ist zu unterscheiden der Bote (nuntius): er gibt keine 
eigene Willenserklarung ab, sondern iibermittelt eine fremde Erklarung. 

Keine Stellvertretung im Sinn unseres Gesetzes liegt vor, wenn jemand fiir 
fremde Rechnung, aber in eigenem Namen ein Rechtsgeschaft eingeht. Wer so 
handelt, hieBimgemeinenRecht indirekter Stellvertreter undheiBt imHandels
recht Kommissionar. Rechte und Pflichten aus solchen Rechtsgeschaften ent
stehen in der Person des Handelnden und werden durch besondere Rechtsakte 
(Abtretung, Schuldiibernahme) auf den Geschaftsherrn iibergeleitet. 

Ebenso liegt keine Stellvertretung VOl' beim Vertrag zugunsten Dritter. DeI' 
Kontrahent schlieBt den Vertrag im eigenen Namen und verpflichtet daher sich 
selbst; nur die Forderung aus diesem Vertrag entsteht infolge besonderer Verab
redung in der Person des Dritten. 
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§ 65. Vertretungsmacht. 

I. Die Vertretungsmacht beruht 8ouf: Gesetz (elterliche Gew8olt, Schliisselgew80lt 
der Ehefr8ou); 80uf obrigkeitlicher Bestellung (Vormund, Pfleger, Konkurs. und 
N8ochl8oBverw8olter); oder 80uf rechtsgeschaftlichem Willen (Vol1m8ocht, Vertretungs
macht des Test8omentsvollstreckers, des Vereinsvorst8ondes). Gesetzliche Vertre
ter im engeren Sinn des Wortes heiBen die Vertreter der gesohaftsumilhigen oder 
in der Geschaftsfahigkeit beschrankten Personen; der Vereinsvorst8ond h80t nach 
§ 26 die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 

II. Die Bevollmachtigung ist eine besondere Art der Zustimmung, vgl. 
oben § 45 II. Sie verleiht dem Bevollmachtigten die Filhigkeit, durch Rechts
geschafte n80mens des Vertretenen in dessen Rechtskreis Wirkungen herbeizufiihren, 
vgl. oben § SIll, 2. 

1. Die Vollm8ocht wird erteilt durch einseitige Erklarung 80n den Bevollmach
tigten (interne Vollm8ocht) oder 80n den Dritten, demgegeniiber die Vertretung st8ott
finden solI (externe Vollm8ocht). Die Vollm8ocht bedarf in der Regel keiner Form; 
einseitige Erklarungen des Vertreters bnn der Gegner zuriickweisen, wenn ihm keine 
Vollm8ochtsurkunde vorgelegt wird. Bevollmachtigung bnn 80uch stillschweigend 
erfolgen dadurch, d80B der Geschaftsherr ein Ha.ndeln des Vertreters in seinem N80men 
duldet. Der externen Bevollmachtigung steht es gleich: wenn der Geschaftsherr 
einem Dritten mitteilt oder offentlich bebnntm8ocht, d80B er eine Vollm8ocht erteilt 
h8obe, oder wenn eine von ihm dem Vertreter 80usgehandigte Urkunde einem Dritten 
vorgelegt wird. 

2. Der Umf80ng der Vollm8ocht ergibt sich 80us der Auslegung der Willenserklarung 
resp. Mitteilung des Geschaftsherrn; die Auslegung erfolgt bei interner Vollm8ocht 
yom St80ndpunkt des Bevollmachtigten 8ous, bei externer Vollm8ocht n80ch dem St8ond
punkt des Dritten. 

3. Von der Vollmacht ist zu unterscheiden das ihr zugrundeliegende Vertr8ogs
verhaltnis (Dienstvertrag, Auftr8og) zwischen dem Geschaftsherrn und dem Bevoll
machtigten. Die Vollm8ocht gibt dem Vertreter die Moglichkeit, seine Verpflichtungen 
80us dem Vertr80gsverhaltnis zu erfiillen. Rechtsgescliafte, die er innerh80lb der Voll
m8ocht, 80ber unter Verletzung seiner Vertr80gspflicht schlieBt, sind fiir den Geschafts
herm verbindlich, verpflichten 80ber den Vertreter zu Sch8odensers8otz. 

4. FUr d80s ErlOschen der Vollm8ocht ist zu unterscheiden: die interne Vollm8ocht 
erlischt mit Aufhoren des zugrunde liegendenRechtsverhaltnisses und bnn 8ou.Berdem 
in der Regel jederzeit widerrufen werden. Die exteme Vollm8ocht erlischt 80US den
selben Griinden; es muB 8ober, wenn der Dritte das Erloschen nicht kennt, hinzu
kommen: Mitteilung 80n den Dritten, wenn die Bevollmachtigung ibm erklart oder 
mitgeteilt ist; offentliche Bebnntm8ochung, wenn die Bevollmachtigung 80uf diesem 
Wege kundget80n ist; Riickg80be oder Kr8oftloserklarung der Urkunde, wenn eine 
solche dem Vertreter ausgehandigt und von ihm einem Dritten vorgelegt ist. 

§ 66. Tatbestand und Wirkungen der Vertretung. 

I. Der rechtliche Vorg8ong bei der Stellvertretung ist so zu denken, d80B das 
Rechtsgeschaft yom Vertreter geschlossen wird, die Wirkungen 80ber unmittelbar 
in der Person des Geschaftsherrn entstehen (Reprasentationstheorie). Daher br80ucht 
der Vertretene nicht geschaftsfahig zu sein; beim Vertreter geniigt, d80 sein eigenes 
Vermogen unberiihrt bleibt, beschrankte Geschaftsfahigkeit. FUr Willensmangel 
und Kenntnis gewisser Umstande kommt grundsatzlich die Person des Vertreters in 
Betracht; das Anfechtungsrecht a us einem Willensmangel des Vertreters entsteht 
fiir den Geschaftsherrn. Die Form des Rechtsgeschaftes ist Yom Vertreter zu 
beobachten; d80raus folgt, da.B bei der Schriftform der Vertreter eigenhandig seinen 
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Namen zu zeichnen hat; jedoch bnn der Prokurist die Firma zeichnen und nach 
henschender Meinung jeder Vertreter den Nainen des Vertretenen. 

II. Ein Vertreter bnn namens des Vertretenen ein Rechtsgeschaft mit sich 
selbst im eigenen Namen oder mit sich selbst als Vertreter eines anderen vornehmen 
(sog. Selbstkontrahieren). Da aber Interessenkollision zu befiirchten ist, erlaubt 
das Gesetz derartige Rechtsgeschafte nur dann, wenn eine so weit gehende Ver
tretungsmacht erteilt ist oder wenn es sich ausschlieBlich um Erfiillung einer Ver
bindlichkeit handelt. 

m. Hat jemand ohne Vertretungsmacht als Vertreter gehandelt (falsus 
procurator), so bnn ein Vertrag yom Geschaftshenn genehmigt werden; bis zur 
Genehmigung besteht ein Schwebezustand, ebenso wie wenn ein Minderjahriger 
ohne Einwilligung des gesetzlichen Vertreters kontrahiert, vgl. oben § 53II. Ein
seitige Geschafte ohne Vertretungsmacht sind nichtig; ein Schwebezustand entsteht 
nur dann, wenn der Gegner mit der vollmachtlosen Abgabe der einseitigen Erklii.rung 
einverstanden ist. Bleibt die Genehmigung aus, so bnn del' Dritte yom Vertreter 
Erfiillung des Vertrages odeI' Schadensersatz verlangen; der gutglaubige Vertreter hat 
nur das negative Interesse zu ersetzen. Die Haftung des Vertreters ist ausgeschlossen, 
wenn der Dritte den Mangel del' Vertretungsmacht kannte odeI' kennen muBte. 

Achtes Kapitel. 

Das Unrecht. 
§ 67. Arten des Unreehts. 

I. Jedes menschliche Verhalten, das der Rechtsordnung widerspricht, ist 
objektiv widenechtlich; beruht dies Verhalten auf einem Verschulden, so liegt sub
jektives Unrecht vor. Das Unrecht bnn Verletzung eines subjektiven Rechtes 
(z. B. des Eigentums) sein; es bnn aber auch in del' Verletzung einer gesetzlichen 
Vorschrift bestehen, durch die fremde Interessen geschiitzt werden, oder in einer 
vorsatzlichen sittenwidrigen Schadigung eines anderen. 

Objektives Unrecht darf durch Notwehr abgewendet werden, vgl. unten § 72I. 
Die Beseitigung eines objektiv unrechtmaBigen Zustandes kann ohne Riicksicht 
auf Schuld odeI' Unschuld des Gegners durch dingIiche Anspriiche, §§ 985, 1004, 
durchgesetzt werden. Ebenso bnn ein vertragswidriger Zustand ohne Riicksicht 
auf die Schuldfrage durch Erfiillungsanspruch beseitigt werden. Dagegen beruht 
die dariiber hinausgehende, das Vermogen des Taters vermindernde Schadensersatz
pflicht grundsatzlich auf Verschulden. Doch gibt es Fane, in denen ein ohne Ver
schulden angerichteter Schaden zu ersetzen ist. Es handelt sich dabei zum Teil 
um Eingriffe in fremdes Recht, die wegen iiberwiegenden Interesses gestattet 
sind (z. B. §§ 867, 904), zum anderen Teil um Handlungen, die trotz ihrer Ge
fahrlichkeit erlaubt, aber mit Ersatzpflicht belastet sind (Gefahrdungshaftung; 
Beispiel: Haftung des Tierhalters nach § 833I). 

II. Die Widerrechtlichkeit einer an sich verbotenen Handlung kann aus be
sonderen Griinden ausgeschlossen sein: 

1. durch eine of£entlichrechtliche Befugnis des Tatel's; 
2. durch privatrechtliche Befugnisse, die starker sind als das verletzte 

Recht, vgl. unten § 73I. So darf z. B. der NieBbraucher die Sache dem Eigentiimer 
vorenthalten und innerhalb der Grenzen seines Rechts auf sie einwirken. Vgl. 
ferner die aus Notwehr und Notstand erwachsenden Be£ugnisse, unten §§ 74, 75; 

3. durch Einwilligung des Verletzten. Volenti non fit iniuria. Diese Einwilligung 
ist von del' oben §45II erwahntenEinwilligung zuRechtsgeschaften zu unterscheiden. 
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Sie ist unwirksam, wenn sie gegen Gesetz odeI' gute Sitten verstoBt, so z. B. die Ein
willigung zur Totung. Genehmigung hat keine rfickwirkende Kraft: die Randlung 
bleibt rechtswidrig; die Genehmigung kann abel' nach § 140 als EriaB del' Ersatz
forderung umgedeutet werden; 

4. durch di~ Absicht del' Geschaftsfiihrung, wenn del' Eingriff in den fremden 
Rechtskreis dem Interesse und dem Willen des Berechtigten entspricht, §§ 677, 678. 

III. Die l'echtswidrigen Handlungen zerfallen in zwei Gruppen: 
1. Forderungsverletzung: VerstoB gegen eine Verpflichtung, die dem 

Tater kraft einer besonderen Beziehung zum Verletzten obliegt. Dazu gehoren 
in erster Linie Vertragsverletzungen, abel' auch Verletzungen von Pflichten aus 
sog. Quasikontrakten (z.B. aus auftragsloser Geschaftsffihrung oderVormundschaft) 
und aus dem Besitz einer fremden Sache, §§ 987ff. 

2. VerstoB gegen eine allgemeine Verpflichtung, die dem Tater ohne Rfick
sicht auf besondere Rechtsbeziehungen zum Verletzten obliegt. Solche Hand
lungen kannte man im gemeinen Recht Delikt. DasBGB. nennt sie im technischen 
Sinn "unerlaubteHandlung" (unel'laubt im gewohnlichen SilID des Worts sind 
auch die Forderungsverletzungen). 

Beide Gruppen rechtswidriger Handlungen unterscheiden sich in bezug auf 
Beweislast, Verjahrung und Haftung ffir Dritte (§ 278 verglichen mit § 831). 

Eine Handlung kann gleichzeitig gegen eine Forderung und gegen allgemeine 
Vorschriften verstoBen. So ist Z. B. Beschadigung einer zur Aufbewahl'ung gegebenen 
Sache zugleich Verletzung des Glaubigerrechts und VerstoB gegen die allgemeine 
Vorschrift, die Beschadigung fremder Sachen verbietet. Nach herrschender 
Ansicht entstehen aus del' Forderung und aus dem Delikt zwei konkurrierende An
sprfiche, vgl. oben § 1211. Meines Erachtens liegt Gesetzeskonkurrenz VOl' in dem 
Sinne, daB nur ein Schadensersatzanspruch entsteht, und zwar aus der Forderungs
verietzung. 

§ 68. Das Verschulden. 
Verschulden (culpa im weiteren Sinne) ist ein dem Strafrecht und dem Zivilrecht 

gemeinsamer Begriff und bedeutet ein vom Gesetz gemiBbilligtes geistiges Ver
halt en des Taters; del' Vorwurf richtet sich gegen den bosen odeI' den schwachen 
Willen des Taters. Man unterscheidet zwei Arten des Vel'schuldens: 

I. Vorsatz ist del' auf den rechtswidrigen Erfolg gel'ichtete Wille. Das l'omische 
\Vort dolus bezeichnet den Vol'satz, abel' auch die, stets mit Vorsatz verbundene, 
arglistige Tauschung, vgl. oben § 631. Del' Vorsatz ist ausgeschlossen durch Un
kenntnis del' Rechtswidrigkeit, mag die Unkenntnis auf Irrtum fiber Tatsachen 
odeI' fiber Rechtssatze beruhen. Dagegen genfigt zum Vorsatz Kenntnis del' Rechts
widrigkeit, auch wenn die Strafbal'keit dem Tater nicht bekannt war. Vorsatz liegt 
auch dann vor, wenn del' Tater die Moglichkeit eines rechtswidrigen Erfolges seiner 
Handlung vorausgesehen und diesen Erfolg ffir den Fall, daB er eintreten wel'de, 
gewollt hat, dolus eventualis. Vom Vorsatz ist zu unterscheiden die Absicht 
des Taters: das Motiv, aus dem er die Rechtsverletzung begeht. Die Absicht 
des vorsatzlichen Taters kann verschieden sein; Z. B. Verletzung fremden Eigentums 
aus Bosheit, aus Mitleid (Freilassung eines gefangenen Tieres), aus idealen Grfinden 
(Vel'nichtung eines unsittlichen Buches). Die Absicht ist im Zivilrecht von geringerer 
Bedeutung als im Strafrecht. 

II. Fahrlassigkeit (culpa im engeren Sinn) ist das AuBerachtlassen del' im 
Verkehr erforderlichen Sorgfalt, § 276, sei es, daB der Handelnde leichtsinniger
weise gehofft hat, daB ein als moglich vorausgesehener rechtswidriger Erfolg 
nicht eintreten werde; sei es, daB er diesen Erfolg nicht vorausgesehen hat, 
abel' bei der notigen Aufmerksamkeit hatte voraussehen konnen. Die Fahr
lassigkeit kann in einem unvorsichtigen Handeln bestehen odeI' im UnteI'-
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lassen von MaBregeln, zu denen der Tater verpflichtet war (negligentia). Die Fahr
lassigkeit ist nach a bstraktem MaBsta be zu beurteilen (culpa in abstracto) : das MaB 
der Sorgfalt, die das Gesetz dem Handelnden zur Pflicht macht, richtet sich 
danach, was ein gewissenhafter Mann (bonus pater familias) von der betreffenden 
Menschenklasse (ein ordentlicher Kaufmann, Geschaftsmann, Handwerker usw.) 
unter den gegebenen Umstanden fUr erforderlich gehalten hatte. Geistige odeI' 
kOrperliche Mangel (Unerfahrenheit, Unbehol£enheit) begriinden den Vorwurf del' 
Fahrlassigkeit dann, wenn ein solcher Mensch die betreffende Handlung nicht hiitte 
vornehmen sollen. Innerhalb der Fahrlassigkeit unterscheidet man zwei Stufen: 
die schwereren Falle sind grobe Fahrlassigkeit (culpa lata), die weniger schweren 
Falle leichte Fahrlttssigkeit (culpa levis). In gewissen Rechtsverhiiltnissen kann 
die Haftung fiir leichte Fahrlassigkeit durch den Nachweis abgewendet werden, 
daB der Tater in eigenen Ailgelegenheiten keine hohere Sorgfalt anzuwenden pflegt 
(culpa in concreto, diligentia quam in suis praestare solet). 

III. Die Zurechnung. eines durch Delikt oder durch Vertragsverletzung an
gerichteten Schadens ist ausgeschlossen: 

1. durch BewuBtlosigkeit oder krankhafte Storung del' Geistestatigkeit; bei 
Trunkenheit nur wenn der Tater ohne Verschulden in diesen Zustand geraten ist; 

2. wenn der Tater das 7:Lebensjahr nicht vollendet hat. Zwischen 7 und 18 
Jahren und bei Taubstummen kommt es darauf an, ob del' Tater die zur Erkenntnis 
der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hatte. Entmundigung hat als solche 
keinen EinfluB auf die Zurechnung 

IV. Das Verschulden ist normalerweise Begleiterscheinung des Unrechts. Abel' 
in einigen Fallen spricht das Gesetz von Verschulden bei Handlungen, die dem 
Menschen nicht als Pflicht auferlegt, sondern im eigenen Interesse vorgeschrieben 
sind, vgl. oben § 6II a.E. So solI z. B. nach § 254 der Schadensersatz ausgeschlossen 
oder gemindert sein, wenn bei Entstehung des Schadens ein Verschulden des Ver
letzten mitgewirkt hat. Unter Verschulden ist in solchen Fallen ein dem rechts
widrigen Verschulden analoges "Verschulden gegen sich selbst" zu ver
stehen, d. h. ein Verhalten, das yom Standpunkt der Lebensklugheit aus un
verniinftig ist und in Anwendung auf fremde Angelegenheiten sich als AuBeracht
lassung der erforderlichen Sorgfalt darstellen wiirde. 

§ 69. Zufall. 

I. Zufall (casus) ist im juristischen Sprachgebrauch jedes unverschuldete Er
eignis. Auch eine menschliche Handlung gilt als Zufall fiir den Tater oder fiir einen 
Dritten, sofern den Tater oder den Dritten kein Verschulden trifft. Da die Schadens
ersatzpflicht grundsatzlich ein Verschulden voraussetzt, besteht im allgemeinen 
keine Haftung fill Zufall. So wird z. B. der Schuldner frei, wenn er die geschuldete 
Sache in entschuldbarem Irrtum vernichtet oder wenn die Sache von einem Dritten 
ohne mitwirkendes Verschulden des Schuldners zerstort wird (Vgl. aber die Haftung 
fiir fremdes Verschulden nach § 278). Der Schuldner kann durch Vertrag die Haf
tung fiir Zufall ubernehmen. In einigen Fallen wird sie ihm yom Gesetz auferlegt: 
Haftung des Gastwirts, § 701, der Eisenbahn und Post fiir die zur Beforderung 
gegebenen Sachen, der Eisenbahnen, Fabriken und Bergwerke nach dem Haftpflicht
gesetz. 

II. Die gesetzliche Haftung fiir Zufall findet ihre auBerste Schranke in del' 
hoheren Gewalt (vis maior). Man versteht darunter nach der herrschenden sog. 
objektiven Theorie ein nach seiner allgemeinen Beschaffenheit unabwendbares, 
nicht mit der Person oder dem Betrieb des Haftenden zusammenhangendes 
Ereignis, z. B. Erdbeben, Blitzschlag, Plunderung, von auBen kommende Feuers
hrunst. 
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H6here Gewalt kommt ferner in Betracht als Entschuldigungsgtund bei Ver
saumung gewisser Fristen, z. B. bei der Verjahrung, vgl. unten § 71IV. In dieser 
Funktion bedeutet h6here Gewalt jeden Zufall, der durch die auBerste Sorgfalt nicht 
vermieden werden konnte (sog. subjektive Theorie). 

Neuntes Kapitel. 

Die Zeit. 
§ 70. Bedeutuug und Berechnung der Zeit. 

1. Die Rechtsordnung kann sich dem EinfluB der Zeit auf die menschlichen Ver
haltnisse nicht entziehen. Ein Zustand, del' lange bestanden hat, muB schlieBlich 
als rechtmaBig gelten, ohne daB sein in ferner Vergangenheit liegender Ursprung 
eines strikten Beweises bedarf. Daftil' spricht der durch Ablauf der Zeit immer 
schwieriger werdende Beweis der Rechtsentstehung; ferner die Gewohnung aller 
Beteiligten an den bestehenden Zustand und die Envagung, daB den Berechtigten, 
der es versaumt, sein Recht rechtzeitig durchzusetzen, der Vorwurf der Nachlassig
keit trifft. Die rechtsverandernde Wirkung der Zeit kommt im BGB. in zwei In
stituten zur Geltung: 

1. in der Ersitzung (usucapio): wer eine fremde Sache wahrend bestimmter 
Zeit gutglaubig besitzt, erwirbt das Eigentum bzw. ein beschranktes Recht an der 
Sache; bei Grundstucken ist Ersitzung moglich nur wenn der Ersitzende zu Umecht 
im Grundbuch eingetragen ist (Tabularersitzung). Durch den originaren Erwerb 
des Ersitzers wird das Recht des bisherigen Eigentumers verdrangt, vgl. oben 
§34I,2; 

2. in del' Verj ahrung del' Anspruche (praescriptio longi temporis), vgl. unten 
§ 71; 

3. die im Landesrecht vorkommende unvordenkliche Zeit (tempus im
memorabile) ist die Vermutung del' RechtmaBigkeit eines Zustandes, der seit Men
schengedenken besteht. 

II. Durch Gesetz oder Rechtsgeschaft kann die Dauer eines Rechtes durch 
Anfangs- oder Endtermin begrenzt sein, vgl. oben § 47. So haben z. B. die meisten 
Gestaltungsrechte eine befristete Dauer. Die Beschrankung eines Rechtes durch 
Endtermin unterscheidet sich von der Verjahrung dadurch, daB mit dem Endtermin 
das Recht selbst erlischt, wahrend von der Verjahrung nur del' Anspruch betroffen 
wird, und zwar so, daB ihm eine Eimede entgegentritt. Die Anspruche finden ihre 
zeitliche Grenze in der Regel in del' Verjahrung; ausnahmsweise gibt es befristete 
Anspruche, z. B. § 864. 

III. Fur die Berechnung von Fristen, die durch Gesetz (auch auBerhalb des 
BGB.) odeI' durch Rechtsgeschaft bestimmt sind, sind in §§ 186ff. Auslegungsregeln 
aufgestellt. 1st del' Tag, an dem oder bis zu dem eine Willenserklarung ab
zugeben oder eine Leistung vorzunehmen ist, ein Sonntag odeI' Feiertag, so tritt 
an Stelle dieses Tages del' nachstfolgende Werktag. 

§ 71. Die Verjahrung. 

1. Del' Verjahrung unterliegen aIle Anspruche, auBer gewissen familiemecht
lichen Anspruchen und den Anspruchen aus Rechten, die im Grundbuch eillgetragell 
sind. Die aus dem gemeillen Recht ubernommene ordentliche Verjahrungsfrist von 
30 Jahrell ist durch zahlreiche Ausllahmell durchbrochell. Insbesondere vel·jahrell 
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viele Anspriiche aus Geschaften des taglichen Lebens in 2 Jahren, Zinsen und andere 
wiederkehrende Leistungen in 4 Jahren. 

II. Die Frist beginnt mit Entstehung des Anspruchs, daher bei Forderungen 
mit deren Falligkeit, vgl. oben § IOII,l. Nicht erforderlich fiir den Beginn der Ver
jahrung ist das Vorliegen einer Rechtsverletzung; nur bei Anspriichen auf ein 
Unterlassen beginnt die Verjahrung erst mit der Zuwiderhandlung. Ebensowenig 
ist erforderlich, daB der Berechtigte seinen Anspruch kennt; nur die dreijahrige 
Verjahrung des Deliktsanspruchs beginnt erst mit Kenntnis yom Schaden und yom 
Tater. Entsteht ein Anspruch durch Kiindigung oder Anfechtung, so beginnt die 
Verjahrung mit der Zulassigkeit der Kiindigung resp. Anfechtung. Die zwei- und 
vierjahrigen Verjahrungen beginnen erst mit SchluB des Jahres, in dem der An
spruch entstanden ist. 

III. Die begonnene Verjahrung lauft weiter, wenn ein Wechsel in der Person 
des Berechtigten oder des Verpflichteten eintritt (durch Erbgang, Abtretung oder 
Schuldiibernahme); ebenso die Verjahrung des dinglichen Anspruchs, wenn der 
Besitz der Sache durch Rechtsnachfolge auf eine andere Person iibergeht. 

IV. Man spricht von Hemmung der Verjahrung, wenn ein Zeitraum in die Ver
jahrungsfrist nicht eingerechnet wird, weil wahrend dieser Zeit die Rechtsverfolgung 
gehindert oder unerwiinscht ist. Hemmung liegt vor, wenn dem Anspruch eine 
aufschiebende Einrede gegeniibersteht (dauernde Einreden und gewisse aufschiebende 
Einreden bewirken keine Hemmung); wenn der Berechtigte in den letzten sechs 
Monaten der Verjahrungsfrist durch Stillstand der Rechtspflege (justitium) oder 
hohere Gewalt an der Rechtsverfolgung gehindert ist; ferner ist gehemmt die Ver
jahrung von Anspriichen unter Ehegatten, zwischen Eltern und Kindern wahrend 
der Minderjahrigkeit und zwischen Vormund und Miindel. Mit der Hemmung ver
wandt ist die Ablaufshemmung: die Verjahrung endigt erst, nachdem 6 Monate 
seit dem Wegfall eines Hindernisses der Rechtsverfolgung verflossen sind; solche 
Hindernisse liegen vor: wenn der Berechtigte nicht voll geschaftsfahig ist und keinen 
gesetzlichen Vertreter hat; wenn ein Ansp.cuch zu einem NachlaB gehort oder sich 
gegen einen NachlaB richtet und niemand vorhanden ist, der fiir den NachlaB (als 
Erbe, Testamentsvollstrecker, NachlaBverwalter) klagen oder verklagt werden 
kann. 

V. Die Verjahrung wird unterbrochen durch Anerkennung des Anspruchs 
gegeniiber dem Berechtigten, sowie durch Klageerhebung und einige ihr gleich
gestellte gerichtliche Handlungen (nicht durch Mahnung). Die Unterbrechung durch 
Klage dauert fort, bis der ProzeB rechtskraftig entschieden oder anderweit erledigt 
ist. Nach der Anerkennung bzw. Beendigung der Unterbrechung durch Klage
erhebung beginnt eine neue Verjahrung mit der friiheren F.cist; fiir einen rechts
kraftig festgestellten Anspruch betragt die Frist stets 30 Jahre. 

VI. Aus der vollendeten Verjahrung entsteht eine dauernde Einrede, die 
in einigen Punkten weniger intensiv wirkt als sonstige dauernde Einreden: eine 
in Unkenntnis der Verjahrung vorgenommene Zahlung kann nicht zuriickverlangt 
werden; eine verjahrte Forderung kann zur Aufrechnung benutzt werden, wenn sie 
bereits VOl' Vollendung der Verjahrung aufrechenbar war; Pfandrecht und Hypo
theken werden von del' Verjahrung aer Forderung nicht betroffen; ebenso kann eine 
zur Sicherung der Forderung vorgenommene fiduziarische Zuwendung nicht wegen 
Verjahrung del' Forderung zuriickverlangt werden. Mit dem Hauptanspruch sind 
auch die Anspriiche auf Nebenleistungen (Zinsen, Friichte, Schadensersatz) ver
jahrt, wenn nicht bereits die eigne Verjahrung dieser Anspriiche abgelaufen ist. 

VII. Die Verjahrung kann durch Verabredung erleichtert, insbesondere ab
gekiirzt werden. Dagegen ist Erschwerung, insbesondere Verlangerung der Frist 
unzulassig. Auf die durch Ablauf del' Verjahrung entstandene Einrede kann ver
zichtet werden. 
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Zehntes Kapitel. 

Ansiibung der Rechte. 
§ 72. BegriU und Schranken der Ausiibung. 

I. Ein Recht wird ausgeiibt, wenn der Berechtigte das tut, wozu ibn sein Recht 
ermachtigt. Je nach der Beschaffenheit des Rechtes sind die Ausiibungshandlungen 
verschieden. Bei den meisten dinglichen Rechten besteht die Ausiibung im tat
sachlichen GenuB, beim Pfandrecht in der VerauBerung der Sache und der Aneignung 
des Erl6ses; bei Forderungen im Verlangen und Erheben der Leistung; bei Gestal
tungsrechten in der Abgabe einer Willenserklarung. Zur Ausiibung des Rechtes 
geh6rt auch die gel.'ichtliche Geltendmachung der aus dem Recht erwachsenden 
Anspruche. 

II. Die meisten Privatrechte dienen dem Nutzen des Subjekts Berechtigten; er 
kann sie daher nach seinem Belieben ausiiben oder unausgeiibt lassen. Einige Rechte 
(elterliche Gewalt, Vormundschaft) sind dem Subjekt zum Nutzen einer anderen 
Person verliehen und daher mit der Pflicht zur Ausiibung belastet. 

III. Bei der Ausiibung des Rechtes miissen fremde Rechte respektiert werden, 
nicht aber fremde Interessen. Ein Schaden, der durch Ausiibung eines Rechtes an
gerichtet wird, braucht in der Regel nicht ersetzt zu werden (qui jure suo utitur 
neminem laedit); jedoch gibt es Rechte, deren Ausiibung mit Schadensersatz ver
bunden ist, z. B. das Anfechtungsl.'echt bei Irrtum, vgl. oben § 61II. 

IV. FUr die Ausiibung der Rechte bestehen gewisse Schranken: 
1. das Schikaneverbot: die Ausiibung eines Rechtes ist unzulassig, wenn sie 

nur den Zweck haben kann, einen anderen zu schadigen (Neidbau), § 226; 
2. die Ausiibung eines Rechtes kann im einzelnen Fall gegen die guten Sitten 

verstoBen. Wird in dieser Weise vorsatzlich ein Schaden zugefiigt, so liegt ein Delikt 
vor, § 826. Daraus ergibt sich, daB gegen sittenwidrige Ausiibung eines Anspruchs 
eine Einrede (exceptio doli generalis) erhoben werden kann; 

3. fiir die Forderung ergeben sich Schranken der Ausiibung aus Treu und 
Glauben mit Riicksicht auf die Verkehrsseite, § 242; 

4. bei der Ausiibung der Grunddienstbarkeiten ist das Interesse des dienenden 
Eigentiimers tunlichst zu schonen, § 1020; 

5. fiir die Rechte der Ehegatten gegeneinander ist die Grenze des MiBbrauchs 
gezogen, §§ 1353, 1354. 

V. Die Ausiibung des Rechts erfolgt in der Regel durch das Rechtssubjekt 
oder durch andere Personen, die in seinem Namen (als Stellvertreter) handeln. 
Der Berechtigte kann sich verpflichten, die Ausiibung des Rechts einem anderen 
zu iiberlassen; das geschieht z. B., wenn der Eigentiimer oder NieBbraucher die 
Sache vermietet oder verpachtet. Ausiibung eines Rechts durch einen Nichtberech
tigten ist m6glich, wenn sie in tatsachlichem GenuB besteht. Soweit die Ausiibung 
durch Rechtshandlungen erfolgt (Erhebung einer Leistung, Abgabe einer gestalten
den Willenserklarung), kann ein Nichtberechtigter sie nicht vornehmen: seine Hand
lung ist unwirksam und laBt das Recht des Berechtigten unberiihrt. 

§ 73. Rangordnung und Kollision von Rechten. 

Wenn mehrere Rechte an demselben Objekt bestehen (dingliche Rechte an 
derselben Sache, Forderungen gegen denselben Schuldner), kann sich ergeben, daB 
das Objekt zur Befriedigung aller Rechte nicht ausreicht. 

I. Unter den mehreren Rechten kann es eine Rangordnung geben, so daB 
eines der Rechte bei der Befriedigung dem anderen vorgeht. Eine Rangordnung be-
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steht unter mnglichen Rechten; sie richtet sich nach der Prioritat (prior tempore 
potior jure); im MobiIiarrecht entscheidet der Moment der Entstehung des Rechtes 
(soweit nicht der Schutz des guten Glaubens vorgeht, § 936), bei Grundstiicken die 
Reihenfolge der Eintragungen im Grundbuch. Forderungen gegen denselben Schuld
ner stehen einander gleich, ohne Riicksicht auf ihr Alter; dagegen entscheidet bei der 
Vollstreckung unter den durch Pfandung begriindeten Pfandrechten die Prioritat. 
1m Konkurse wird gleichmaBige Befriedigung der Glaubiger durchgefiihrt (par 
condicio creditorum); es sind aber gewisse Forderungen, nicht wegen ihres Alters, 
sondern wegen ihres Entstehungsgrundes bevorzugt (Konkursprivilegien, Vorzugs
rechte). 

II. Wenn mehrere einander gleichstehende Rechte aus dem Objekt nicht be
friedigt werden kOnnen, liegt Kollision vor. Das Gesetz hat kein allgemeines Prin
zip aufgesteIlt, sondern einzelne FaIle geregelt: fiir die kollidierenden Verwaltungs
und Nutzungsrechte der Miteigentiimer entscheidet MehrheitsbeschluB bzw. ge
l1.chtliche Bestimmung nach billigem Ermessen; unter gleichstarken Grunddienst
barkeiten findet gegenseitige Beschrankung statt durch Regelung der Ausiibung 
nach bil1igem Ermessen; bei gleichem Anrecht aus einer Auslobung erfolgt Teilung 
der Belohnung, bei Unteilbarkeit Entscheidung durch'das Los, § 659. 

§ 74. Schutz der Rechte durch Eigenmacht. 

Gegen Rechtsverletzung bnn der Schutz des Staates durch Klage angerufen 
werden. Durch die staatliche Hilfe ist me Eigenmacht verdrangt und nur in be
stimmten Fallen zulassig. 

1. Erlaubt ist defensive Eigenmacht, N otwehr, gegen einen rechtswidrigen 
Angriff auf Leib und Leben, Freiheit, Ehre, Vermogen und sonstige Rechtsgiiter; 
§ 227; da es sich um Verteidigung eines bestehenden Zustandes handelt, bezieht sich 
der Schutz durch Notwehr nicht auf das Eigentum, sondern auf den Besitz (§ 859). 
Vorausgesetzt ist ein gegenwartiger (nicht ein in der Zukunft drohender) Angriff; ist 
der Angriff mit Erfolg durchgefiihrt, so erlischt das Recht der Notwehr; jedoch darf 
ein Besitzer, dem die Sache durch verbotene Eigenmacht entzogen ist, durch sofortige 
GewaltmaBregeln sich der Sache wieder bemachtigen. Der Angriff muB objektiv 
rechtswidrig, braucht aber nicht verschuldet zu sein; daher kann Notwehr gegen 
unzurechnungsfahige Menschen geiibt werden. Notwehr ist zulassig zum Schutz 
eines anderen rechtswidrig angegriffenen Menschen (Nothilfe). Die in Notwehr vor
genommene Verletzung des Angreifers darf nicht iiber das zur Verteidigung erforder
liche MaB hinausgehen. Die Vberschreitung dieser Grenze (excessus tutelae) ist 
widerrechtlich und verpflichtet, wenn den Handelnden ein Verschulden trifft, zu 
Schadensersatz. Ein Wertverhaltnis zwischen dem angegriffenen Rechtsgut und 
dem durch die Notwehr angerichteten Schaden hat das Gesetz nicht zur Voraus
setzung der Notwehr erklart; es ergibt sich aber aus § 826, daB eine schwere Ver
letzung des Angreifers zum Schutz geringfiigiger Giiter unzulassig ist. 

II. Der Notwehr verwandt (von einigen zum Notstand gerechnet) ist die 
Verteidigung gegen gefahrdrohende Sachen, insbesondere gegen Tiere, 
§ 228. Zulassig ist, soweit zur Abwendung der Gefahr erforderlich, Beschadigung 
oder Zerstorung der Sache, wenn der durch die Abwehr angerichtete Schaden nicht 
auBer Verhaltnis zu der abzuwendenden Gefahr steht. Hat der Angegriffene die 
Gefahr selbst verschuldet, z. B. das Tier gereizt, so hat er trotzdem das Recht der 
Verteidigung, muB aber den dadurch angerichteten Schaden ersetzen. Zerstorung 
einer fremden Sache wegen einer vermeintlichen Gefahr ist widerrechtlich, aber 
bei entschuldbarem Irrtum des Taters ersatzfrei. 

III. Zur BeseiJiigung eines rechtswidrigen Zustandes steht dem Benachteiligten 
der Weg der Klage offen. Eigenmachtige Herstellung des rechtsmaBigen Zustandes 
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durch offensives Vorgehen, Selbsthilfe, ist nur ausnahmsweise erlaubt: wenn 
obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig zu haben ist und die Gefahr der Vereitelung 
oder wesentlichen Erschwerung des Anspruchs besteht, § 229. In solchen Fallen ist 
zulassig: Wegnahme, Beschadigung oder Zerstorung einer Sache, Festnahme des. 
fluchtverdachtigen Schuldners, Beseitigung des Widerstandes gegen eine Handlung, 
die der Gegner zu dulden hat. Die Selbsthilfe darf nicht weiter gehen, als erforderlich, 
und muB unverziiglich durch Beantragung des Arrestes der weggenommenen Sache 
bzw. des festgenommenen Schuldners gerechtfertigt werden. Unzulassige Selbst
hilfe verpflichtet zu Schadensersatz, selbst wenn der Handelnde sich in entschuld
barem Irrtum befand. Auch ohne Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen ist 
Selbsthilfe zulassig: zum Schutz des gesetzlichen Pfandrechts des Vermieters und. 
nach Landesrecht, Art. 89, zum Schutz von Grundstiicken gegen fremde Tiere. 
Durch Vertrag bnn ein Recht zur Selbsthilfe nicht begriindet werden. 

§ 75. Notstand. 

Befindet sich jemand in einer gegenwartigen Gefahr fiir Person oder Vermogen. 
so dad er (oder zu seiner Rettung ein anderer) auf fremde Sachen so weit einwirken, 
als zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist, vorausgesetzt, da.B der drohende 
Schaden unverhaltnisma.Big gro.Ber ist, als der durch die Rettungsma.Bregel ent
stehende Schaden § 904. Die Gefahr bnn durch Naturgewalt oder menschliche 
Handlung herbeigefiihrt sein: wer z. B., von A angegriffen, sich zur Verteidigung einer 
Sache des B bedient, befindet sich dieser Sache gegeniiber im Notstand. Die Not
standhandlung ist rechtma.Big (und darf daher yom Eigentiimer der zur Rettung 
verwendeten Sache nicht durch Notwehr abgewendet werden), verpflichtet aber den 
Handelnden zum Ersatz des Schadens. Eine im Notstand vorgenommene Einwirkung 
auf Leib und Leben eines anderen ist rechtswidrig, aber nach StrGB. § 52 straflos. 
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