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Zur Einfiihrung. 

Die Absicht des Unterzeichneten, fur die Zwecke der Rechtstat
sachenforschung eine "Sammlung von Beitragen zur Kenntnis des 
Rechtslebens" zu begriinden, fand Anfang 1914 die verstandnisvolle 
Zustimmung des Verlages. Es war bereits gelungen, eine Reihe wert
voller Mitarbeiter zu gewinnen, als der Krieg ausbrach und die Ein
losung der gegebenen Zusagen verhinderte. Die Entwicklung freilich, 
der die Sammlung dienen solI, ist durch den Krieg beschleunigt worden. 
Deutlicher als jemals hat das Recht, wenigstens auf innerstaatlichem 
Gebiete, seine Eigenschaft als gestaltender Machtfaktor enthiillt 
und wenn diese Eigenschaft auch nicht als die einzige und nicht als die 
bestimmende gelten darf, so werden sich die neuen Eindriicke doch als 
ein dauernder Gewinn fur unsere Auffassungen vom Recht und von der 
Rechtswissenschaft erweisen. Es wird gar nicht mehr anders moglich 
sein, als daB die Rechtslehre, den hundertjahrigen Zauberbann brechend, 
kunftighin ihr Bestes fur eine tatkraftige Mitarbeit an den Aufgaben 
der deutschen Gegenwart hergibt. Die Erforschung des Rechtslebens 
wird dabei eine ungeahnte Bedeutung gewinnen; sie wird es der kunf
tigen . Gesetzgebung und Rechtsprechung erleichtern mussen, in den 
Wirrnissen und Kampfen, die uns erwarten, das Richtige zu treffen. 
Noch sind freilich die einzelnen Forderungen der Zukunft nicht erkenn
bar. Was einstweilen geschehen kann, aber auch geschehen muB, ist 
lediglich, die neuen Gesichtspunkte und Arbeitsmethoden weiter zu 
entwickeln. In diesem Sinne glaubte ich, t,rotz der Ungunst der Ver
haltnisse die Sammlung mit dem vorliegenden Heft eroffnen zu sollen. 
Moge es ihr in einer hoffentlich nicht mehr allzu fernen Friedenszeit 
vergonnt sein, zu einer lebensvolleren Gestaltung der rechtswissenschaft
lichen Arbeit beizutragen. 

Berlin, im Juni 1917. 
Der Herausgeber. 
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§ 1. Der deutsche Kommissionshandel am Ausgange des 
18. und in den ersten lahrzehnten des 19.1ahrhunderts. 

Das deutsche Kommissionsrecht bietet der Rechtstatsachen
forschung besonders anziehende Aufgaben. Wo die reine Dogmatik 
nul' eine unterschiedslose Masse gleichartiger Normen sieht, erkennt die 
rechtstatsachliche Betrachtung zwei in verschiedenen Perioden abge
lagerte Schichten, uber denen sich anscheinend noch eine dritte absetzen 
wird. Diese Bildungen zu untersuchen und zu erklaren, ist nicht nur 
von wissenschaftlichem, sondern auch von praktischem Interesse, weil 
sich aus del' Zugehorigkeit zu del' einen odeI' anderen Schicht Gesichts
punkte fur die Anwendung und gesetzpolitische Bewertung der einzelnen 
N ormen ergeben. -

Del' Kommissionsbegriff im heutigen Sinne ist an sich eine ver
haltnismaBig spate Erscheinung des Rechtslebens. Gekennzeichnet durch 
die beiden Erfordernisse des Handels "fur fremde Rechnung" und "im 
eigenen Namen" tritt er zuerst im Code de commerce von 1807 auf, um 
von hier in die meisten neueren Handelsgesetzbucher, insbesondere 
auch in das deutsche, uberzugehen. Allerdings sind die Bezeichnungen 
"Kommission" und "Kommissionar" erheblich alter. Mit groBer Aus
fuhrlichkeit handelt insbesondere Jacques Savary in seinem "Parfait 
negociant" (1675) II, 3 von den Kommissionaren. Doch geht Savary 
von einem viel weiteren Begriff der Kommission aus. Denn der Kom
missionar kann nachSavary auch in IremdemNamen handeln, ja Savary 
rat ihm sogar ausdriicklich davon ab, "de se constituer debiteur en son 
nom". Auch in den Wechselordnungen deutscher Stadte des 17. und 
namentlich des 18. Jahrhunderts pflegt die Kommission in dem Sinne 
erwahnt zu werden, daB der Verkaufskommissionar, der fur den Kom
mittenten Wechsel akzeptiert hat, am Kommissionsgut wegen seiner Vor
schusse und sonstigen Auslagen ein Vorzugsrecht vor andel'll Glaubigern 
des Kommittenten genieBen solI. 1 ) DemgemaB wird der Begriff del' 
Kommission in der deutschen Rechtsliteratur des 18. Jahrhunderts 
mehrfach erortert, so namentlich von Riccius 2) und puttmann. 3) Doch 

1) Dariiber besonders Riccius (Prof. in Gottingen), Exercitationes iuris cam
bialis (Gottingen 1781) XI, 2;Griinhut, Recht des Kommissionshandels (1879) 20£f. 

2) A. a. O. 
3) (Prof. in Leipzig) Miscellaneorum liber singularis (Leipzig 1793) 163f£. 

Zu erwahnen sind auch die Dissertationen von G. H. Mettingh aus Frankfurt 
a. M., De eommercis in commissionem datis (GieJlen 1766) und von H. Storck aus 
Hamburg, deCommerciis institutoriis (von Faktorey- und Kommi~sionshandlungen), 
Wittenberg 1682 (neugedruckt 1741). 

NUB S b a u m Kommi8sionsrecht. 1 



2 § 1. Der deutsohe Kommissionshandel im IS. und 19. Jahrh. 

treten dabei weitgehende Unklarheiten hervorl ), denen an dieserStelle 
nicht weiter nachgegangen zu werden braucht; es geniigt festzustellen, 
daB das Tatbestandsmerkmal des Handelns im eigenen Namen auch 
hier durchweg fehit und von den iibrigen nur das der fremden Rechnung 
feststeht. Selbst der Code de commerce ist noch nicht zu voller Klar
heit gelangt, da er die Rechte und pflichten eines "Kommissionars, der 
im Namen seines Kommittenten handelt", nach den zivilrechtlichen 
Grundsatzen des Mandats beurteilt wissen will, also den Ausdruck Kom
missionar noch in dem alteren Sinne gebraucht. Sachlich allerdings ist 
die Abkehr von der alteren Auff;tsmng mit groBer Scharfe vollzogen, 
insofern der bloB bevollmachtigte sogenannte Kommissionar vollstandig 
aus dem Handelsrecht verwiesen wird. Die neue Unterscheidung ist 
selbstverstandlich nicht durch begriffliche Erwagungen veranlaBt; sie 
ist nur der naturgemaBe Ausdruck dafiir, daB der zwar fiir fremde 
Rechnung, aber im eigenen Namen handelnde selbstandige Kaufmann 
sich in Frankreich zu einer Erscheinung herausgebildet hatte, die auf 
das Rechtsleben in bedeutsamer Weise einwirkte und daher bei einer 
Kodifizierung desHandelsrechts vom Gesetzgeber Beriicksichtigung er
forderte. 2) Andere Wege ist das englisch-amerikanische Recht gegangen: 
nicht del' selbstandige Kaufmann, sondern der angestellte Faktor 
hatte im 18. Jahrhundert die Geschafte der groBen englischen Handels
kompagnien im Auslande besorgt3), und die aus diesem Verhaltnisse 

I) Vgl. Riooius a..a.O. S. 1: "oommissio haeo est ma.nda.tum, quo quis mer
cator alicui faoultatem dat meroes ad eum transmissas emtoribus vendendi."; 
Musaeus, Grundsatze des Handlungsrechts (1785) 48: "Von der Art [der Neben
gesohiifte des Handels] ist noch die Kommissionshandlung, wo jemand von dem 
Orte seines Aufenthalts aus einem an einem anderen Orta Wohnenden Gesohiifte 
besorgt, ohne selbst Handlung zu treiben( I), im iibrigen aber dafiir gewisse Vorteile 
genieBt." Pii ttmann 165 bekamp£t. besonders die im Schrifttum iibliche und z. B. 
auch bei Mettingh und Storck anzutreffende Verwechslung des angestellten In
stitor und des selbstandigen Kommissionars; er schlieBt sich der Meinung von 
Jungius, Lehrbuoh der Handlungswissensohaft § 76, an wonaoh "ein Faktor 
(institor) vom Kommissionar darinnen versohieden ist, daB er ein bestiindiger 
Diener anderer ist, dieser aber nur die Kommissionen annimmt, die ihm anstehen 
und naoh jeder gesohlossenen Kommission gegen den Kommittenten keine weiteren 
Verbindliohkeiten hat". Vgl. auoh PreuB. ALR. II, 8 §§69Sff., 2070, 2105£., 2119; 
AGO. I, 50 §§ 3OOff., Bowie Breuls in der unten S.62 zitierten Dissertation 5£f. 

2) Noch Mittermaier, Grundsatze des gemeinen deutsohen Privatreohts7 

(1847) 776 ADm. 3 glaubte die Neuerung des Code de oommeroe lediglioh auf Irr
tum und Verweohslung zuriiokfiihren zu miissen. Er nimmt Bezug auf die Be
denken von Delamarre-Poitvin, TraiM du oontrat de oommission (1841) II, 481 
gegen die (dama.lige) Fassung des Art. 92 des Code de oommeroe, der den im eigenen 
Namen Handelnden lediglioh in das Zivilreoht verwies. Diese hier nioht naher 
interessierenden Bedenken sind an sioh zum Teil nioht unbegriindet, konnen aber 
die Ansioht Mitt.ermaiers nioht stiitzen. Sie ist duroh den weiteren Gang der 
Entwioklung zur Geniige widerlegt. 

3) Hieriiber Erik Arup, Studier i engelsk og tysk handelshistorie (Kopen
hagen 1907); der Inhalt dieses Buches ist kurz zusammenfassend wiedergegeben 
von Pappenheim in den Hansischen Gesohiohtsblattern 1909, 543ff. 



§ 1. Der deutsohe Kommissionshandel im 18. und 19. Jahrh. 3 

entspringenden Gesichtspunkte sind auch fur die weitere Entwicklung 
des englischen Rechts maBgebend geblieben.1) FUr deutsche Verhalt
nisse war es dagegen, wennschon Ansa tze fur eine andere Entwicklung 
urspriinglich nicht fehlten2), zweifellos nur sachgemaB, in Vberein
stimmung mit zahlreichen anderen Gesetzgebungen3) dem Vorgang des 
Code de commerce zu folgen. Schon das "Kaufmanns-Lexikon" von 
Ludovici (l.Aufl.1752, 2. Auf1.1767) , das die erstedeutsche, stark an die 
alteren franzosischen Schriftsteller angelehnte Darstellung des Kommis
sionshandels gibt, auBert Zweifel an dem 0 ben erwahnten Rat, den Savary 
den Kommissionaren erteilt: "Es wird schwerlich einer den Einwohner, 
den er kennet (namlich den Kommissionar), fahren lassen, und einen 
Unbekannten zum Schuldner annehmen. "') Besonders aber lassen die 
eingehenden und interessanten Schilderungen, die Busch5) auf Grund 
eigener Anschauung von dem Kommissionshandel seiner Zeit gibt, 
zweifelsfrei erkennen, daB der Verfasser alB Typus des Kommissionars 
durchaus den mit ansehnlichen eigenen Mitteln arbeitenden und daher 
auch im eigenen Namen handelnden selbstandigen Kaufmann be
trachtet. 

DemgemaB wird in der deutschen Wissenschaft und Praxis schon 
vor ErlaB des ARGB. der Kommissionsbegriff des Code de commerce 
allgemeine) als selbstverstandlich vorausgesetzt.7) Immer wieder be
statigen die Rechtskundigen der Zeit die hohe Bedeutung des auf dieser 
Grundlage sich bildenden Kommissionsrechts. 8) So bezeichnet der sach-

1) Es geht daher nicht an, die englische Rechtspreohung hier fUr die Dogmatik 
des deutschen Reohts heranzuziehen, wie dies Sohlossmann, Die Lehre von 
der Stellvertretung I (1900) 362f, und MiiIler-Erzbaeh, Grundsatze der 
mittelbaren Stellvertretung (1905) 57f. versuchen. In vortrefflicher Weise wild 
dagegen die Versohiedenheit der deutschen und der englisohen Rechtsbildung be
leuohtet von Wiistendorfer GZ. 58, 144ff_ nber die eigenartige englisohe 
Entwiokelung des Stellvertretungsgedankens iiberhaupt E. Heymann in Kohler
Holtzendorffs Enzyklopadie der Reohtswissensohaft7 II (1914) 331. 

~) VgI. oben S. 2, Anm 1. 
3) VgI. Griinhut a. a. O. 41, Anm. 5. 
') 2. Auf I. II, 489_ 
5) "Theoretisch-praktisohe Darstellung der Handlung" (1. Auf I. 1792,2. AufL 

1797, 3. Auf I. - naoh dem Tode des Verf_ herausgegeben vonNormann-I808), 
drittes Buoh, zweJtes Kapitel nebst Zusat,zen; dersel be, Kleine Schriften iiber 
die Handlung ill; Biisoh und Ebeling, Handlungsbibliothek II, 73ff; III, 45 ff. 

8) Eine vereinzelte Ausnahme bildet Mittermaier oben S. 2 Anm.2. 
7) Das gilt auoh von den Gesetzgebungsvorarbeiten; vgl. PreuB. Entw. § 277; 

wiirttemb. Entw. Art. 131; Frankfurter Entwurf(Entw. eines allgemeinen Handels
gesetzbuches fiir Deutschland 1849), V Art. I; osterr. Entw. § 133. 

8) Gegeniiber dem Versuehe von Sohmidt-Rimpler (Gesohiohte des Kommh;
sionsgesohiiftes in Deutschland Bd. r; 1915), die Erscheinungen des mittel alter
lichen Rechtslebens mit Hilfe desspezifisch modemen Kommissionsbegriffs zu 
bearbeiten, konnen gewisse Bedenken nieht unterdriickt werden. M. E. be
ruht das Verfahren Schmidt-Rimplers auf einer grundsatzlichen nberschatzung 
der gerade heute geltenden Rechtsbegriffe, - auf einem Dogmatismus, der fiir die 
geschichtliche Forschung vielleieht noch weniger annehmbar ist, als fiir die Arbeit 

1* 



4: § 4. Der deut.sohe Kommissionshandel im 18. und 19. Jahrh. 

sische Appellationsgerichtsrat Treitschke in seinen 1839 erschienenen 
"Rechtsgrundsatzen vomKommissionshandel" den letzteren als "allent
halben verbreitet" und "ganz unentbehrlich".1) In gleiche~ Sinne 
auBel't sich Wilda in WeiskesRechtslexikon2) (1840); F. E. Oetker hebt 
1848 bei Besprechung einer dem Kommissionshandel gewidmeten Dis
sertationa) die "groBe Bedeutung" dieses Gegenstandes fiir das prak
tische Recht hervor4), und "Stl'iethorsts Al'chiv" fiir Rechtsfalle aus 
del' Praxis des Obertribunals beginnt5) mit den durch die ersten Ent
scheidungen veranlaBten Worten des Herausgebers: "Nachst dem 
Wechsel beschaftigt fast kein dem Handelsverkehr eigentiimliches Rechts
institut den Richter mehr als das kaufmannische Kommissionsgeschaft. " 
Ganz in diesem Sinne lieB del' Entwul'f eines Handelsgesetzbuches IiiI' 
die preuBischen Staaten (1857) dem Kommissionsgeschaft eine besonders 
eingehende Behandlung zuteil werden mit del' Begriindung, daB del' 
Kommissionshandel "gegenwartig ein selbstandiges Gewerbe bilde, 
welches sich zu einem del' bedeutsamsten Zweige des Handelsgewerbes 
entwickelt habe". DemgemaB enthalt fast jeder del' ersten Bande von 
SeuIferts Archiv (etwa bis zum 15. Bande, 1862) einige Entscheidungen 
aus diesem Gebiete, und in den "Ausgewahlten Entscheidungsgriinden 
des Oberappellationsgerichtes del' vier freien Reichsstadte Deutsch
lands", die ThOlaus den Jahren 1821 bis 1836veroffentlichte,entfallen von 
insgesamt 373 Nummern nicht weniger als 59 auf die Kommission.6) 7) 

Unter den von del' Rechtsprechung iiberlieferten Tatbestanden 

run Gegenwartsreoht. DaB im Mittelalter das Kommissionsgesohaft keineswegs 
als selbstii.ndiger Reohtsbegriff erlaBt war, wird duroh die Untersuohungen Sohmidt
Rimplers nur bestatigt. Was niitzt, es aber, dr.n ganz andem Bildungsgesetzen 
folgenden mittelalterliohen Reohtsstoff auf das Sohema des modemen Kommissions
reohts aufzuns.geln? 

1) V orrede und 3. 
2) II, 708. 
3) G. F. Faber, de meroatura proouratoria (Tub. Diss. 18'29). 
4) In den "Kritisohen Jahrbiiohem fiir deutsoho Reohtswissensohaft" 12 

(1848) 359. 
6) Bd. I, S. 1 (1851). 
6) Leider sind die Beispiele Thols wegen ungenauer Wiedergabe der Tat· 

bestande fiir unsere Untersuchung nur zum Teil verwertbar. 
7) Es muB allerdings hinzugesetzt werden, daB die sonstigen Entscheidungs

srunmlungen lions der ersten HaUte des 19. Jahrhunderts mit Ausnahme derjenigen 
des Oberappellationsgeriohtes Liibeok wenig Material ergeben. Dooh sind diese 
Srunmlungen von so geringer Bedeutung, daB daraus Schliisse nicht hergeleitet 
werden konnen. Vom Verf. durohgesehen sind insbesondere die "Jahrbiioher fur 
Entsoheidungen des badischen Oberhofgeriohts", Hufnagel, "Mitteilungen aus 
der Praxis der wurttembergisohen Zivilgeriohte", Flach, "Entscheidungen des 
Oberappellationsgeriohts Wiesbaden", "Arohiv fiir die Praxis des im Herzogtum 
Nassau geltenden Reohts", Zu Rhein und Sartorius, "Sammlung merkwiirdiger 
Reoht~falle Bayems", Du Prel "Srunmlung auserlesener bayerisoher Reohts· 
falle." Strippelma.nn, "Neue Sammlung bemerkenswerter Entsoheidungen 
des OAG. Cassel"; Simon und v. Strampff, "Reoht;:spriiohe der preuBisohen 
GeriohtshOfe" . 
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steht nun bei weitem im V ordergrund die sogenannte Konsignation, 
d. h. die Kommission, die den Verkauf gleichzeitig ubersandter Waren 
auf dem Wege des uberseeischen Exports zum Gegenstande hat. Wirt· 
schaftlich ist diese Kommission dadurch gekennzeichnet, daB ihr nicht 
eine feste Bestellung des kunftigen Abnehmers zugrunde liegt, sondel'll 
daB del' Kommissionar erst den Abnehmer suchen solLI) RegelmaBig 
and im Zweifel ist die Konsignation nicht Verkaufskommission, sondel'll 
Geschaftsbesorgungskommission2) derart, daB das deutsche Export
haus in Hamburg, Bremen, Lubeck usw. die Ware nicht selbst in Dbersee 
zum Verkauf steUt, sondel'll seinerseits den Verkauf einem ubersee
ischen Handlungshaus ubertragt, das im 19. Jahrhundert meist ein 
deutsches, haufig lediglich eine selbstandige3 ) Niederlassung des Export
hauses selbst ist. Zwischen dem deutschen Exporthause und dem 
Dberseehaus liegt dann eine reine Verkaufskommission VOl'. Dbrigens 
konnen Rich zwischen Produzenten und letzten Abnehmer noch weitere 
Zwischenhandler in del' Form del' Kommission einschieben. 4) Regel
maBig gibt das deutsche Exporthaus dem Kommittenten einen VorschuB 
von zweiDrittelndes Werts auf die Wares ,) dennsonstwiirdedemKommit
tenten das notwendige Betriebskapital entzogen; die Form derVorschuB
leistung ist dabei von alters her gewohnlich die, daB del' Kommittent 
den von ihm auf den Kommissioniir gezogenen, VOll diesem akzeptierten 
Wechsel bei einem Dritten (BankieI') zu Gelde macht. 6) Sehr haufig 

1) Hellauer, System der Welthandelslehre I (1910) 92. 
2) Dieser Rechtsatz gilt auch fiir die neuere Zeit. Vg. ROHG. (28. XI. 72) 

8, 119; RG. (19. III. 81) 5, 13; OLG. Hamburg (20. II. 05) Rspr. 10, 339; zahl
reiche, auch altere Entscheidungen gleichen Tnhalts stellt zusammen A braham 
Hanseatische Rechtsprechung (1900) I, 238ff. 

3) Handelt es sich urn eine Zweigniederlassung, so liegt reine Verkaufs
kommission vor. Die Selbstandigkeit der Niederlassung kann darauf beruhen, 
daB ihr Leiter Teilhaber des Prinzipals flir die Niederlassung ("paid partner", vgl. 
Hellauer·a.a.O. 150), letztere also zur offenen Handelsgesellschaft oder Kommandit
gesellschaft wird. In der Rechtsprechung finden sich zahlreiche Beispiele fiir 
derartige iiberseeische Niederlassungen, z. B. OAG. Liibeck (20. II. 37) Seuff A. 
8,86 - "New Yorker Haus" der deutschen Kommissionsfirrna -; OAG. Liibeck 
(30. I. 56.) SeuffA. 11,216. - "Valparaigohaus" einer Hamburger Firma -; RG. 
(19. III. 81) 5,11 - "Yokohamahaus" des Hamburger Kommissionars; doch treten 
in den spateren Entscheidungen die iiberseeischen Zweigniederlassungen mehr 
in den Vordergrund, vgl. ROHG. (15 XI. 72) 8, 32; (10. V. 7:l) 10, 188; RG. (10. XU. 
92) 30, 132. 

4) Som bart, Die Deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert 3 (1913) 
214, vgl. auch RG. (14. V. 06.) 63, 301. 

5) Biisch in Biisch-Ebelings Handlungsbibliothek III, 77 (1789) ("Der Kom
mittent trassiett sogleich bei Versendung del' Ware in Hohe von zwei Drittel des 
Werts auf den Kommissionar"); derselbe, "Darstellung der Handlung" (1808) 
I, 204; Treitsehke a. a. O. 4; Wilda a. a. O. 710; OAG. Lubeck (29. TV. 1858) 
SeuffA. 13, 315. 

6) Vgl. obeu. S. 1 bei Anm. 1 und Biisch in voriger Anm.; ein intel'essantes 
Beispiel aus den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts bei Ehren berg, DasHaus 
Parish (1905) 22. 
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ubernimmt der Kommissionar zugleich das Delkredere, da der Kommit
tent auf die Auswahl des Abnehmers im fernen Lande keinen Einflu13 
hat und die dortigen Verhaltnisse auch sonst fUr ihn unubersehbar 
sind. 1) Dementsprechend sind die Kommissionsfirmen kapitalkraftige 
ansehnliche Handlungshauser. In der Rechtsprechung tritt am haufig
sten die Exportkommission in Leinenwaren uber Hamburg oder Bremen 
nach Amerika, namentlich nach den Vereinigten Staaten auf.2) Nord
amerika ist auch sonst das Hauptziel der Konsignation,3) es wird als 
solches z. B. fUr Pianofortes") (nach Neufundland) und franzosischen 
Champagner (nach Kalifornien)5) genannt. In einem anderen FaIle 
sendet ein deutscher Exportkommissionar Kisten mit fertigen Kleidungs
stucken nach Melbourne, wo sie durch den Kommissionar offentlich 
versteigert werden. 8) Einige andere Entscheidungen weisen auf einen 
Konsignationsverkehr mit Batavia hin.7) Auf der Grenze zwischen 
Kommission und Trodelvertrag steht ein Fall aus dem Jahre 1853, wo 
Goldwaren (Mode-Artikel) durch das "Valparaiso-Haus" einer Ham
burger Firma fur Rechnung eines deutschen Goldwarenhandlers ver
kauft werden sollten.8) 

AlIe dieseEntscheidungen sind bezeichnenderweise vom Oberappella
tionsgericht Lubeck ergangen, das das gemeinschaftliche Obergericht fur 
die vier freien Reichsstadte (Frankfurt, Hamburg, Bremen, Lubeck) war. 
Nur der SeuffA. 13,219 behandelte Fall ist zufallig an das Obertribunal 
Stuttgart geraten, weil der beklagte Kommissionar von New Orleans 
nach Wurttemberg verzogen war (auch dies in wirtschaftlicher Hin
sicht nicht uninteressant). 

Die sonst in den alteren Entscheidungssammlungen anzutreffenden 

1) Biisch, Darstellung der Handlung I, 211; II, 290ff. 
2) OAG. Liibeck (17. IV. 23) SeuffA. 4, 355 - Konsignation von Bremen nach 

Baltimore zwecks Verkaufs inHavanna; aus demErlos werden vom Kommiseionar 
zuLasten des Kommittenten "Retouren" angeschafft - wer muB diese versichern? 
-; OAG. Liibeck (20. II. 37) SeuffA. 8, 66 - Konsignation nach New York 1832; 
~T. Stuttgart (1. II. 59) SeuffA. 13,219 - desgl. nach New Orlea.ns, Fall aus dem 
Jahre 1849 -; OAG. Liibeck (18. IX. 43) Sammlung der Erkenntnis~e und Ent
scheidungsgriinde des OAG. zu Liibeck in Hamburger Rechtssachen I, 94ff. 99ff. 
- Koneignationsware des Bielefelder Leinenwarenfabrikanten in Hamburg ver
brannt -. 

3) Nioht naher bezeiohnet ist der Gegenstand der KODsignation bei OAG. 
Liibeck (29. VI. 58) Romer, Entscheidungen des OAG. Liibeck 3, 612 - Ziel 
New York_ -

4) OAG. Liibeck (12. VII. 49) Sammlung der Erkenntnisse usw. in Ha.m· 
burger Reohtssaohen 2, 181, Fa.ll aus dem Jahre 1846. 

6) OAG. Liibeck (14. XI. 53) Sammlung der Erkenntisse usw. inHamburger 
Rechtssaohen 2, 775 - franzosisoher Kommittent, Fall aus dem Jahre 1850. 

6) OAG. Liibeok (15. XI. 56) SeuffA. 13, 67. 
7) OAG. Liibeck (19. XI. 42) SeuffA. 10, 114; vgl. auch OAG. Liibeck (ll. IV. 

55) Sammlung der Erkenntnisse usw. in Hamburger Rechtssaohen 2, 1035, Fall 
aus dem Jahre 1850. 

8) OAG. Liibeck (30. I. 56) SeuffA. ll, 216. 
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FaIle der Verkaufskommissionen sind von geringerer Bedeutung. 
Mehrere beziehen sich auf Verkaufskommissionen von Amerika nach 
Deutschland, also vom deutschen Standpunkt aus auf Einfuhrgeschafte 
(Gegenstand z. B. Haute und Baumwolle).l) Aus dem Gebiet des 
Binnenhandels sind anzufiihren eine von einem deutschen Gutsbesitzer 
erteilte \Vollverkaufskommission2), die von dem Kommissionar an 
einen andern weitergegeben wird, und eine Verkaufskommission, die 
von einem Fabrikanten goldener Dosen einem Goldwarenbandlel' er
teilt wird 3). 

Die Einkaufskommissionen zeigen ein wesentlich anderes Blld. 
Bei ihnen stehen nicht, wie bei den Verkaufskommissionen, verarbeitete 
Waren, sondern Nahrungsmittel und Rohstoffe im Vordergrund. Die 
eine Hauptgruppe der Einkaufskommissionen, dargestellt wiederum 
durch Entscheidungen des Oberappellationsgerichtes Lubeck, gehort 
dem Seehandel an, und zwar steht diese Einkaufskommissioll im 
Dienste der deutschen Einfuhr. So werden mit Hulfe des Kommissions
handels Zucker aus Brasilien'), Kaffee aus New YorkS), Indigo aus Lon
don6), Rapssaat aus Amsterdam?), "gute ameIikanische Tabak
stengel"S) und in einem anderen Falle Weingeist9) aus Marseille, Roh
eisenausLiverpoollO)durchdeutsche,meistHamburgerundBremer Kom
mittenten bezogen. Auch findet sich ein Fall, in welchem ein Lubecker 
Handlungshaus Heringe in Bergen einkaufen undnach Riga gehen laSt.ll) 

Nul' vereinzelt erscheinen Einkaufskommissionen zum Zwecke der Aus
fuhr; allgemeinere Bedeutung haben offenbar nur die von England an die 
deutschenHafenplatze gelangendenEinkaufskommissionenfur Weizen. 12) 

1) OAG. Liibeck (30. IV. 51) SeuffA. 5, 198 - Baumwolle von New York nach 
Bremen, 1844 -; OAG. Liibeck aus dem Jabre 1832 Thol Nr. 196 - Hiiute von 
Buenos-Aires anscheinend nach Hamburg, 1829 -; OAG. Liibeck (19. V. 51) 
Sa.mmJung der Erkenntnisse usw. in Hamburger Rechtssachen 2, 1 - Haute von 
Montevideo nach Hamburg 1847 - (die amerikanischen Firmen sind deutscher 
Herkunft). Wahrscheinlich gehOrt auch hierhflr OAG. Liibeck [Hamburger Ent
scheidung aus dem Jahre 1833] bei ThOl Nr. 194 - Verkaufskommission in Ka-
stanien. ' 

2) Mals, Ausgewahlte Gutachten der Handelskammer zu Frankfurt (1854) 70. 
3) OAG. Kassel (18. I. 40) bei Strippelmann, Neue Sammlung bemerkens

werter Entscheidungen 1, 164ff; Fall aus dem .Tahre 1837. 
4) OAG. Liibeck (8. lX. 45) SeuffA. 2, 123f.; ausfiihrlicher in der Sammlung 

der Erkenntnisse usw. in Hamburger Rechtssachen 1, 447. 
5) OAG. Liibeck, Bremer Entscheidung von 1833 bei ThOl Nr. 178. 
6) OAG. Lubeck, Frankfurter Entscheidung von 1826 bei ThOl Nr. 179. 
7) OAG. Rostock (3. VII. 51) SeuffA. 7, 35, Fall aus dem Jahre 1848. 
8) OAG. Liibeck (27. IX. 36) SeuffA. 8, 182. 
9) Mals a. a. O. 59. 

10) ~T. (2. XI. 49) SeuffA. 5, 202. 
11) OAG. Liibeck (10. VII. 21) Sammlung der Erkenntnisse usw. in liibischen 

Rechtssachen i, 42 - Fall aus dem Jahre 1819. 
12) OAG. Liibeck (10. XII. 35) Sammlung der Erkenntnisse usw. in liibischen 

Rechtssachen 2, 168 - Weizen von Liibeck nach I.iverpool. 1828 -; OAG. Liibeck 
vom Jahre 1830 bei Thol Nr.174; der Fall der Entscheidung Thol Nr.183 vom 
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Die zweite groBe Gruppe der Einkaufskommissionen betrifft den in
landischen Handel in Getreide und Rubol, vereinzelt auch in anderen 
Massengutern.1) Dieser Handel zeigt schon fruhzeitig hochspekulative, 
an das Borsenspiel gemahnende Zuge. 2) Die einschlagenden Ent
scheidungen sind fast durchweg von dem preuBischen Geheimen Ober
tribunal ergangen. Zum Teil vollzieht sich der innerdeutsche Getreide-

. kommissionshandel auf dem Wege der Kustenschiffahrt, so im FaIle 
des OT. (6. X. 48) Std .. 1,3, wo Roggen in Konigsberg unter Delkredere 
einzukaufen und auf dem Seewege dem Stettiner Kommittenten zuzu
fuhl'en war. In diesem Zusammenhange ist auch die vom OAG. Lubeck 
(31. XII. 49) SeuffA. 3, 189 behandelte Kommission zu erwahnen, die 
dahin ging, fur einen Emdener Kommittenten Roggen, der nach Bremer
haven auf dem Wasserwege3 ) gekommen war, zu kaufen, um ihn in 
Hamburg oder in Holland weiterzuverauBern. 

Die Effektenkommission, die ihrer Natur nach, und zwar auch 
unter denselben Parteien bald als Vel'kaufs- bald als Einkaufskommis
sion erscheint, bleibt in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts ganz und 
gar im Hintergrunde. In der Sammlung der Erkenlltnisse und Ent-

Jahre 1835 - imglische Einkaufskommission naoh Hamburg fUr Knoohen - be
zieht sicb, wie der Tatbestand zt'igt, auf einen wirtschaftlichen Einzelfall; es wird 
hervorgehoben, daB es sich nicht um "gang bare Handel~ware" handele. 

1) OAG. Liibeck aua dem Jahre 1829 bei Thol Nr. 151, 164-500 Ztr. Riibol, 
Frankfurter Fall-; OAG. Liibeck aus dem Jabre 1831 bei Thol Nr. 180 - Weizen, 
Lubeoker Fall-; ~T. (17. V. 50) StrA. 1, 10 - Finkaufskommission auf 100 Wis
pel Roggen -; ~T. (10. XII. 50) StrA. 1, 14 - Einkaufskommission von Breslau 
naeh Berlin auf 100 Wispel Roggen, Iieferbar 1848 -; ~T. (20. In 51) StrA. 1, 18 
Einkaufskommission von Magdeburg nach Hamburg auf 100 Last Hafer, lieferbar 
1848; OAG. Kiel (28. X. 51) SeuffA. 5, 331 - Einkaufskommission auf 300 Ztr. 
RiiboI, GeschaftsabscbluB 1847 -; OT. (30. IX. 51) StrA. 3, 119 - Einkaufs
kommission von Gnesen nach Berlin auf Spiritus, GescbiiftsabschluB 1848 -; 
~T. (2u. IX. 53) StrA. 10, 125 - Einkaufskommission von Barmen nach CoIn auf 
Roggen, GeRchaftsabschluB 1850; Mals, Gutachten der Hande!skammer Frank
{urt a. M. (1854) 67 - Ein-un 1 Ver ka ufskommissionen anf 01, Friichte, Kaffee, 
Zucker aug den Jahren 1839/1840 -; vgl. auch die nachste Anmerkung. 

2) Vgl. z. B. QT. (7. III. 54) StrA. 12, 212 -; Gutsbesitzer bei Miinster gibt 
1851 naoh COIn Kommissionen zum Einkauf von Weizen und Roggen, unter Del
kredere des Kommissionars, Abrechnung durch Differenzregulierung -; ein Kunde 
erteilt sowohl Einkaufs- wie Verkaufskommissionen in dem Beispiel aus Malp in 
voriger Anmerkung. Gera:lt' der UmRtand, daB derselbe Kunde zugleicb als Ein
kaufs- und Verkaufskommittent auftritt, weist auf die hochspekulative Natur der 
Geschafte hin, vgl. unten S. 79. Nach 1850 wird der Spielcharakter immer deut
licher,doch sind diese Entscheidungen besser der nachsten Periode zuzureohnen. 
Hingewiesen sei hier beispielsweise auf ~T. (16. T. 55) StrA. 16, 179-Differenzen
reguIierung iiber Einka.uf von 200 Ztr. Riibol iill Jahre 1852; in den Entschei
dungsgriinden ~aucht bereits der "Sticht.ag" auf! -; ~T. (4. V. 50) StrA. 28, 287 -
Zeitverkauf in Roggen fiir einenArzt im Jahre 1853; dieArzt,e stellen uberbaupt 
einen auffallend groBen Teil der Borsenspieler -; ~T. (28. IV. 57) StrA. 24, 
.&24; (3. IX. 57) StrA. 27, 4 aus dem Ja.hre 1853; OT. (7. I. 58) StrA. 29, 4 aus dem 
Jahre 1854 und zablreiche spatere Entscheidungen; ferner Hiersemenzel, Zur 
Lehre vom ka.ufmanni.chen Kommissionsgeschafte (1859) 75ff. 

3) Vielleicht von Holstein her, vgl. unten S. 11, Anm. 2. 
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scheidungen des Oberappellationsgerichts Lubeck findet sich nul' ein 
Urtei! vom 25. Mai 18151), das sich auf eine Verkaufskommission fur 
osterreichische Banknoten bezieht; die fruheste del' einschlagenden 
Entscheidungen aus Seufterts Archlv stammt schon vom 25. Mai 1855 
und bezieht sich gleichfaUs auf osterreichische Banknoten, die in Frank
furt a. M. fur Mainz verkauft werd"n soUten. 2) Einige Beispiele fill' 
Effektenkommissionen modemer Art. d. h. in zins- odeI' dividenden
tragenden Wertpapieren sind ausschlieBlich in ThOl's Sammlung zu 
finden3), del' bei del' - spateI' vorgenommenen - Auswahl del' Ent
scheidungen naturgemaB durch sein besonderes wissenschaftliches In
teresse4) an diesem Gegenstande beeinfluBt war. 

Mit den bisher erorterten Kommissionen ist die Ausbeute aus den 
alteren Entscheidungssammlungen erschopft. Indessen hat es in del' 
ersten Halfte des neunzehnten J ahrhunderts zweifeUos noch andere 
Kommissionszweige von Bedeutung gegeben. So bestand in Frankfurt 
a.M. ein groBer binnenlandischer Kommissionshandel in Waren. Bender, 
selbst ein Frankfurter Jurist, sagt in seinen 1824 erschienenen "Grund
satzen des deutschen Handlungsrechts"5), del' Kommissionshandel sei 
in Frankfurt von bedeutendemGewichte, weil del' dortige Kommissionar, 
wenn die Ware gleich abgesetzt werden konne, sogleich zwei Drittel des 
vermutlichen Wertes odeI' Verkaufspreises gel'll vOl'schieBe; das ist dasselbe 
Verfahren, das wir bei del' Konsignation kennen gelel'llt haben. Ferner 
erwahnt Treitschke in seiner bereits angefuhrten Schrift6), daB del' zu 
seiner Zeit an manchen Handelsplatzen noch bestehende kaufmannische 
Zunft:lwang Kommissionsgeschafte auch unter Leuten, die an demselbell 
Platze wohnten, kunstlich erzeuge, da ein Nichtkaufmann, del' Ware in 
Geld umzusetzen wiinsche, dies nul' kommissionsweise durch einen del' 
Innung angehorigen Kaufmann bewirken konne. Hier liegt also ein 
Dberbleibsel del' schon aus dem Mittelalter bekannten7) Umgehungs
funktion des Kommissionshandels VOl' . Die reichhaltigste Beispiel
sammlung fur Kommissionen bilden abel' die Schriftell von Busch. 
Wenngleich sich dieselben auf das ausgehende 18. Jahrhundert beziehen, 
so durften sie auch fur die nachsten Jahrzehnte eine gewisse Bedeutung 

1) Erkenntnisse und Entscheidungen in Frankfurter Rechtssachen 2, 148 ff. 
2) SeuffA. 10, 170 (OAG. Liibeck). 
3) Vgl. Th 51 a.a.O. Nr. 175 (Hamburger Fall von 1832); Nr. IS2 (Bremer Fall 

von 1832 - Gegenstand "Syndikats-Obligationen") -; Nr. 189 (Jahr und Ort 
nicht angegeben; Gegenstand Rente, Selbsteintritt); in dem ersten Falle N. M. 
Rothschild-Frankfurt als Hintermann des KommiJsionars und zwar anscheinend 
a18 Zwischenkommi~sioniir fUr Roth8child-London. 

4) Unten S. 67. 
0) 1, 2()S Anm. 
6) Rechtsgrtmdsiitze vomKommissionshandel (1839) S; vgl. auch Pii ttmann 

[oben S. 1, Anm. 3] 166 f. 
7) Schmidt-Rim pier a. a. O. 112 ff. 
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besitzen, zumal Buschs "Darstellung del' Handlung" bei del' dl'itten 
posthumen Ausgabe 1808 seitens des Herausgebers Normann berichtigt 
und erganzt worden ist. Busch erwahnt die Einkaufskommissionare in 
den groBen "Manufaktur-Stadten" (Fabrikstadten) wie in "Elberfeld, 
Remscheid und den ubrigen durch ihre Eisenfabriken und manche andere 
Manufakturen so ausgezeichneten Oertel'll des Herzogtums Berg"!); 
diese Kommissionare kauften also von den Fabriken im Auftrage aus
wartiger Kommittenten die Erzeugnisse der Fabriken ein. Mehrfach 
hebt Busch die Einkaufskommissionen auf "gemachten Zucker" in Ham
burg hervor, der fur die (Hamburger Zucker-) Fabriken und dieAbnehmer 
gleich vorteilhaft sei, wenngleich die Kosten dadurch vermehrt wfirden. 2) 
Auch spricht Busch von den "starken Einkaufskommissionen auf gelbes 
Wachs", die vom Ausland her nach Hamburg gelangten, und die der 
Hamburger Kommissionar dadurch erledige, daB er im Hinterlande 
die gewfinschte Ware einkaufe. 3) Dieselbe Form der Einkaufskommission 
wurde nach Buschs Berichten in groBtem Umfange auf deutsche Rech
nung von den Kommissionaren der russischen Hafen- und Handels
pIatze betrieben: "Del' Kaufmann in Archangel muB, um seine Kommis
sionen auf Korn auszufuhren, Leute, denen er glaubt trauen zu konnen, 
bis nach Kasan schicken; del' Kaufmann in Petersburg muB die kommit
tierten Jufften (Juchten), Talg, Hanf, Segeltuch usw. in RuBland auf
kaufen lassen. "4) Weit bedeutender war abel' auch nach del' DarsteUung 
Buschs die V er kaufskommission. Die Kommissionell nach Amerika, 
um von anderen fremden Erdteilen zu schweigen, treten allerdings bei 
Busch noch zurUck. Sie entwickelten sich erst, seitdem die Vereinigten 
Staaten nach Dberwindung des Unabhangigkeitskrieges sich wirtschaft
lich entfalteten. Dagegen verbreitet sich Busch eingehend uber die Ver
kaufskommissionen nach RuBland5); als ihr Gegenstand wird beispiels
weise Zucker genannt, der dem russischen Kaufmann "besser als bares 
Geld zustatten komme." Hauptsachlich aber sind es die groBen deut
schen Markte und Stapelplatze, die eine starke Anziehungskraft auf 
Verkaufskommissionen ausuben, also die Orte, "in welchen der groBte 
Teil des handelnden Europas sich gewohnt hat, seine mannigfachen 
Bedurfnisse zu suchen ..... und wo die Nachfrage nicht von den Be
durfnissen einer Gegend aUein abhangt. "6) Als solche Stapelplatze 
nennt Busch Rotterdam, Amsterdam, Gotenburg, Kopenhagen, Stock
holm, Riga und Petersburg, von deutschen Stadten Hamburg, Stettin 

1) D:l.rstellung der Handlung3 (1808) T, 202. 
2) Darstellung der Handlung I, 202; Busch-Ebeling, Handlungsbiblio-

thek II, 74; lIi, 47. 
3) Handlungsbibliothek III, 48 (178!l). 
4) Handlungsbibliothek a. a. O. 
5) Handlungsbibliothek I, 212; IT, 49 H. 
8) Handlungsbibliothek II, 76. 
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und Danzig. Insbesondere spricht Busch von den Verkaufskommissionen, 
die von Frankreich aus nach Hamburg gelegt wurden.1) Erwahnens
wert ist auch ein von Busch erwahnter Fall, in welchem ein Burger 
einer holsteinischen Landstadt in Heiligenhafen ein Schiff mit Kom 
befrachtete und es an einen Verkaufskommissionar in Hamburg 
sandte. 2) DaB derartige Getreideverfrachtungen auf dem Wege der 
Kustenschiffahrt noch lange zu Kommissionszwecken geubt wurden, 
geht auch aus den oben S. 8 angefuhrten Fallen hervor. Endlich 
ist aIs schon der alteren Periode angehorig noch der altberiihmte 
Holzhandel aus Russisch-Polen nach Danzig und anderen deutschen 
Seeplatzen zu nennen, der sich vielfach der Form derVerkaufskommis
sion bediente und noch bedient. 3) 

Alles in allemkonnen wir fur das ausgehende 18. und die erstenJahr
zehnte des 19. Jahrhunderls einen bluhenden Kommissionshandel fest
stellen. Die Verkaufskommissionen in Fertigfabrikaten wie Leinwand
waren wogen vor. Sie gingen teils auf dem Seewege nach N ordamerika 
und den europa.ischen Kustenlandem, teils auf dem Landwege nach 
RuBland. In geringerem Umfange waren sie rein inla.ndisch und kon
zentrierten sich in einigen groBen Handelsplatzen wie Hamburg, Danzig, 
Frankfurt. 4) Dazu kommen die aus Polen undRuBland an diedeutschen 
Hafenplatze gelangenden Verkaufskommissionen. Die Einkaufskom
missionen waren verha.ltnismaBig von geringerer Bedeutung, absolut 
genommen jedoch nicht unbetrachtlich. Ihr Gegenstand waren im 
Binnenlande hauptsachlich Getreide, RuMI und Spiritus, in den rheini
schenFabrikstadten die dort hergestellten Waren (z. B. Tuche), im nber
seehandel Baumwolle, Tabak und andere. Rohst.offe. Del' Effekten
kommissionshandel steht in den ersten Anfangen seiner Entwicklung 5) 
und ist noch nicht recht uber die Schwelle des juristischen BewuBtseins 
getreten. 6) 

Dies ist die wirtschaftliche Umgebung, aus der heraus die Bestim
mungen des Aligemeinen deutschen Handelsgesetzbuches uber die Kom
mission erwuchsen. Wenn das Gesetzbuch auch nach dem Zeitpunkt 
seines Erlas8es der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts angehort, so 

1) Darstellung der Handlung II, 205ff.; ein Beispiel aus dem Weinhandel oben 
S. 6, Anm. 5. 

2) Darfltellung der Handlung, Zusatz zu Buch 4, cap. 1, § 6. 
3) Vgl. Gustav Cohn, System der Nationalokonomie TIl (1898) 244 sowie 

unten S. 6, Anm. 5. 
4) Das Badische Handelsgesetzbuch von 1S09 kennt als Arten der Kommission 

lediglich die Ka.ufbesorgung (Einkaufskommission) und die Warenversendung 
(Spedition). 

6) Vgl. Breit LeipZ. 1907, SOl ff. und unsere All.lfiihrungen lmten S. 67. 
6) Sehr bezeichnend ist, daB noch Morsta.d t, Kommenta.r iiber da!'l Ha.ndels

recht Deutschlands und Frankreichs (1849) 38 bei Gelegenheit der Kommission 
den Bankier nur als "Einkassier-" und "Auszahlmandat.a.r" neunt. 
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wurzeln doch jene Bestimmungen in einer etwas alteren Zeit. Sie ent
stammen dem Entwurf eines Randelsgesetzbuchs ffir die PreuBischen 
Staaten, dessen Ausarbeitung 1850 begonnen und 1857 abgeschlossen 
wurde, und der in den Vorschriften fiber das Kommissionsrecht vorzugs
weise auf den Frankfurter Entwurf von 1849, auf den Wiirttemberger 
von 1839 und auf den spanischen Codigo di comercio vom 30. Mai 1829 
zUriickgeht.l) Ebenso riihrte das fUr den Entwurf benutzte Ent
scheidungs- undSchrifttumsmaterial2) notwendig auseiner etwas alteren 
Zeit her. Die Erfahrung, daB die Gesetzgebung den Ereignissen nach
hinkt, hatte damals in noch hoherem Grade Geltung als heute. Zum 
Teil lag dies an der groBeren Schwerfalligkeit des BehOrdenmechanis
mus, zudem war das Verstandnis ffir die lebendigen wirtschafts
politischen Aufgaben der Zivilgesetzgebung noch viel weniger ent
wickelt als heute - die Pl'otokolle fiber die Beratung des RGB.-Ent
wurfs muten gerade in den Abschnitten fiber die Kommission den 
heutigell Juristen recht blutlos und doktrinar an. 

§ 2. Der Umschwung in ,der zweiten HaUte des 19. lahr
hundel'ts. 

Tatsachlich hatte bereits zu del' Zeit, als das ARGB. in Kraft trat, 
die groBe Umbildung des deutschen Wirtschaftslebens begonnen, die 
auch das Schicksal des Kommissionshandels wesentlich beeinflussen 
sollte. Seit den ffinfzigerJahren des 19. Jahrhunderts erwuchs, angeregt 
durch die Ausbreitung des.Eisenbahnbaues, durch die Erfindung des 
Telegraphen und die sonstigen Fortschritte del' Technik die moderne 
industriell-kapitalistische, auf internationalem Warenaustausch be
l'uhende Entwicklung Deutschlands. In der Rechtsprechung heben sich 
die Folgen erst seit den sechziger J ahren deutlicher abo Vor allem machen 
sich jetzt die Kommissionen in zins- odeI' dividendentragenden Wert
papieren mehr bemerkbar. In Seufferts Archiv sind die ersten Ent
scheidungen diesel' Art die des Ober-Appellationsgerichts Dresden vom 
26. Marz 1863, Band 17, S. 427 und des preuBischen Geheimen Ober
tribunals vom 11. Mai 1865 Bd. 20, S. 93. 3) Sie rfihren schon an Raupt
streitherde des Effektenkommissionsrechts, namlich an die Zwangs
regulierung4) und an den Selbsteintritt. In del' Folgezeit nehmen dann 
die auf den Effektenkommissionshandel bezfiglichen Entscheidungen 

1) Wie aus den "Motiven" zu dem "Entwurf eines Handelsgesetzbuohes fur 
die PreuBisohen Staaten" ersiohtlich ist .. 

2) Vorbemerkung zu dem in voriger Anm. genannten Entwurf S.V. 
3) Ob sich OLG. Kiel (9. 1. 41) SeuffA. 8, 182 auf den Effekten. oder auf 

den Warenhandel bezieht; ist nicht zu erkennen. 
4} GZ. 74, 266 ff. 
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bis in die neueste Zeit raseh und standig zu. Die Borsenzeitkommis
sionen in Waren treten auffallenderweise schon etwas fruher, namlich 
seit den ffinfzigerJahren in den Entseheidungssammlungen haufig aufl), 
urn bis zum ErlaB des Borsengesetzes von 1896 die Geriehte stark zu be
schaftigen. Auf diese bank- und borsenmaBigen Kommissionen werden 
wir noeh zurfiekkommen. Sie bilden eine Gruppe fur sieh, die von den 
anderen, wir dfirfen sagen eigentliehen Kommissionsgesehaften rechtlieh 
und wirtschaftlich stark abweichen. Die Entscheidungen fiber das eigent
liche Kommissionsgeschaft selbst verfaIlen in der neuen Periode einem 
unaufhaltsamen Rfickga.ng. Dieser wird gegen Ende der Periode immer 
schneller. So etwa seit der Jahrhundertwende findet man in den Ent
scheidungssammlungen, insbesondere denen des Reiehsgerichts2), in 
der Juristischen Wochensehrift3), bei Seuffert4), und in der (erst 1900 
beginnenden) "Rechtsprechung der Oberlandesgerichte"5) nur noeh 
hie und da einen vereinzelten Fall der echten Kommission, zuletzt 
hOren die FaIle fast ganz auf. Selbst die letzten Jahrgange der 
Hanseatischen Geriehtszeitung weisen nur noeh ganz vereinzelte Ent
scheidungen fiber eehte Kommissionen auf6); in den sonstigen provin
ziellen Entseheidungssammlungen fehlt von Anfang an fast jede Spur 
des Kommissionshandels. 

Damit ist schon angedeutet, daB die Reehtsformen des Ausfuhr
und Einfuhrhandels eine tiefgreifende Umbildung erfahren haben -
eine Umbildung, die sieh naturgemaB nicht auf die Verdrangung der 
Kommissionsform besehrankte, sondern auch die ortliehen Beziehungen, 
den Gegenstand und aIle sonstigen Verhaltnisse des Handels ergriff. 
So sehen wir in den verhaltnismaBig noch haufigeren kommissionsrecht
lichen Entseheidungen der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, wie 
der deutsehe Export China7), JapanS), Indien9), die Philippinen10), Su-

1) Vgl. oben S. 8, Anm. 2. 
2) Seit 1900 (Bd. 45): Bd. 47,118; 58, 39; 63, 303; 69, 365; 71, 76; 78, 91; 

78, 310. 
3) Seit 1900: 1901, 408, 458; 1904, 264; 1905,20; 1908, 714; 1912, 358p); 

1914, 102 (11); 1917,467. 
40) Seit 1900 (Bd. 55): 59, 107; 64,285, 365; 67, 290 [nicht 70, 96, woriiber 

unten S. 48, Anm. 3]. 
6) Bd. 6,94, 470; 9,275; 10, 339, 340; 11, 357; 18, ]8; 19, 401; 20, 74; 32, 

366 Anm. [14, 382 bezieht sich anscheinend auf die Bankkommission]. 
6) 1901, 1, 109; 1908, 1; 1909, 5; 1912, 43; 1913,305. 
7) ROHG. (10. XI. 73) 19, 253 - Schirting nach Hongkong -; OLG. 

Hamburg (23. XII. 90) HansGZ. 1891, 93 - franzosischer Champagner nach 
Hongkong, vgl. auch RG. (10. XII. 92) 30, 132; OLG. Hamburg (15. XII. 11) 
SeuffA. 67, 290 -Kognak nach Char bin -; OLG. Hamburg (2. XI. 04) Repr. 10, 
340 ist als Ziel der Konsignation lediglich "Ostasien" angegeben. 

8) ROHG. (20. X. 57) 19, 102 - 1500 Stiick "Thibets" nach Yokohama. 
9) ROHG. (15. XI. 7'+) 8, 32; RG. (8. X. 81) 5, 84 (sog. Indentgescbaft). 

10) ROHG. (21. II. 77) 22, 77 Anilinfarben nach Manila. 



14 § 2. Der Umschwung in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. 

matra 1), Australien2), Slidamerika3), Sansibar 4) in seine Kreise 
zieht. 

Daneben finden sich noch zwei der ii.lteren Wirtschaftsperiode 
angehOrige Falle. Der eine betrifft eine Hafer-Konsignation nach Lon
don aus dem Jahre 18705) - bis ungefa.hr in diese Zeit war Deutschland 
Ausfuhrland fUr Getreide6 ) -, der andere bezieht sich auf eine vom 
deutschen Fabrikanten einer deutschen Exportfirma fUr deren New 
Yorker Filiale erteilte Verkaufskommission in Socken (1867).7) Diese 
beiden Falle vermogen schon nach Zeit und Gegenstand nichts 
daran zu a.ndern, daB die fUr Deutschland wichtigs~n Ausfuhrlii.nder, 
namlich England, Osterreich-Ungarn, Ru.Bland, die Vereinigten Staaten 
und Frankreich unter den Bestimmungslii.ndern der neueren Kommis
sionen ganz fehlen. Die echte Exportkommission findet ihre Anwendung 
nur noch im Verkehr mit Landern einer tiefer stehenden Wirtschafts
organisationS); in der Hauptsache abel' bedient sich del' Export in zu
nehmendem MaBe del' Rechtsform des Eigenhandels. Der deutsche 
Fabrikant z.B., del' Maschinen, Zucker, Chemikalien, Seidenwaren fabri
ziert, arbeitet entweder unmittelbar als Verkaufer mit dem auslii.ndi
schen Abnehmer, wobei zum Teil durch Agenten, Reisende, Zweig
niederlassungen Vermittlungsstellen geschaffen werden, odeI' der Ex
porteur bleibt zwar das Bindeglied zwischen dem deutschen Fabrikanten 
und dem Auslander, jedoch nicht mehr auf del' Grundlage der Kommis
sion, sondern auf del' des Kaufs. Hieran dad man sich nicht dadurch 
irre machen lassen, daB die Exportfirmen meist noch die Bezeichnung 
"Export, Kommission" flihren, denn einerseits wirdim Geschaftsver
kehr mit dem Ausdruck "Kommission" einfach der Zwischenhandel be-

1) OLG. Hamburg (15. IV. 89) SeuffA. 44, 432 - Tapeten nach Padang;
RG. (14. V. 06) 63, 301 - Sprengstoff nach Surabaya. 

2) OLG. Stuttgart (8. III. 95) Wiirtt. Jahrb. 8, 31 - Klaviere nach Sidney; 
OLG. Hamburg (29. I. 00) HansGZ. 1901, 1 - Hopfen nach Brisbane. 

3) ROHG. (U. VI. 72) 6, 312 -Goldleisten nachRio deJaneiro; ROHG. (28. XI. 
72) 8, 119 - Musikinstrumente nach Hingo in Brasilien -; RG. (4. I. 86) Bolze 
Pro 3, 178 618 - Zement nach Buenos-Aires -; OLG. Hamburg (14. VII. 90) 
HansGZ. 1890,229 - Konserven nach Lima -; OLG. Braunschweig (5. VI. 08) 
SeuffA. 64; 365 - Nahmaschinen nach Siidamerika im Jahre 1875. 

4) RG. (8. II. 88) Bolze Pr. 5, 179 578 (GIasperlen). 
5) ROHG. (14. III. 71) 2, 88. 
6) Vgl. dariiber etwa Wiedenfeld, Art. "Getreidehandel" in Conrads Hand· 

worterbuch der Staatswissenschaften1 IV. 781, sowie die oben S. 7, Anm. 12 
Zitierten Entscheidungen. Die weit spiter durch die Aufhebung des Identitats
nachweisee ins Leben gerufene Getreideausfuhr aus dem ostlichen PreuBen hat 
hiermit natiirlich nichts zu schaffen. 

7) ROHG. (10. 5. 73) 10, 188. 
8) Gerade dieser Kommissionshandel bietet hohe Gewinnmoglichkeiten, 

vgl. Roscher, System der Volkswirtschaft7 (1899) III, 123: "England verdankt 
seine groBe Stellung im Welthandel mit kapitalarmen Volkem hauptsii.chlich seinem 
Kommissionshandel. " 
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zeichnet1), andererseits tritt auch der exportierende Eigenhandler ge
legentlich immer noch als Kommissionar im Rechtssinne auf und zwar. 
wie noch zu erortern sein wird, vorwiegend als Einkaufskommissionar. 
Der Grund, weshalb der Exporthandel nach LandeI'll mit hochent
wickelter Wirtschaftsorganisation mehr und mehr die Form des Eigen
handels annahm, liegt auf der Hand. Eben diese Wirtschaftsorganisation 
und die V ollkommenheit der modernen Verkehrsmittel und Informations
quellen, die Telegraphen, Fernsprecher, Eisenbahnen, Dampfschiffe, 
AdreBbucher, Kataloge usw. 2) ermoglichen es dem Produzenten, mit 
dem Auslande in unmittelbare Verbindung zu treten, und diese Tendenz 
der Ausschaltung des Zwischenhandels muB sich, wie gleich hier vorweg
genommen werden kann, im Inlandsverkehr noch starker geltend machen. 
"Die Produzenten versuchen sichnachMoglichkeitdenletztenAbnehmern 
ihrer Erzeugnisse und den ersten Lieferanten ihrer Rohstoffe zu naheI'll; 
der schlesische Textilindustrielle verkauft nicht mehr an den Breslauer, 
sondeI'll an den Berliner Grossisten oder an das Hamburger Exporthaus. 
Das sachsische WollwarengeschMt tritt mit einem nordamerikanischen 
Importeur in direkte Verbindung,. der rheinische Kleineisenfabrikant 
schickt womqglich in den kleineren Stadten Sudamerikas seine eigenen 
Musterreisenden umher usw." (Sombart).3) Wir konnen hinzusetzen, 
daB auch die groBen deutschen Maschinen- und chemischen Fabriken, 
Kohlengruben, Zuckerraffinerien usw. - z. T. durch ihl'e Absatzorga
nisationen - unmittelbar an das Ausland ohne Hilfe eines Kommis
sionars zu liefern pflegen. Wo aber der Exporteur oder der sonstige 
Zwischenhandler Triebstelle der Guterbewegung geblieben ist, wird er 
auch von sich aus - und das wird gewohnlich ubersehen - die Neigung 
haben, zum Eigenhandel uberzugehen. Denn dem Eigenhandler fallen 
die Fruchte der kaufmannischen Tatigkeit in vollem Umfange zu, wah
rend der Kommissionar auf die Provision angewiesen ist und den Ge
winn an den Kommittenten herausgeben muB. Zudemoist der Kom
missionar verpflichtet, uber die Ausfuhrung des Geschafts Rechenschaft 
zu legen und alle erforderlichen Belege vorzuweisen. Darin liegt etwas, 
was dem Empfinden, man kann vielleicht sagen dem StandesbewuBtsein 
des modernen Kaufmanns einigermaBen zuwiderlauft und ubrigens auch 
technisch bei den verfeinertenmodeI'llenKredit-undAbrechnungsformen 

1) Das zeigt sich z. B. in dem iibrigens .,ehr lehrreichen Vortrage von 
H. Hecht, Entwicklung und Art.en det Exportgeschafte (Gewerbliche Einzelvor
triige, herausgeg. von den Altesten der Kaufmannschaft zu Berlin) J (1908) Nr. 4. 

2) Vgl. Hecht a.a.O. S. 67: "Neulich fragte mich ein Herr, dem ich einiges 
Urteil zutrauen darf: ,Wie kommt es, daB Exportgeschafte iiberhaupt noch exi
stieren? Es gibt doch so viele Adressf\n- und Bezugsquellennachweise, so viele 
Nachschlagewerke fiir aile moglichen Fabrikationszweige URW, ,daB es eigentlich 
kaum begreiflich ist, wie der Exporteur noch aein Leben fristen kann. '" 

3) Die Deutsche Volkswirtschafta (1913) 215. 
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auf Schwierigkeiten stoBt. Denn wie solI del' Kommissionar dem Kom
mittenten z. B. Umsatzvergutungen, die er seinerseits erst bei einem 
bestimmten, von dem Kommittenten vielleicht nicht erreichten Mindest
umsatz erhalt, odeI' Kassaskonti und Zinserleichterungen gutbringen, 
die del' Exporteur zwar bei seinem standigen Lieferanten genieBt, die 
sich abel' auf das Verhaltnis zum Kommittenten schon wegen del' voll
standig andel's gearteten Gesta.ltung des Kreditverhiiltnisses kaum 
ubertragen lassen ~ Das Interesse des Kommissionars steht mit del' 
gesetzlichen Forderung del' Rechenschaftsablegung um so mehr in 
Widel'spruch, als die Gefahl' besteht, daB del' Kommittent nach Einsicht 
del' Belege sich selbst mit dem Abnehmer in Verbindung setzen odeI' 
sich die Methoden seines Kommissionars aneignen konnte. Das eben 
war VOl' hundert J ahren andel's: del' deutsche Fabrikant in Remscheid 
odeI' Bielefeld hatte es damals gar nicht verstanden, direkt mit Amerika 
zu arbeiten. Damals war abel' auch die Marktlage so unubersichtlich, 
del' Transport so vielen Zufalligkeiten ausgesetzt, daB das Interesse des 
Exporteurs, durch die Wahl del' Kommissionsform das Risiko auf den 
Kommittenten abzuwalzen, starker war als del' Wunsch, den hoheren 
Verdienst des Eigenhiindlers zu erwerben. Eben damit hangt es wieder 
zusammen, daB sich fur den Handel nach wirtschaftlich niedriger 
organisierten LandeI'll die Kommissionsform am langsten erhalten hat.!) 

Wahrend wir nun auf del' einen Seite die Verkaufskommission im 
deutschen Exporthandel auf volIigem Ruckzug begriffen sehen, macht 
sich gleichzeitig eine eigenartige Gegenbewegung darin bemerkbar, daB 
auf demselben Gebiete die Bedeutung del' Einkaufskommission zunimmt. 
Del' Grund liegt in dem Dbergang del' kaufmannischen Initiative auf 
die auslandische Firma, die den deutschen Exporteur zu ihrem Kommis
sionar herabdriickt und sich damit den uber die Provision hinaus
gehenden Verdienst selbst zuleitet. Warum soUte del' Inhaber einer 
bedeutenden russischen, schwedischen, turkischen, sudamerikanisc}lCn 
Firma darauf warten, daB del' deutsche Kommissionar an ihn heran
tritt ~ Er wird bei den bequemen Verbind,ungen und den sonstigen 
Annehmlichkeiten des deutschen Aufenthaltes gel'll nach Deutschland 
kommen und hier an del' Quelle moglichst billig einkaufen. Dabei ist 
ihm - zumal wenn er die deutsche Sprache nicht beherrscht - del' Kom
missionar del' Regel nach unentbehrlich. Del' Kommis~lionar weist die 
geeigneten Einkaufsgelegenheiten nach, untel'stutzt den Auslander bei 

1) Wie eigenartig und sehwierig hier noeh in neuerer Zeit die Absatz
verhaltnisse Jiegen, zeigt das Berufungsurteil des Reichsgeriehts vom 7. November 
1896 J. W. 703 in einem erstinstanzlich vom Konsulargerieht Tientsin entsehie
denen FaIle. Hier bediente das deutsehe Export-Kommissionshaus in Arnoy 
(China) sieh seinerseits eines chine~ischen Kommissionars, der fiir seine Person 
wiederum vier "Hintermanner" hatte, die zu ihm in einer Art Gesellschaftsverhalt
nis standen. 



§ 2. Der Umschwung in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. 17 

den Bestellungen und tritt zwischen beide Parteien als selbsthaftender 
Kontrahent.l) Eben daraus ergibt sich die Rechtsforrn der Einkaufs
kommission, die hier regelmaBig mit dem Delkredere verbunden ist. 
Vielfach erteilt abel' del' Auslander auch ohne personlichen Besuch auf 
Grund von Mustern, Katalogen usw. seinerseits dem deutschen Expor
teur Einkaufskommissionen. Ein besonders Mufiger Fall ist del', daB 
dieNiederlassung eines europaischenHauses in Dbersee allmahlich auBer 
der juristischen auch die wirtschaftliche Selbstandigkeit erlangt, und 
nunmehr dem Mutterhaus lediglich Einkaufskommissionen zukommen 
laBt. 2 ) DemgemaB sagt Hellauer3) zutreffend: "AuBerhalb des Eigen
handelsbetriebes arbeitet del' spezielle Exporteur vornehmlich als Ein
kaufskommissionar", womit nicht in Widerspl'uch steht, daB el' im ein
zelnen FaIle gleichzeitig odeI' ausschlieBlich als Verkaufskommissionar 
fiir den deutschen Fabrikanten tatig wird. Die Rechtsprechung laBt 
den Umschwung deutlich erkennen. So klagt RG. (13. XI. 97) 40, 172 
eine deutsche Exportfirma als Einkaufskommissionarin ihres chinesi
schen Hauses, das ihr die Auftrage auf Grund fester Vorverkaufe in 
China gibt; die Entscheidung des OLG. Hamburg (1. XI. 1890) SeuffA. 
47, 209 zeigt eine Hamburger Firma als Einkaufskommissionarin eines 
Hauses in Mazatlan; ein Gutachten del' Handelskammer Berlin aus dem 
Jahre 1908 bezieht sich gleichfalls auf den iiberseeischen Einkaufs
kommittenten der deutschen Kommissionsfirma. 4) Ein nahe verwandter 
Fall ist der, daB del' PariseI' Einkaufskommissionar iiberseeischer und 
anderer Auslandshauser - Paris ist del' Mittelpunkt des Exporthandels 
fiir Siidamerika, Spanien, die franzosischen Kolonien - die Kommission 
in Deutschland ausfiihrt; iiber Streitfalle, die sich aus Geschaften solcher 
Art entwickelten, sind mehrere gerichtliche Gutachten del' Handels
kammer Berlin erstattet worden. 5) 

Noch griindlicher als aus dem Ausfuhrhandel ist die Kommission 
aus dem Einfuhrhandel vel'drangt worden. Die Hauptgegenstande 
der deutschen Einfuhr wie Getreide, Futtermittel, Baumwolle, Wolle 
usw. kommen unter Mitwirkung von Agenten und Maklern (nicht Kom
missionaren) auf Grund von Kaufvertragen, die zum Teil auf intel'natio-

1) Vgl. hierzu den Vortrag von Hecht. 
2) Hecht a. a. O. 70 f. 
3) System der WelthandeIslehre (1910) I, 121. 
4) Dove- Meyerstein, Gutachten def Handelska=er Berlin II, 50 18&. 

AIs der iilteren Wirtschaftsperiode angeh6rig - vgl. oben S. 14, Anm. 6 - kommt 
hier nicht in Betracht Hamb HG. (23. X. 69) HansGZ. 1869, 381 (Hamburger 
Firma als Einkaufskommissionarin einer schwedischen fur Gerste.) 

5) Dove-Meyerstein 1,37 134 (1903) und 135 (1905); ein anderer Fall einer 
nach Paris ~egebenen Einkaufskommission RG. (2 II 17) J.W. 467. tiber 
Paris als ExporthandeIsplatz Hellauer 137; Wygodzinski, Die Nationalisie
rung der Volkswirtschaft (1916) 37. 

Nus s b au m, Kommissionsrecht. 2 
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nalen Vereinbarungen der Handelswelt beruhen1), in das Land. "Die 
uberseeischen Exporteure im engeren und engsten Sinne betreiben ihre 
Geschafte in erster Linie als Eigenhandler. "2) Diese Exporteure pflegen 
bedeutende Firmen europaischer oder nordamerikanischer Herkunft zu 
sein, die die hoheren Gewinnmoglichkeiten und die klarere Rechtslage 
des Eigenhandels der Kommission vorziehen. Andererseits legt der 
deutsche Importeur auf die Kommissionsform nicht allzuviel Gewicht, 
weil er die Preisberechnung des Oberseers doch allzuschwer zu kontrol
lieren vermag3); auch wird ihm die Obernahme der Eigenhandelsform 
durch die Moglichkeit erleichtert, sich gegen die Preisschwankungen der 
gehandelten Ware durch Sicherungsgeschafte an den Terminborsen zu 
schutzen. 4) Immerhin finden sich in den Entscheidungssammlungen 
noch einige Falle der Einkaufskommission fur Zwecke der Einfuhr. Sie 
betreffen jedoch fast durchweg das Sondergebiet des Fell- und Pelz
handels 5) und ermangeln teils aus diesem Grunde, teils mit Ruck
sicht auf ihren Zeitpunkt der allgemeinen Bedeutung fur die neuere 
Entwickelung. Eher ubernimmt der moderne deutsche Importeur 
die Stellung des V er kaufskommissionars in den Gegenstanden des Welt
massenhandels wie Baumwolle, Kaffee6) usw. Die Parteien rechnen 
dann auf Grundlage des Marktpreises am Einfuhrplatze ab, der 
haufig durch Auktion festgestellt wird - ein Verfahren, das beiden 
Teilen guten ErlOs und sichere Abrechnungsgrundlagen verbiirgt. 7) 

Diese Verkaufskommissionen des Importeurs gelangen allerdings in der 
Rechtsprechung nicht zur Erscheinung, weil die Streitigkeiten hier 
regelmaBig durch Arbitrage (Schiedsgericht) zu schlichten sind. Die in 
der Rechtsprechung gelegentlich auftauchenden Falle einer Verkaufs
komtnission fur Einfuhrzwecke liegen auf anderem Gebiete und sind 
mehr zufalliger Art: In dem FaIle OLG. Hamburg (16. IV. 1898) HansGZ. 
1898,54, 70 erteilt eine Firma in Singapore, anscheinend eine deutsche, 
einer Hamburger Firma eine Verkaufskommission fiirGuttapercha; indem 

1) Vber die internationalen Vertrage in1 Getreidehandel J ohlinger, Die 
Praxis des Getreidegeschaftes (1910) 103. 

2) Hellauer 176. 
3) Hellauer 177. 
4) Vgl. hierzu Giippert, Dber das Borsentermingeschaft in Wertpapieren 

(1914) 20 ff., sowie meine Ausfiihrungen in Ehrenberg's Handhuch des Handels
rechts. 

6) ROHG. (29. X. 70) 1, 77 - Kommissionseinkauf in Pelzen auf dem Jahr
markt in Orbit [RuBIand), 1866 -; ROHG. (22. XII. 75) 21, 255 Einkaufskom
mission auf Felle ungeborener Ummer in Buenos Aires -; RG (2 II 17) J.W. 
467 - Einkauf9kommis~ion auf Pelzwaren in Paris. Vgl. hierzu unten S. 25. 
Auf einen Kommissionseinkauf von Baumwolle bezieht sich ROHG. (19. IX. 73) 
11, 78; in dem ahnlichen FaIle ROHG (25. VI. 72) 7, 2liegt schon Kauf vor. 

6) Dber die Kommissionen (Konsignationen) in Kaffee Schonfeld, Der 
Kaffee-Engroshandel Hambur~s (HeideJb. Inaug. Diss. 1903)70; iiber das Vorwiegen 
der Eigenhandelsform ehenda 65 ff. 

7) Hellauer 193. 
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FaIle bei Apt, Gutachten der AItesten der Kaufmannschaft zu Berlin II, 
108 aus dem Jahre 1905 gibt eine italienische Firma einer Berliner Firma 
italienischer Abstammung eine Verkaufskommission fiir (italienische) 
Kirschen. Haufiger macht sich der schon erwahnte ostdeutsche Kom
missionshandel in Holz bemerkbar, wobei der deutsche (z. B. Danziger, 
Konigsberger) Kaufmann als Verkaufskommissionar des russisch-polni
schen Handlers auftrittl); diese Gruppe beriihrt sich nahe mit den oben 
erwahnten Import-Kommissionen fiir Kaffee, Baumwolle usw. Eine Be
sonderheit ist schlie.Blich die schon beriihrte haufige Verwendung der 
Kommissionsform im intemationalen Haute- und Lederhandel. 

Jedenfalls ist im ganzen die Kommission aus Einfuhr und Ausfuhr 
stark zUriickgedrangt. Soweit sie noch vorkommt, dient sie in einer 
gewissen Umkehrung des natiirlichen VerMltnisses der Ausfuhr vor
wiegend als Einkaufskommission, der Einfuhr als Verkaufskommission, 
im einen wie im anderen FaIle fiir Rechnung des auslandischen Kauf
manns. Aber auch im deutschen Binnenhandel ist die Kommission 
zurUckgegangen. Die durchweg hohe AusbiJdung der Verkehrs- und Han
delsorganisation innerhalb desganzenDeutschenReiches mu.Bte schon an 
und fiir sich die Ausschaltung des Zwischenhandels begiinstigen. Diese 
natiirlicheEntwicklung aber wurde noch beschleunigtdurchdie bekannten 
wirtschaftspolitischen Bestrebungen, deren Ziel es ist, dcm Iandlichen 
Erzeuger die Gewinne zuzuwenden, die friiher der Zwischenhandel be
zogen hatte. 2) Dadurch hat der Kommissionar sein friihel' vielleicht 
wichtigstes inIandisches Herrschaftsgebiet, das des Getreide- und Futter
mittelhandels, gro.Btenteils eingebii.Bt, wenn auch viele Getreidehandler, 
namentlich Getl'eideagenten und Untemehmer des borsenma.Bigen Ge
treidehandels, sich hergebrachtermaBen noch als Kommissionare be
zeichnen. Richterliche Entscheidungen iiber echte Kommissionsge
scMfte des Getreide- und Futtermittelhandels3) sind daher schon seit 
Jahrzehnten nicht mehr aufzufinden. 4) Immerhin ist es bei dem 

1) Hierzu Zander·Fehrmann, Danziger Handelsgebrauche (1901) 40 ff. 
Besonders die Einfuhr des russischen Holzes auf dem Memelstrom erfolgte im 
Wege der Kommission, vgI. die Eingabe vieler deutscher Handelsvertretungen 
zwecks Entschadigung der deutschen Holzkaufer und -kommissionii.re wegen 
des im Kriege fiir Reichszwecke verbrauchten Holzes, Mitt. HK. Berlin 1916, 
281, 283. 

B) Vbrigens beschranken sich diese Bestrebungen nicht auf den Handel 
mit landwirtschaft.lichen Erzeugnissen und sind auch nicht zuerst in der Gegen
wart aufgetreten. Schon Friedrich der GroBe versuchte, allerdings ohne Erfolg, 
die Hamburger Kommissioniire aus ihrer Zwischenhandelsstellung im schlesischen 
Leinenwarenhandel herauszubringen, vgl. Busch, Darstellung der Handlung, Zu
satze zu Buch III, 2, § 4. 

8) 1m Gegensatz zu den zahlreichen Entscheidungen iiber BBraenzeitgeschll.fte 
in Getreide. 

4) Die letzten Entscheidungen, die ich finden kann, sind RG. (26. IV. 82) 
SeuffA. 38, 319 - Verkaufskommission fiir Raps - und RG. (10. III. 83) SeuffA. 

2* 
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auBerordentli~hen Umfange dieses Handels begreiflich, daB auch auf 
seinem Gebiete bisweilen immer noch Kommissionsgeschafte vor
kommen. I ) 

§ 3. Die Hauptanwendungsgebiete der Kommission in der 
letzten Friedenszeit; Einftu.6 des Krieges. 

Trotz des Ruckganges der Kommission in Ein- und Ausfuhr und 
im Handel mit landwirtschaftlichen Bodenerzeugnissen ware es ein 
Irrtum anzunehmen, daB die eigentliche Kommission im Aussterben 
begriffen sei. In einzelnen Gewerbezweigen hat sie sich vielmehr 
behauptet, andere sogar neu erobert, und es kann nicht als ausgeschlossen 
geiten, daB sie nach dem Kriege, wenn auch vielleicht in neuen Formen, 
weitere Anwendungsgebiete finden wird. 1m ganzen laBt sich aHer
dings nicht verkennen, daB sie gegenuber del' erstenHalfte des 19.Jahr
hunderts einstweilen an Bedeutung viel verloren hat. Doch erklart sich 
ihr Verschwinden aus den Entscheidungssammiungen zum Teil auch 
daraus, daB sie sich aus den Hohen des Dberseehandels, del' die hochst
richterliche Rechtsprechung begreiflicherweise besonders haufig be
schMtigt, in die Niederungen des Spezial- und Kleinhandels zUrUckge
zogen hat; dagegen lassen die von Handelskorporationen veroffentlichten 
Gutachtensammlungen, die ja groBenteils aus del' amtsgerichtlichen 
Praxis gespeist werden, eine absolut immer noch ziemIich groBe Ver
breitung del' Kommission deutlich erkennen. An del' Hand diesel' Samm
lungen und des sonst zur Verfugung stehenden Materials2) konnen als 
Hauptanwendungsgebiete del' Kommission flir die Zeit vor dem Kriege 
- abgesehen von Ein- und Ausfuhr, Bank- und Borsenhandel - die 
nachfolgenden bezeichnet werden: 

a) Del' groBstadtische Viehhandel. Von diesem ist es bekannt, 
daB er vorzugsweise in der Hand del' Kommissionare liegt. 3) Die 

39, 109 - Verkaufskommission fiir Gerste -. RG. 78, 310 gehOrt nicht hierher 
(Kaliwerke). 

1) Das zeigen die Gutachtensammlungen, so Apt, Gutachten T. 307 - Ver
kaufskommission in Getreide, 1889 -, T,331 - Verkaufskommission in Getreide 
1894. -, III,226 - Verkaufskommission in Roggenkleie und anderen Getreide
sorten 1911; ferner Riesenfeld, Breslauer Handelsgebrauche I, 636 und 639 
- Verkaufskommissionen in Getreide 1895 und 1883 -, I, 637 - Verkaufs
kommission in Lupinen 1888. 

2) Mehrfach sind auch Auskiinfte zuverlassiger Sachverstandiger verwertet 
worden. An einzelnen Stellen hat der Verf. jedoch infolge der Kriegsverhaltnisse 
volle Aufklarung nicht erlangen konnen, so z. B. unten S. 25 bei f. 

3) v. Schmoller, GrundriB del' aUg. Volkswirtschaftslehre (1904) II, 36: "Die 
Kommissionshauser beherrschen den groBen Viehhandel." Wenn v. SchmoUer je
doch hierin einen Beweis dafiir sieM., daB del' Kommissionshandel erst im 19. Jahr
hundert zu seinem groBen EinfluB gekommen sei, so ist dies nicht ganz zutreffend. 
Die Bliitezeit £alIt in die Zeit um 1800 und die nachstfolgenden Jahrzehnte; del' 
groBe Viehkommissionshandel gehort dagegen erst der neuesten Entwicklung an. 
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Versorgung der GroBstadte mit Schlachtvieh verlangt einen ge
waltigen Auftrieb. Der groBstadtische, z. B. der Berliner GroBhandler 
kann aber das Risiko nicht auf sich nehmen, das Vieh zu kaufen, 
bevor er es gesehe~ hat, teils wegen der Moglichkeit von Vieh
mangeln, teils wegen der Verschiedenartigkeit der einzelnen Stucke 
uberhaupt. Andererseits ist der Viehhandler der Provinz nicht in der 
Lage, das Vieh in Berlin unmittelbar an die GroBschlachter abzusetzen, 
eben weil der Schwerpunkt seiner Tatigkeit vollig in der Provinz und 
in dem Aufkaufen der Ware liegt. Das fuhrt beideTeile zur Kommissions
form I), die hier regelmaBig dadurch verstarkt wird, daB der Viehkom
missionar dem Handler das zum Ankauf des Viehs erforderliche Geld 
vorschieBt, wogegen der Handler auch ohne besondere Abrede fur ver
pflichtet gilt, alles Vieh, das er der betreffenden GroBstadt zufuhrt, dem 
Darleihenden in Verkaufskommission zu geben. 2) Diese Hilfe kann der 
Provinzhandler, der den Zuchtern bar zahlen muB, nicht entbehren. Da 
der Kommissionar auf der anderen Seite auch JIt GroBschlachtern in 
laufender Geschaftsverbindung steht und ihnen, wenn auch gewohnlich 
nur auf kurze Frist Kredit gewahrt, so nimmt der groBstadtische Vieh
kommissionshandel vielfach bankmaBigen Charakter an; bei den so
genannten "Vieh-Kommissionsbanken" tritt die Finanzierung ganz in 
den V ordergrund. Diese Form des Viehhandels ist in Berlin von be
sonderer Bedeutung, sie findet sich aber auch in anderen Stadten 3) und, 
wie dem Verfasser von sachverstandiger Seite gesagt wurde, im Aus
lande. 

1st sonach der Typus der bankmaBigen Verkaufskommissionen im 
Viehhandel vorherrschend, so treten hier doch auch andere Kommissions
formen auf, z. B. die Verkaufskommission zwecks Absatzes von Mager
vieh von dem Zuchter an den Master; der Zuchter schickt das Vieh auf 
den Berliner Magerviehhof an seinen Kommissionar, und dieser verkauft 
wieder das Vieh an den Master. 4) Seltener kommen im Viehhandel 
Einkaufskommissionen vor, hauptsachlich wohl da, wo der Abnehmer 
(Schlachter) finanziell nicht in der Lage ist, den ublichen Zahlungs-

1) Die Belege in den Entscheidungs- und Gutachtensammlungen sind iiber
aUs zahlreich. Genannt seien OLG. Dresden (16. XI. 86) SeuffA. 43, 307; RG. 
(26. I. 95) J.W. 128 13; OLG. Braunschweig (30 III. 05) Rspr. 10, 339 [Kauf mit 
starker Annaherung an die Kommission]; Apt III, 384 (1911); Dove - Meyer
stein n, 51 191 (1909), II 52 194 (1910); MittHKBerlin 1913, 17, 50, 182; 1914, 
108, 197; Handelsgebrauche im Bezirke der Handelskammer Chemnitz 1910, 32 

(1908), siehe auch nachste Anm. 
2) Gerade auf diese Seite des Viehkommissionshandels beziehen 8ich viele 

Gutachten, so Apt II, 347,348 (1909); III, 385 (191Ound1913); Dove-Meyer
stein I, 35 126 (1906); II, 53 195 (1908); Korrespondenz der Altesten der 
Kaufmannschaft zu Berlin 1913, 212. 

3) VgI. z. B. das Anm. 1 angefiihrte Gutachten der HK. Chemnitz. 
4) Ein Gutachten aus dem Bereiche dieses Handels bei Dove-Meyer

stein II, 344 1360 (1910). 
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bedingungen del' Verkaufskommissionare (14tagige Frist) zu entsprechen 
und nun bei einem Zwischenkommissionar groBeren Kredit erhalt. 
Fur die Seltenheit del' Einkaufskommission spricht auch folgende Aus
kunft del' Handelskammer Berlin aus dem Jahre 1909: "Ein Handels
brauch, nach welchem ein Kauf nul' dann als fest abgeschlossen gilt, 
wenn die Kommissionare des Verkaufers und Kaufers ihre Zustimmung 
erklart haben, besteht im Handel mit Rindern auf dem Zentralviehhof 
in Berlin nicht. Del' Kaufer bedient sich meist bei solchen Einkaufen 
uberhaupt nicht eines Kommissionars, tritt vielmehr als Selbstkontl'a
hent(!) auf."I) Die Auskunft ist zugleich insofern lehrreich, als die ihr 
zugrunde liegende Anfrage auf die bedeutende SteHung hinweist, die 
der Kommissional' im groBstadtischen Viehhandel gegenuber den Lie
feranten und Abnehmern einnimmt. 

b) N ahe verwandt hiermit ist die zweite Hauptgruppe del' modernen 
Kommissionen, namlich die Vel'kaufskommissionen im groBstadtischen 
GroBhandel mit Massennahl'ungsmitteln wie frischem Gemuse2), Obst3), 

Butter4), Kase5), Fischen. 6) Besonders bei leicht verderblichen Nahrungs
mitteln drangt sich dem groBstadtischen GroBhandler, del' den Klein
handler seinel'seits versorgt, die Rechtsform del' Verkaufskommission 
auf: erst muB, ebenso wie im Viehhandel, die Ware am Bestimmungsort 
eingetroffen sein, ehe ihr Wert beurteilt werden kann. Diesel' Wert 
wird hier vielfach im Wege del' Versteigerung ermittelt, zu del' sich die 
Kleinhandler in del' Friihe an den dazu bestimmten Stellen einzufinden 
pflegen. Auf del' anderen Seite empfiehlt sich fur den landlichen Er
zeuger die Kommissionsform deshalb, weil er ganz auBerstande 
ist, die Absatzverhaltnisse in den Stadten zu ubersehen und mit einer 
groBen Zahl stadtischer Handler gleichzeitig zu arbeitell. Dazu kommt, 
daB es bei den taglich in den Massenverbrauch ubergehenden Lebens
mitteln fur beide Teile das Gegebene ist, dem GeschaftsabschluB den 
Marktpreisder betreffendenGroBstadt beim Eintreffen del' Warezugrunde 
zu legen, zumal bei den erheblichen Schwankungen del' Mal'ktlage durch 

1) Dove-Meyerstein II, 51 191. Wegen des Ausdrucks "Selbstkontrahent" 
unten S. 59. 

2) Geschaftsbedingungen fiir den Berliner Obst-, Gemiise -und Siidfrucht
handel (bei AptIII, 440) § 47. ferner Apt I, 486 (1904); MittHKBerlin 1914, 09 
(Kohl, 1914) 1915, 67 (Zitronen, 1915). 

3) Dove-Meyerstein II, 51 (1907); MittHKBerlin 1913, 154 (1913); 
Apt I, 285 (Apfel, 1910). 

4) Dove-Meyerstein T, 37 137 (1914). 
5) Apt III, 130 (1910), 131 (1908); Dove-Meyerstein T, 35 124 (1904). 
6) Apt III, 308 (1911); Dove-Meyerstein II, 52192 (1906), Korrespondenz 

der Altesten der Kaufmannschaft zu Berlin 1914, 154 (geraucherte Fische). Konser.ven 
werden gleichfalls mehrfach als Gegenstand des Kommissionshandela erwahnt, so 
bei Apt I, 55 (1910) und Dove-Meyerstein II, 53 196 (1907). 1m Eierhandel 
i'lt die Kommission die Ausnahme, MittHKBerlin 1914, 54, 263; dagegen findet 
hier die sogenannte "Vinkulation" ihr Hauptanwendungsgebiet, vgl. dariiber 
Diiringcr-Hachenburg-Breit HGB2 III, 487 ff. und dort Zitierte. 
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vorherige Festlegung des Preises leicht unverhaltnismaBige Schadigungen 
einer Partei eintreten konnten. Auch insofern erweist sich die Kom
mission hier als die geeignete Rechtsform. 

Del' Einkaufskommissionar1) tritt auf diesem Gebiete anscheinend 
etwas haufiger als im Viehhandel auf. Seine Aufgabe geht dahin, den 
zahlreichen kaufmannisch weniger gewandten kleinen Gemiise-, Obst
handlern usw. die Ausnutzung del' giinstigsten Einkaufsgelegenheiten 
zu ermoglichen. 

c) Eine gleichfalls sehr bedeutende Gruppe von Kommissionaren 
bilden diejenigen Detaillisten, d. h. unmittelbar an das Publikum ab
setzenden Handler, die von dem Erzeuger odeI' GroBhandler "Kom
missionslager~' erhalten und aus diesen an das Publikum velkaufen. 
Haufig betreiben diese Kaufleute den Kommissionshandel nul' gelegent
Hch odeI' doch nicht ausschlieBlich, oft haben sie, besonders als "Kom
missionsagenten", vertragliches Anrecht auf den Alleinvertrieb innerhalb 
eines bestimmten Gebietes. Diese Kommissionsform ist begreiflicherweise 
fiir den Kommissionar eine sehr giinstige. Er bekommt sein Warenlager 
nicht nul' umsonst, sondern kann dem Kommittenten noch die iiblichen 
Lagerkosten berechnen, § 396 IIHGB. wahreno. del' Kommittent (Fabri
kant) seine Waren aus del' Hand geben und das hineingesteckte Kapital 
unfruchtbar lassen muE, bis del' Erlos eingeht. Immerhin wird del' 
Fabrikant dadurch del' Notwendigkeit iiberhoben, eine eigene Verkaufs
organisation auszubauen, und er kann unter Umstanden mit seinen 
Waren in Kreise eindringen, zu denen er anderenfalls keinen Zutritt 
finden wiirde. 1m ganzen wird gesagt werden diirfen, daB diese Form 
del' Absatzorganisation vorzugsweise in solchen Waren bevorzugt werden 
wird, deren Bereitstellullg fur das kaufende Publikum erhebliche Raum
lichkeiten beansprucht, so daB eben in del' Gewahrung diesel' Raum
lichkeiten die Hauptleistung des Kommissionars liegt. Ferner kommen 
Waren in Betracht, bei denen das ungunstige Verhaltnis zwischen An
gebot und Nachfrage eine gewisse Forcierung des Absatzes notig macht. 
Wir finden demgemaB die Lagerkommission einerseits haufig bei Mo
beln2), Maschinen, insbesondere landwirtschaftlichen3), Schuh- und 
anderen Lederwaren4), Huten, Korbwaren5) und Fahrradern6), Tep-

1) Dove-Meyerstein II, 50 187 (Kartoffeln, 1908); MittHKBerlin 1913, 
104 (Blaubeeren, 1913) 

2) Apt T, 471 (1904); Dove·Meyerstein I, 35 (1903); OLG. Karlsruhe 
(2B. IV. 05) Rspr. 11, 357 (Pianinos). 

3) RG. (17. IV. 09) 71, 76; RG. (26. II. 95) Bolze Pro 20, 201; OLG. Marien· 
werder (17. III. 08) Rspr. 19, 402; OLG. CelIe (27. X. 02) Rspr. 6,94; Apt I, 
471 (1904); Dove-Meyerstein T, 36 (1905). 

4) Apt I, 507 (1901); Frankfurter Handelsgebrauche 6, vgl. weiterunten S. 25. 
5) Frankfurter HandeIsgebrauche 6. 
6) RG. (ll. V. 01) JW. 458; Gutachten liber Handelsgebrauche herausge. 

geben von der HK. Oppeln 46 (1900). 
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pichen1), andererseits bei Luxus- und luxusahnlichen Waren, wie 
Gold- und Schmuckwaren2), ZigalTen und Zigaretten3), Weinen4); die 
letztgenannten Gegenstande werden bekanntlich haufig auah Gast
wirten und Hotelbesitzem in Kommission gegeben. 

Die Lagerkommission gibt AulaS zu mancherlei Rechtsfragen. 6) 

Sie beriihrt sich auch nahe mit den sogenannten Konditionsverkaufen, 
vgl. unten S. 48ff. 

d) Alltaglich sind femer diejenigen Kommissionen, durch die ein 
Privatmann einem Kaufmann einen Gegenstand zum Verkauf ubergibt, 
um auf diese Weise die durch den kaufmannischen Gewerbebetrieb und 
die Geschicklichkeit des Kaufmanns gegebene Verkaufsgelegenheit fur 
sich auszunutze: t. In dieser Weise werden namentlich Kunstgegen
stande8), Kunstsammlungen und andere (z. B. Briefmarken-) Samm
lungen7) in Kommission gegeben. Auch die haufige Verkaufskommission 
fUr Pferde8) ist wohl haupts'i.chlich uuter diesen Gesichtspunkt zu 
bringen. Wirtschaftlich iihnlich geartet ist ferner die Versteigeruug 
von Kunstgegenstanden, Weinen usw. durch berufsmaBige Versteigerer. 
Doch liegt hier nur ausnahmsweise ein Kommissionsverhaltnis vor, 
namlich wenn einKaufmann, z. B. ein KUllsthli.ndler, die Versteigerung 
in seinem kaufmli.nnischen GewerbebetI"iebe und im eigenen NameD, 
aber fUr Rechnung des Eigentumers vornimmt. 9) 

e) Die zu d) erorterte Gruppe ist die einzige, die auf dem Gebiet der 
Einkaufskommission ein Gegenstuck, wenn auch nicht ein gleichwertiges 

. findet. Denn die Einkaufskommission ist im Kunsthandel haufig an
zutreffen, und die Ahnlichkeit mit der Verkaufskommission bewiihrt 
sich auch darin, daB es bei Versteigerungen fur den Kauflustigen oft 
geraten ist, sich eines Einkaufskommissionars zu bedienen, da die ('..e-

1) Apt II, 322 (1910). 
2) Apt I, 236 (1905); II 340 (Uhren, 1910); 
3) Handelsgebrauohe Oppeln 82 (1904), 104 (1910); Riesenfeld, Bresmuer 

Handelsgebrii.uohe II, 29 (1901). 
4) OLG. Marienwerder (24. IV. 94) SeuffA. 50, 52 (Hotelbesitzer als Kommis

sionii.r); Dove-Meyerstein I, 35 (1902) desgl.; AptI. 577 (1897); RiesenfeId, 
BresIa-uer Handeisgebrauohe I, Nr. 640 (18891. . 

5) RG. (29. V. 07) LZ. 07, 586 Kommissionsiager als Zweigniederlassung?; 
RG. (13. IV. 01) ,TW. 401: !fann der Kommittent daB Lager jederzeit zuriiok
nehmen? Riesenfeid Bresiauer Handeisgebrauohe II, 29 (1901), Handeisge
brauche 0 p pel n 138 (1902): muB der Lagerkommissionii.r bei befristeter Kommis
sion naoh Fristablauf die Ware behalten? 

8) RG. (26. X. 93) Bolze Pr. 17,210; RG. (23. X. 13) 83, 201. 
7) Apt III, 168 (1911). 
S) Apt II, 53 (1908); OW. Colmar (18. III. 04) Rapr. 9,275; OLG. Dresden 

(15. m. 87) SaohaAnn. 9, 228 (Tattersallgesellschaft iibernimmt kommissions
weisen Verkauf von Pferden); MittHKBerlin 1913, 90 (1913); wohl auoh Dove
Mey~rstein II, 51 (1909). 

1> Ein iUterer Fa.ll dieser Art ana der Praxis desOLG. Liibeck(1826) bei ThoI, 
Ausgewii.hlte Entscheidungsgriinde Nr. 179. 
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bote der AuBenseiter sofort "hochgetrieben" werden. Man findet dem
gemaB den Einkaufskommissionar auch bei Versteigerung von Weinen. 1) 

Das Gleichnis zum Falle d) laBt sich schlieBlich noch insofern fortfUhren, 
als der Einkaufskommissionar auch im Pferdehandel eine nicht unerheb
liche Rolle spielen durfte. 

f) Besonders haufig ist endlich die Komruission und zwar sowohl 
fur den Einkauf wie fur den Verkauf im Leder- Fell-und Pelzhandel, mag 
nun im Inland oder uber die Grenze gehandelt werden. Ein auffallig 
groBer Teil der veroffentlichten Entscheidungen und Gutachten 
hat es mit diesem Handelszweige zu tun. 2) Die Handelsgebrauche 
fUr den Berliner Leder-, Haute- und Fellhandel enthalten demgemaB 
eingehende Vorschriften uber den Kommissionar. 3) 1m Vordergrund 
steht der Handel in den feineren Ledern und Hauten. Die Ausschaltung 
des Zwischenhandels zwischen Produzenten (Land"irten, Jagern, 
Schlachtern) und Verarbeitern hat sich hier, wo es sich urn eine indivi
duelle, vielfach nur auf Grund hochster Sachkunde zu beurteilende 
Ware handelt, nicht ermoglichen lassen. Zum Teil mogen die Grlinde 
fur die besondere Affinitat des Lederhandels zur liommlssionsform 
auch darin zu suchen sein, daB die Produzenten die Absatzverhaltnisse 
zu wenig ubersehcn, andererseits die Zwischenhandler das Risiko der 
festen Vorausbestellung bei der ungleichmaBigen Beschaffenheit der 
einzelnen Stucke nicht auf sich nehmen konnen. Immerhin ist nach den 
Daten der Entscheidungen4) in den letztenJahrzehnten ein erheblicher 
Ruckgang der Kommissionsform auch auf diesem Gebiete unverkennbar. 

g) Die Geschaftsbesorgungskommission aus § 406 I HGB. findet 
eine wichtige Anwendung in dem sogenannten Kommissionsverlage. 5) 

In der Denkschrift zum HGB. S. 231 wird a.ls weiteres Beispiel die Ver
sicherungskommission angefuhrt und von ihr gesagt, daB sie als selbst
standiges Gewerbe kaum vorkomme; uberdies fanden die Rechtssatze 
vom Kommissionsgeschaft auf die Versicherung fUr fremde Rechnung 
"nicht ohne weiteres" Anwendung. In Wahrheit kann nicht die Rede 
davon sein, daB die Versicherung fUr fremdc Rechnung (VVG. §§ 74 ff., 
HGB. §§ 781, 783, 785, 883, 886 ff. in der Fassung des Gesetzes yom 

1) RG. (27. IX. 03) HoldhMschr. 13, 104 (Pfalzischer Weinhandel). 
2) ROHG. (10. XI. 71) 4, 2; (28. I. 73) 9, 19; (22. I. 75) 16,267; (24. V. 76) 

20, 310; (22. XII. 75) 21, 255; (14. XII. 77) 23, 103; OLG. Dresden (15 X 83) 
SachsAnn. 9, 151 (Robbenfelle); OLG. Hamburg (17. X. 13) HansGZ. 1913,303; 
Apt I, 423 (1897), I, 427 (1903); Dove-Meyerstein 1,38 (1903); MittHKBerlin 
1913, 118 (1913). Fernere Entscheidungen aus demselben Gebiet sind oben 
S. 18 Anm. 5 benannt. 

3) Apt 1,388 (§7). 
4) Die Gutachten miissen bei der Vergleichung auBer Betracht bleiben, da 

deren Sammlungen sich von vornherein nur auf die letzten Jahrzehnte beziehen. 
Ii) Ein einschlagiges Gutachten in MittHKBerlin 1913, 119. 
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30. Mai 1908) ein Kommissionsgesehaft darstelle. 1 ) Wohl abel' kann der 
Auf trag zur Eingehung eines Versieherungsvertmges KommissioD sein, 
namlich wenn er einem Kaufmann im Betriebe seines Handelsgewerbes 
erteilt wird, und zwar gilt dies ganz unabhangig davon, ob die Versiehe
rung unter Offenlegung des Kommissionsverhaltnisses "auf fremde 
Reehnung", d. h. unter Namhaftmaehung des Kommittenten als Ver
sicherten abgesehlossen wird odeI' nieht. Ein Versicherungskommis
sionsgeschaft kann z. B. so vorkommen, daB der Spediteur die zu ver
sendende Ware fur Reehnung des Versenders versichert. Allerdings 
bildet eine solche MaBnahme des Spediteurs einen Teil del' Speditions
geschafte, cloch andert dies an del' rechtlichen Beurteilung nichts, da 
die Spedition trotz ihrer selbstandigen gesetzlichen Regelung an sich 
gleichfalls den Charakter der Geschaftsbesorgungskommission tragt. 
Zu den Geschaftsbesorgungskommissionen gehOren fernerhin die Export
kommission, - die aUA den fruher dargelegten Grunden in noch hohcrem 
MaBe an Bedeutung eingebuBt hat als die echte Export-Verkaufs
kommission, - die mannigfachen im Bankverkehr vorkommenden Ge
'1cMfte £iiI' Rechnung eines Dritten (Zahlungen, Krediteroffnungen usw.) 
und unter del' Voraussetzung, daB del' Auf trag von einem Kaufmann 
im eigenen Namen ubernommen wird, die Inkassokommission2), del' 
Bau fur fremde Rechnung, die meist langfristige Dbernahme des Reklame
betriebes fur Rechnung eines Industriellen u. dgl. (Reklamekom
mission) 3), die sogenannte Annoncenspedition4) und del' "Auffuhrungs
Agentur-Vertrag", d. h. die Auffuhrung von Buhnen- und Konzert
werken IiiI' Reehnung des Verfassers. 5)6). 

In del' Mehrzahl diesel' FaIle, so namelltlich beim Kommissions
verlage, bei del' Inkassokommission, del' Reklamekommission, dem Bau 
fur fremde Rechnung und dem Auffuhrungsagenturvertrage kann nul' 
noch in beschranktem Sinne davon gesprochen werden, daB die Dber-

1) Die gegenteilige, frillier verbreitete Meinung kann jedenfalls fill Deutsch
land als aufgegeben gelten, vgl. Voigt, Seeversicherungsrecht (1894) 24 und 
M iiller-Erzbach, die Grundsatze der mittelbaren Stellvertretung (1905), 65 ff. 
Hellwig, Vertrage auf Leistung an Dritte (1899) 242ff., 576ff. nahm, wohl mit 
Recht, einen Vcrtrag zugunsten eines Drittcn an, ebenso Lewis, Lehrbuch des 
Versicherungsrechts (1889) 129; a. M. Ehrenberg, JherJahrb. 30 (1891) 425 ff. 
(Zwischenbildung zwischen mittel barer und unmittelbarer Stellvertretung, da
gegen besondersHellwig a.. 80.0.) undMiiller-Erzbach 30.80.0.63££. (echres 
Stellvertretungsverhaltnis). Der Streit diirfte seit ErlaB des VVG. und der See
Versicherungsnovelle yom 30. Mai 1908 seine praktische Bedeutung ganz ver
loren haben. 

2) RG. (14. III. 10) HoldhMschr. 1910, 159. Hier ist Inkassomandat ange-
nommen, aber die Moglichkeit einer Inkassokommission zugelassen. 

3) Leo, Recht und Wirtschaft 1917, 103. 
'1) Diiringer-Hachenburg-Breit GB Anm. 2 zu § 406. 
5) RG. (14. II. 12) 78, 298. 
6) Auch die Speditionsagentur, von der Wiistendorfer GZ. 58, 132 f. 

spricht, ist hierher zu rechnen. 
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nahme eines (Rechts-)Geschii.fts den Gegenstand des Vertrages bilde, 
vielmehr geht der Vertragswille hier mehr auf Herbeifuhrung eines tat
sachlichen Erfolges (Verbreitung des Werkes, HerbeifUhrung der Zahlung. 
Veranstaltung der Zeitungsanzeigen, Aushange u. dgl., Herstellung des 
Baues, Auffuhrung)l). Die Vorschriften liber die Kommission konnen da
her nur soweit Anwendung iinden, wie zwecks Herbeifuhrung jenes 
Erfolges fUr Rechnung des Auftraggebers Geschafte mit Dritten ab
geschlossen werden. Dies in den einzelnen Fallen del' Geschaftsbesor
gungskommission naher zu verfolgen, ware eine recht dankbare Aufgabe, 
die aberuber die Grenzen unserer Untersuchung hinausgehen wfirde. Doch 
ist noch auf eine positivrechtliche Besonderheit del' Geschaftsbesorgungs
kommission hinzuweisen. Sie liegt darin, daB ihr gewerbsmaBiger Be
trieb nicht ausreicht, urn die Eigenschaft als Kommissionar und damit 
als Kaufmann zu begriinden, §§ 383, 1 Ziff. 6 HGB. Die Reichstags
denkschrift zum HGB. S.231 verneint das praktische Bediirfnis fUr eine 
bolche Ausdehnung des Kommissionsbegriffes: die Spedition sei be
sonders geregelt, del' Kommissionsverlag gehore zu den Verlagsgeschaften, 
del' kommissionsweise AbschluB von Bankgeschaften sei regelmaBig 
selbst Bankgeschaft und auBerdem meist mit del' gewerksmaBigen tJber
nahme von Einkaufs- und Vorkaufskommissionen verbunden. Hinzu
zusetzen ware, daB letzteres auch von del' Exportkommission gilt, und 
daB kein AulaB besteht, dem Bau fur fremde Rechnung und den andern 
oben aufgefuhrten 8.oschaftsbesorgungskommissionen den Charakter 
des .Gmndhandelsgeschaftes beizulegen. Man wird daher del' Denk
schrift beipflichten miissen. Immerhin ist wohl im Auge zu behalten, 
daB der Auf trag zum Inkasso im eigenen N amen, der Bauauftrag, del' 
Konzertagenturvertrag usw. verschiedenen Rechtsgrundsatzen unter
liegen, je nachrlem del' Unternehmer Kaufmann ist oder nicht (§ 392 II 
HGB.!!). -

Die in vorstehendem unternommenen Gruppenbildungen diirften 
im groBen und ganzen einen zutreffenden Dberblick gewahren. Doch 
kommen naturlich hie und da noch besonders geartete FaIle vor. 2) Ein 
gewisses geschichtliches Interesse kann del' Fall del' Entscheidung OLG. 
Hamburg vom 6. XI. 1907 HansGZ. 1908, 1 beanspruchen: die Ham
burger Rhederei Sloman & Co. hatte nach dem russisch-japanischen 
Kriege fur die russische Regierung ubernommen, 20000 Mann von Wla
diwostok nach Odessa zu befordern, und hatte zu diesem Zwecke ern.e 
deutsche Firma in Yokohama beauftragt, als Einkaufskommissionarin 
die Ausriistung und Verprovialltierung der Dampfer zu besorgen. An 
einen interessanten, wenn auch miBlungenen Versuch; die Absatz
organisation des Detailhandels mit Hilfe der Kommissionsform neu-

1) Dber die Frage, ob die Kommission Werkvertrag iat, unten S. 44. 
2) Ein oben nicht eingeordneter Fall wird unten S. 53 Anm. 4 erwahnt. 
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artig zu gestalten, erinnert ferner das Urteil des RG. vom 13. XII. 1911 
Bd. 78, S. 91 in Saehen del' Passagekaufhaus-Betriebsgesellschaft zu 
Berlin gegen die Passagekaufhaus-Actiengesellschaft zu Berlin. 

Zusammenfassend kann man fur die letzte Friedenszeit zwischen 
der Kommission im Dienst.e des Handels, derjenigen im Dienste der Ur
produktion und endlich dcrjenigen im Dienste des Privatpublikums 
unterscheiden. 1m Handel bezweckte die Kommission, weUll auch 
Hi.ngst nicht mehr in friiherem AusmaBe, die Vermittlung des internatio
nalen Guteraustausches, auBerdem aber wurde sie von der Industrie 
fur die Organisation ihres Absatzes verwendet. 1) In groBem Umfange 
diente sie derUrproduktion, insbesondere derLandwirtschaft (auch dem 
Fischfang, aber nicht dem Bergbau), und zwar zur Oberfuhrung der er
zeugten Guter in den groBstadtischen Verbrauch, soweit diese Aufgabe 
nicht von eigenen Organisationen der Erzeuger gelOst wurde. Hierbei 
ist nicht zu ubersehen, daB die Kommissionsform vom Standpunkt der 
ErzeugeI aus gesehen bereits einen Fortschritt gegenuber dem Eigen
handelssystem darstellt, weil bei dem letzteren der einzelne Erzeuger der 
willkurlichen Preisstellung des Handlers ausgesetzt ist, wahrend bei 
der Kommission der von dem Handler erzielte ErlOs nach Abzug der 
Provision in voller Hohe dem Erzeuger zugute kommt. SchlieJ3lich 
bedienten sich Privatleute der Kommissionsform, um Kunstwerke und 
andere wertvolle Gegenstande moglichst vorteilhaft zu Gelde zu machen. 
Diese Form ist wirtschaftlich und forensisch von geringerer Bedeutung, 
ist aber auch Veranderungen am wenigsten unterworfen und wird sic her
lich jeden Wandel der Zeiten iiberdauern. 

Welche Folgen der Weltkrieg auf den Kommissionshandel ausuben 
wird, IaBt sich heute naturlich noch nicht sagen. Wahrend des Krieges 
hat die systematische Ausschaltung des Zwischenhandels den altercn 
Typus des Kommissionars einstweilen zum Verschwinden gebracht, 
namentlich ist dieser Typus aus dem Vieh- und Lebensmittelhandel in
folge del' bekannten Entwicklung vollstandig verdrangt worden; auch 
auf dem noch ubrig gebliebellen Teil des Ein- und Ausfuhrhandels hat 
eI' sich jedellfalls in del' bisherigen Weise nicht mehr erhalten konnen. 
Dagegen scheint es, als wenn die gegenwartige wirtschaftssozialistische 
Entwicklung neue Formen des Kommissionshandels hervortreiben wird. 
Zunachst vollzieht sich die Aufzehrung aller wirtschaftlichen Tatigkeit 
durch den Staat zum Teil in der Form, daB gewisse Aufgaben nicht durch 
die Behorden selbst, sondern fur Rechnung des Staats unter eigenem 
N amen durch die bekannten Kriegsgesellschaften vorgenommen werden, 
die als Aktiengesellschaften oder G. m. b. H. Formkau£leute und im 

1) tiber die wachsende Bedeutung dieses Verwendungszweckes Wiedenfeld, 
Preisbildung im Kriege (Beitrage zur Kriegswirtschaft, hersgeg. vom Kriegser
nahrungsamt, Heft 1, 1916) 42. 
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geschaftlichen Verkehr weniger durch bUIeaukratische Fesseln behindert 
,sind.!) DerSache nach handelt cs sich hier nicht um privatwirtschaft
liehe, ja zum Teil vielleicht nicht einmal um privatrechtliche Tatigkeiten, 
so daB die neue Frage auftaucht, inwieweit sich die Grundsatze des 
Kommissionsrechts auf Offentlich-rechtliche Tatigkeiten fibertra.gen 
lassen, wenn die letzteren von Kaufleuten im Sinne des HGB. vorgenom
men werden. Wir konnen jedoch hierauf nicht naher eingehen, weil 
vorla ufig das zur Beurteilung erforderliche Material fehlt. N och wichtiger 
ist eine andere Entwicklung, deren erstegesetzlicheSpurensichin del' Bun
desratsverordnung vom 20.J anuar 1916 (RGBl. 49), - verandert und neu 
erlassen unter dem 8. Februar 1917 (RGBl. 105) - fiber den Zahlungs
verkehr mit dem Auslande finden. N ach diesel' Verordnung ist del' 
Handel mit auslandischen Zahlungsmitteln del' Reichsbank und ge
wissenanderen"Devisenstellen" vorbehalten; abel' nach § 1 III del' Ver
ordnung konnen Geschafte mit Devisenstellen auch durch Kommissio
nare vermittelt werden, wobei del' Selbsteintritt ausgeschlossen sein 
soIl. Gerade diesel' Zusatz zeigt, daB es sich wirklich um Kommissionen, 
nicht etwa um Vermittlungen handelt, daB also die Zwischenperson 
mit dem Dritten im eigenen Namen kontrabiert. Es ist abel' auch 
auBerbalb des Devisenbandels natftrlich, daB die Monopolisierung del' 
einzelnen Handelszweige dazu fuhrt, die friiheren Eigenhandler zu Kom
missionaren des Monopolunternehmens berabzudriicken, und daB 
andererseits das Monopolunternehmen ohne die Kommissionare nicht 
auskommen kann. VOl' allem hat sich ein derartiger, spezifisch kriegs
maBiger Kommissionsbandel aus naheliegenden Griinden auf dem Ge
biete del' staatlich organisierten Nahrungsmittelversorgung entwickelt. 
Zum Teil sind daruber eingehende Vorschriften erlassen worden. 1m 
Anhange ffigen wir zwei cbarakteristische Typen bei, namlich die all
gemeinen Geschaftsbedingungen del' Reichs-Getreidestelle und die del' 
Reichs-Gerstengesellschaft fur den Verkehr mit ihren Kommissionaren. 
Wie aus diesen Bedingungen hervorgeht, ist die Arbeit del' Reichs-Ge
treidestelle scbarf zentralisiert, die del' Reichs-Gerstengesellschaft da
gegen dezentralisiert. Denn bei del' letzteren schieben sich zwischen die 
Reichsstelle und die Kommissionare die "Geschaftsstellen". Diese 
baben nicht die Natur von Zweigniederlassungen, vielmehr werden die 
Aufgaben del' Geschaftsstelle von selbstandigen Firmen (einer einzelnen 
odeI' mehreren zu diesem Zweck verbundenen) wahrgenommen. Die Ge
schaftsstelle handelt im eigenen Namen und ist in Wahrheit eine Art 

1) AlIe diese und die im folgenden geschilderten Kriegserscheinungen treten 
mit mehr oder Minder groBen Abweichungen natiirIich auch in den anderen Staa
ten, und zwar nicht nur in den kriegfiihrenden auf. Dber den eigenartigen 
Kommissionshandel der schweizerischen Societe de Surveillance economique (S. S. S.) 
Fehr in "Recht und Wirtschaft" 1917, 100. 
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Ober-Kommissionarin, die zu den gewohnlichen (Unter-)Kommissio
naren allein in rechtliche Beziehungen tritt. DemgemaB hat die Reichs
gerstenstelle zwei Formulare aufgestellt, das eine fur die Geschafts
stellen, das andere fur die gewohnlichen Kommissionare; letzteres ist 
naturgemaB wesentlich einfacher gestaltet als die Bedingungen del' 
Reichs-Getreidestelle, die den Rahmen fuI' die gewaltigeAufgabe abgeben 
mussen, die kommissionsmaBige Beschaffung des Brotgetreides inner
halb des ganzen Deutschen Reichs zu ordnen. Del' Grund fur die Ver
schiedenheit del' gewahlten Systeme liegt in den naturlichen Verhalt
russen del' Ware. Die Gerste ist schwieriger zu beschaffen, zu beurteilen 
und zu behandeln als Roggen und Weizen. Daher muBte die Reichs
GerstensteHe das Hauptgewicht darauf legen, sich die im ortlichen 
Handel vorhandene Sachkunde tunlichst zu sichern, und dies lieB sich 
eben am besten auf dem Wege del' Dezentralisation erreichen. Gemein
sam ist beiden Systemen, daB del' Kommissionar fur die Reichs- odeI' 
Geschaftsstelle nicht von Fall zu Fall tatig wird, sondern nach Art eines 
Kommisisonsagenten zu ihr in dauernde Beziehung tritt, gleichzeitig 
abel' mit einer fur Friedenszeiten unerhorten Strenge in del' kaufmanni
schen Bewegungsfreiheit beschrankt wird. Seine Rechtsstellung ist 
daher im ganzen als eine beamtenahnliche zu bezeichnen, obschon sie 
natiirlich auf rein privatrechtlichem Boden ruht. Weiterhin werden 
Einkaufskommissionare z. B. auch von den Viehhandelsverbanden be
schaftigt, die von del' preuBischen Landwirtschaftsverwaltung im Kriege 
gebildet worden sind. Doch sind die Aufgaben del' Kommissionare hier 
einfacher, ihre SteHung ist freier; bestimmte V orschnften waren wemg
stens bei dem Brandenburg-Berliner Viehhandelsverband, del' dem 
Verl. giitigst Auskullft erteilte, nicht vorhanden. Fur die Zwecke del' 
kriegsmaBigen Kartoffelversorgullg scheint man Kommissionare uber
haupt nul' in einzelnen Stadten verwendet zu haben. 1 ) 

Die besonderell Rechtsfragen des kriegsmiWigen Kommissiolls
halldels sind bisher noch nicht deutlich gewordell. Das erklart sich 
daraus, daB die Streitigkeiten auf schiedsrichterlichem Wege ausgetragen 
werden2), und Entscheidungen derSchiedsgerichte bislang nicht ver-

1) ::';0 in Dresden, vg!. Skalwei t nnd Kriiger, Die Nahrungsmittelwirtschaft 
groBer Stadte im Kriege (Beitrage zur Kriegswirtschaft. hrsgeg. vom Kriegser
nahrungsamt Heft 7/8, 1917) 62. Hansen nnd Arnoldi, Die Kartoffel in der 
Kriegswirtschaft (Heft 2 derselben Beitrage, 1916), und die dem Verf. giitigst 
iiberlassenen Drucksachen der Reichskartoffelstelle lassen liber einen kriegs
maBigen Kartoffel-Kommissionshandel nichts erkennen. 

2) Unten AnI. I § 24, AnI. II § 15, AnI. III § 21. - Strafreohtliohen Inhalts 
ist das Urteil des osterr. Kassationshofes vom 23. XI 1916. Jnristisohe Blatter 
1917, 252. Es erortert die Frage, ob der Kommissionar der osterreichischen 
nKriegsgetreideverkehrsanstalt" als "Beanftragter einer Behorde" im Sinne der 
os terr. VO. vom 21. VI. 1915 (RGB!. No. 167) § 33 Ziff.2. anzusehen ist. Ferner 
st:raft das RG. (30. X. 16) DJZ. 1917, 522 einen Kommissionar wegen Forderung 
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offentlicht worden sind. Negativ IaBt sich indessen jedenfalls so viel 
sagen, daB mindestens ein Hauptpfeiler des gesetzlichen Kommissions
rechts, namlich das Pfandrecht des Kommissionars (ganz zu schweigen 
yom Selbsteintritt) in den Aufbau del' kriegsmaBigen Kommissions
formen wenig hineinpaBt. -

Del' durch den Krieg geschaffene neuartige Kommissionshandel 
wird sich in del' Ubergangszeit womoglich noch starker bemerkbar 
machen als im Kriege, da nach FriedenschluB eine weitgehende staat
liche Beschrankung und Monopolisierung del' wieder aufgenommenen 
Ein- und Ausfuhr einschlieBlich del' Frachtraumvergebung zu erwarten 
ist. Namentlich diirften als Aufkaufer im Auslande vielfach Kommis
sionare del' Monopolunternehmungen verwendet werden. DaB man dem 
Kommissionshandel del' Monopolunternehmungen nach dem Friedens
schluB die Fesseln lockern wird, ist zu hoffen und zu vermuten. Abel' del' 
im Krieg erzeugte Typus wird fortbestehen und so bald nicht wieder 
verschwinden. AuBerdem abel' diirfte del' Kommissionshandel einen 
neuen Nahrboden erhalten in den feindlichen Stimmungen, die in den 
Beziehungen del' Volker nach dem Kriege noch lange fortdauern werden. 
Das mull bis in da" neutrale Ausland hinein dazu fuhren, daB del' Kauf
mann im internationalen Handel hinter auslandischen Kommissionaren 
Deckung sucht, und zwar ebensowohl del' deutsche Kaufmann im Aus
land wie del' auslandische Kaufmann in Deutschland. Daraus werden 
sich vermutlich Riickwirkungen und GegenmaBnahmen del' verschie
densten Art elgeben, iiber die man zwar heute noch nichts Naheres 
sagen kann, die abel' doch jedenfalls ganz neue rechtliche Probleme er
stehenlassen werden. In verstarktem MaBe wird dies alles dann gelten, 
wenn sich nach dem Frieden ein Wirtschaftskrieg in del' von den Feinden 
beabsichtigten Art entwickeln sollte, z. B. in del' Weise, daB dem deut
schen Kaufmann del' Handelsbetrieb in gewissen Landern auch rechtlich 
untersagt wiid (was dann natiirlich entsprechende VergeltungsmaB
nahmen nach sich ziehen wiirde). Wir wiirden dann vermutlich eine 
Art des Kommissionshalldels wieder entstehen sehen, wie sie im Mittel
alter durch die stadtrechtlichen Handelsverbote gegeniiber den Stadt
fremden hervorgerufen war1) - del' Riickschlag in unserer Ent
wicklung wiirde auch auf diesem von del' groBen Politik weit abliegenden 
Rechtsgebiet zur deutlichen Erscheinung kommen. 

iibermaBiger Preise bei Gegenstanden des taglichen Bedarfs (VO. vom 23. VII. 
1915 RGBI. 467 § 5 Ziff. 1). Leider IaBt der mitgeteilte Tatbesta.nd weder die Art 
der gehandelten Ware noch die Stellung des Kommissionars noch die sonstigell 
uaheren Umstii.nde erkennen. 

2) Schmidt-Rimpler, Geschichtedes Kommissionshandels 115f., vgl. auch 
Lepa GZ. 26, 472 ff. 
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§ 4. Wirtschaftliche und technische Wiirdigung der gesetz
lichen Bestimmungen. 

1. Sehen wir von den Neubildungen der Kriegszeit und den Zu
kunftsmoglichkeiten ab, so setzt sich, wie schon erwahnt, das geltende 
Kommissionsrecht aus einer alteren undeinerjungerenSchicht zusammen. 
Die Bezeichnungen alt und jung sind hierbei nicht in strengstem Sinne 
zu verstehen; denn einige tibrigens nicht sehr belangreiche Vervoll
standigungen, die die altere Gesetzgebullg in spatererZeit erfahren haV), 
sind zu der alteren Schicht zu rechnen. Darnach gehoren zu der letzteren 
vor allem die §§383 bis 399 (in Verbilldung mit §§ 406 und 1 Ziff. 6) HGB. 
- dies der Grundstock des Kommissionsrechtes -, daneben auch die 
erganzenden § 44 KO. (Verfolgungsrecht), § 488 ZPO. (Beweissicherung 
bei Mangehl des Kommissionsgutes); ZUT neueren die §§ 400 bis 404 HGB. 
(Selbsteintritt) - die fruher als §§ 71 bis 74 im Borsengesetz vom 22. Juni 
1898 standen - weiter die §§ 95 BorsG., 3 bis 7, 9,10 BankDepG., § 5 I 
Zif£. 4 HypBankG., § 14 I 4,17 II, 18 RStempG. Die neueren VOl'schrif
ten sind der Sache nach d ureh weg Sonderregeln ftir die Bank - und Borsen
kommission (allerdings ist die Fassung des § 95 BorsG. weiter ausge
fallen, als dem Zweck der Vorschrift entspricht) und sind auch der Art 
nach von den alteren wesentlich versehieden, indem sie teils unter 
staatspolizeilichen Gesichtspunkten in die Vertragsfreiheit eingreifen, 
teils das Rechtsverhaltnis zugunsten des Staats finanziell auszuschopfen 
suchen. Demgegentiber wurzeln die alteren Vorschriften, die wir hier 
zunachst betrachten wollen, in den Verhaltnissen des (echten) Waren
kommissionshandels, wie er in der ersten HaUte des 19. Jahrhunderts 
bluhte. Sie zeigen auch sonst einen altvaterischen Zug, sie sind leiden
schaftsloser, umstandlicher, lehrhafter-. Zum groBen Teil ist ihr Inhalt 
selbstverstandIich in dem Sinne, daB er von del' Rechtsprechung zweifel
los auch ohne gesetzliche Weisung aufgefunden worden ware. Das gilt 
namentlich von den §§ 384 I, II (Bindung des Kommissionars an die 
Interessen des Kommittenten, Sorgfalts-, Anzeige-, Rechenschafts- und 
Herausgabepflicht des Kommissionars) 385 (Zuwiderhandlung gegen 
Weisungen des Kommittenten), 386 (Abweichung vom Limit), 387 
(vorteilhaftere Ausfuhrung als ausbedungen), 388 (Pflicht des Kom
missionars zur Wahrung der Rechte gegen Frachtfuhrer und Schiffer bei 
mangelhaftem Gut), 393 (VorschuBleistung des Kommittenten an 
Dritte), 394 (Delkredere), 395 (KauI eines Wechsels in Kommission).2) 

1) Insbesondere die §§ 391, 396 II, 398. 
2) Dieser ist soga.r heut,zutage eher a.ls miBverstandlich und schadlich anzu

sehen. Er bestimmt, daB der Kommissionar, der den Ankauf eines Wechsels 
iibernimmt, im Zweifel den Wechsel, "wenn er ihn indossiert", in iiblicher Weise 
und ohue Vorbehalt indossieren muB. Der Regel nach wird nun der Kommissionar 
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Etwas ausdrucksvoller sind die §§ 390 I, II (Raftung fUr Verlust und 
Beschadigung des Kommissionsgutes, Beweislast!), 396 I (Voraus
setzungen fur die Entstehung des Provisionsanspruches), 396 II (Ersatz 
fur Lagerkosten) und del' vorzugsweise auf die Expol'tkommission ge
munzte 384 III (Selbsthaftung des Kommissionars bei mangelnder 
Namhaftmachung des Dritten). Diese Vorschriften haben mehr die 
Natur del' Entscheidung wirklich zweifelhaftel' Rechtsfragen. AHgemein 
gilt von denNormen del' alteren Schicht, daB ihr dispositiver Charakter 
sich praktisch stark bemerkbar macht, da vielfach nach dem Sinne des 
konkIeten Geschaftes odeI' nach dem Handelsbrauch, auf den das Gesetz 
selbst mehrlach hinweist (§§ 393 II, 394 I, 396 I, 2), einc abweichende 
Regelung gilt. Auch das tragt dazu bei, die Bedeutung del' Vorschriften 
zu verringern. 

Bemerkenswert"ist das Bild, das die in den groBen HGB.-Kommen
taren aufgespeicherte Rechtsprechung zur Kommission darbietet. Die 
weitaus meisten Entscheidungen werden zum § 383 (Begriff des Kom
missionars) und VOl' aHem zum § 384 I, II angefuhrt, wo sich die ganz 
selbstverstandlichen Bestimmungen uber die Sorgfalts-, Benachrichti
gungs-, Anzeige- und Rechenschaftspflicht des Kommissionars finden. 
Die Anknupfung an das Gesetz ist hier durchweg nul' eine auBere. Die 
Entscheidungen waren ebenso ausge£aHen, wenn die gesetzlichen Vor
schriften fehlten. Das gilt auch von del' Rechtsprechung zu den anderen 
Paragraphen del' alteren Schicht. Doch kommt hier noch hinzu, daB das 
einschlagende Entscheidungsrriaterial zum Teil nicht nul' unergiebig, 
lSondern geradezu durftig ist, insbesondere zu den §§ 384 III, 388, 389, 
393,394, 395, zumal wenn man abzieht, was in den Kommentaren an
gefuhrt wird, ohne streng zu den betreffenden gesetzlichen V orschriften 

den Wechsel iiberhaupt nicht indossieren, sondern von seinem Rechtsvorganger 
in blanco indossieren lassen und so an den Kommittenten weitergeben; die vor
behaltlose Indossierung des Wechsels wiirde den Kommissionar gegeniiber dem 
Ko=ittenten zum 'Vcchselschuldner machen und ihn der Gefahr aussetzen, der 
Einreden aus dem Kommissionsverhaltnis verlustig zu gehen. Ja, es ist sogar in 
der Rechtsprechung angenommen worden, daB in solchen Fallen die Berufung 
auf das Kommissionsverhaltnis auch dem Kommittenten gegeniiber nicht 
geniige, um bei Zahlungsunfahigkeit des bezogenen Dritten die wechselmaBige 
Haftung des Kommissionars auszuschlieBeIL [Vgl. die dem Tatbestand nach aller
dings sehr unvollkommen mitgeteilte Entscheidung des OLG. Karlsruhe (22. XI. 
1882) SeuffA. 38, 325; anders und zutreffend RG. (8. II. 88) 20, 113.] Die Vor
schrift steht schon im preuBischen HGB. -Entwurf Art. 291, dessen Motive sich 
ihrerseitl'l auf das spanische Recht und den wiirttembergischen Entwurf berufen, 
sachlich aber eine wenig einleuchtende Begriindung geben. An sich lage es nahe, 
den § 395 daraus zu erklaren, daB sich bei Abfassung seiner Vorbilder das Blanko
indossement noch nicht eingebiirgert hatte. Doch ist die Berechtigmig dieser 
Vermutung zweifelhaft, denn das Blankoindossement ist eine alte Einrichtung, 
es findet sich schon in der italienischen Praxis urn 1700, vgl. Hartmann, Das 
deutsche Wechselrecht (1869) 261 ff.; Schaps, Zur Geschichte des Wechsel
indossaments (1892) 121 ff. 

Nussbaum, Kommissionsrecht 3 
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zu gehoren. Das Bild erleidet auch dann keille wesentliche Vera.nde
rung, wenn man die Gutachtensammlungen mit heranzieht, die z. B. in 
dem Staubschen Kommentar vollstandig unberiicksichtigt geblieben 
sindt); denn auch der Inhalt der Gutachten ist. wie in der Natur der 
Sache liegt, vom Gesetz in weitgehendem Malle unabhangig. 

Ais Ergebnis darf man feststellen, daB der grollere Teil der zur 
alteren Schicht zu rechnenden Bestimmungen entbehrlich und vom 
Standpunkt einer modernen Gesetzokonomik aus, die bei der Uberfulle 
des Stoffes auf moglichste Kurze Gewicht legen mull, uberflussig er
scheint. In Frankreich ist man mit den wenigen Artikeln des Code de 
commerce2) gleichfalls ohne Schwierigkeiten ausgekommen. Man hatte 
sich wohl schon bei ErlaB des ARGB. kUrzer lassen konnen. Immerhin 
ist es begreiflich, dall man bei dem Mangel eines einheitlichen burger
lichenRechts undeineseinheitlichenObergerichteseine bI eite AusfUhrung 
der allgemeinen Grundlagen fur ratsam hielt. 3) 

II. Zur Erga.nzung des vorstehenden Oberblicks ist es notwendig, 
einige Bestimmungen genauer zu erortern. 

a) Erst im neuen HGB. findet sich als § 406 II folgende Vor
schrift: 

"AIs Einkaufs- und VerkaufskomInission im Sinne dieses Ab
schnitts gilt auch eine Kommission, welche die Lieferung einer nicht 
vertretbaren beweglichen Sache, die aus einem von dem Unter
nehmer zu beschaffenden Stoffe herzustellen ist, zum Gegenstande hat. " 

Dieser spt"achlich unschone Satz mit seinen ineinander geschachtelten 
beiden Beziehungssatzen wird selbst von einem hochgebildeten Kauf
mann schwerlich verstanden werden. Eher vermag es der Jurist, sofern 

1) Wie wichtig die Gutachten in rechtlicher Beziehung sind, zeigen unsere 
Ausfiihrungen S. 55ff. iiber die Rechenschaftspflicht; siehe ferner S. 70. 

2) Jetzt Art. 94 und 95 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Mai 1863 "du 
gage et des commissionaires" (Text in "Borchardts Handelsgesetzen des Erdballs" 
3. Aufl. XII, 1, 2 S. 110). 

3) Keine Beriihrungspunkte hat unsere Wiirdigung der handelsgesetzlichen Be
stimmungen mit der Kritik, die S c hI 0 Bm an n "Die Lehre von der Stellvertretung" 
I (1900) 356 ff., II (1902) 315 ff., 323 ff. an dem Kommissionsrecht des HGB. iibt. 
SchloBmann geht von rein begrifflichen Erwitgungen aus und richtet seinen An
griff vorwiegend gegen die angeblich "gitnzlich verfehlte" Fassung des § 383 HGB. 
Nach meinem Dafiirha.lten ist eine solche formale Kritik, zumal gegeniiber einem 
bedeutenden und wohlvorbereiteten Gesetzgebungswerk, von vorn herein zur Un
fruchtbarkeit verurleilt. Aber dariiber mogen die Meinungen auseinandergehen. 
Jedenfalls diirfen die Einwendungen SchloBmanns insoweit als erledigt gelten, 
als sie auf derihm eigentiimlichen Verwerfung des Unterschiedes zwischen mittel
barer und unmittelbarer Stellvertretung beruhen; diese Grundauffassung SchloB
manns ist in der Wissenschaft allgemein abgelehnt worden, den bereits angefiihrten 
Gegengriinden ist nichts hinzuzusetzen. Immerhin konnte die Kritik SchloBmanns 
nach anderer Richtung forderlich sein. Fiir das Kommissionsrecht trifft dies 
jedoch nicht zu. Hier werden die Ausfiihrungen SchloBmanns auch durch eine 
positive Unrichtigkeit beeintrachtigt, da ihm der Zusammenhang des §§ 383, 406 
mit dem § 1 Ziff. 6 HGB. entgangen ist, vgl. S. 27, 35. 
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er die Theorie des BGB. gut im Gedachtnis hat. Er erinnert sich dann 
der besonderen Bestimmungen fiber den Vertrag, durch welchen ein Teil 
sich gegen Entgelt verpflichtet, eine aus eigenem Stoffe erst herzustel
lende Sache zu liefern. Ein solcher "Werklieferungsvertrag" soIl, wenn 
er sich auf eine vertretbare Sache bezieht, schlechthin, wenn er sich 
jedoch auf eine nicht vertretbare Sache bezieht, nul' in einzelnen Be
ziehungen als Kauf behandelt werden (§ 651 BGB.) § 381 II HGB. 
erstreckt nun aber die besonderen Vorschriften fiber den Handelskauf 
allgemein auch auf den Werklieferungsvertrag tiber nicht vertretbare 
bewegliche Sachen, und im AnschluB daran vollzieht § 406 II HGB. 
einfach die gleiche Ausweitung an dem in der Einkaufs- und Verkaufs
kommission steckenden Kaufbegriff. 

Damit ist rein logisch das Verstandnis des § 406 II HGB. hergestellt. 
Was bedeutet er abel' praktisch? 

SchlieBt ein Kaufmann einen Werklieferungsvertl'ag tiber eine nicht 
vertretbare Sache im eigenen Namen ffir fremde Rechnung ab, so finden 
die Regehl tiber dasKommissionsrecht ja schon nach § 406 12 Anwendung. 
Die beabsichtigte Bedeutung des § 406 II ist in anderer Richtung zu 
suchen (oben S. 27): wer gewerbsmaBig Werklieferungsvertrage aufnicht 
vertretbare bewegliche Sachen fur fremdeRechnung im eigenen Namen 
abschlieBt, solI dadurch zum Kommissionar im Rechtssinne werden. 1 } Die 
schon hiernach recht bescheidene Bedeutung des §406 II verschwindetaber 
vollends, wenn wir einen Blick auf die Tatsachen des Rechtslebens werfen. 
Werklieferungsvertrage im eigenenNamen fUr fremde Rechnung f!ind uns 
bei unseren Nachforschungen uberhaupt nicht vorgekommen, und auch 
der Phantasie fallt es nicht eben leicht, brauchbare Beispiele zu beschaf
fen. Denn es liegt in der Natur der Sache, daB, wer sich eine nicht ver
tretbare bewegliche Sache herstellen laBt, dazu mit dem betreffenden 
Fabrikanten u. dgl. selbst in rechtliche Verbindung tritt. Die Ein
schiebung der Kommission ist gerade hier ganz ungeeignet. Immerhin 
konnte einmal z. B. der Fall eintreten, daB der Kommissionsagent einer 
Maschinenfabrik auch Auftrage auf individuell geartete Maschinen 
ubernimmt und durch die Fabrik ausfuhren laBt, ohne daB del' Besteller 
mit der letzteren einen Vertrag schlieBt. Wir konnen also aus § 406 II 
den SchluB ziehen, daB ein Agent, der solche Gescbafte gewerbsmaBig 
macht, Kaufmann ist - aber freilich wiirdc er dies regelmaBig ohnehin 
sein, insbesondere wenn er nicht nur mit individuell gearteten, sondern 
auch mit vertretbaren Maschinen handelt. Der Tatbestand des § 406 II 
ist eben kunstlich konstruiert. Die Vorschrift ist, wie auch ihre Begriin
dung erkennen lliBt, uberhaupt nicht durch praktische Rucksichten, 

1) Dies iibersieht SohloBmann, Stellvertretung II, 325 und vermag infolge. 
dessen "sohleohterdings nioht einzusehen, weshalb der Kommissionar noch als 
eine selbstandige Figur im Gesetze in die Ersoheinung tritt". 

3* 
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30ndern durch das lehrbuchma.Bige Bedurfnis nach theoretischer Voll
standigkeit hervorgerufen. 1) Dies ist ein Wesenszug, der aus dem Geiste 
des BGB. stammt und bekanntlich im ersten Entwurf zum BGB. seinen 
scharfsten Ausdruck gefunden hatte. Es liegt hier also eine andere Art 
von Bedeutungslosigkeit und Lehrhaftigkeit vor, wie wir sie bei den 
alteren V orschriften des Kommissionsrechts gefunden hatten. Denn 
eine gewisse Volkstiimlichkeit und Einfachheit des Ausdrucks ist dem 
AHG B. nicht abzusprechen, und dieser V orzug ist dem Gesetz bei der 
U marbeitung glUcklicherweise auch im wesentlichen erhalten geblieben. 

b) U m nun zu den wichtigeren V orschriften u berzugehen, so verdient 
zunachst der § 391 vom gesetzestechnischen Standpunkt eine besondere 
Wiirdigung. Er schreibt dem Einkaufskommittneten, wenn die Kom
mission fur beide Teile Handelsgeschaft ist, hinsichtlich der Waren
untersuchung und -verwahrung, der Mangelanzeige und des Notverkaufs 
die gleichen Rechte und Pflichten zu wie dem Kaufer. Das AHGB. 
kannte eine derartige Vorschrift nicht, und das ROHG. hatte daher in 
dem Erkenntnis vom 19. Juni 1879 Bd. 25, 214 die entsprechende An
wendung des Kaufrechts (Art. 347 AHGB.) auf die Einkaufskommission 
fur unzulassig erklart. Die Entscheidung stand freilich mit fruheren 
AuBerungen desselben Gerichts2) nicht im Einklang; immerhin war die 
Beseitigung des Zweifels zweckmaBig. Tatsachlich hatte schon auf 
Grund desAHGB. ebensoentschieden werdenmussen wie jetzt, und zwar 
aus Erwagungen, die fortdauernde Bedeutung besitzen. Es kommt nam
Hch darauf an, ob man jene Vorschriften des Kaufrechts aus besonderen 
Eigentiimlichkeiten des Kaufvertrages abzuleiten hat, oder ob sie nicht 
vielmehr der Ausdruck rechtlicher Notwendigkeiten sind, die im Waren
handelsverkehr unter Kaufleuten uberhaupt bestehen. M. E. trifft das 
letztere zu. Die Bestimmungen uber die Untersuchungs-, Ruge-, Auf
bewahrungspflicht usw. beruhen lediglich.darauf, daB unter Kaufleuten 
in Interesse der Verkehrssicherheit strengere Anforderungen gestellt 
werden konnen und mussen, die Besonderheiten des Kaufvertrages spie
len in dieser Hinsicht keine Rolle. Jene Vorschriften sind daher 111. E. 
auf alle Warenanschaffungsgeschafte unter Kaufleuten zu beziehen, also 
z. B. auch auf Lieferungen, die ein Kaufmann zur Erfullung einer 
gesellschaftlichen Verpflichtung gegenuber einer Gesellschaft, etwa 
gegenuber einer in der Form einer G. m. b. H. errichteten Vertriebs
stelle ubernommen hat. 3) M. a. W.: dieser Teil der Bestimmungen des 

1) Die Reichstagsdenkschrift zum HGB. S.241 sagt nur: "Was den § 398 
(jetzt 4(6) II anlangt, .... so entspricht diese Vorschrift dem, was im § 373 (381) 
II fUr den Kauf bestimmt ist." 

2) ROHG. (22. XII. 71) 4, 338. 
3) ROHG. 4, 338 steht nicht entgegen, denn die Entscheidung setzt in tat

sachlicher Hinsicht voraus, daB durch die Lieferung keine Veranderung des recht
lichen Verhaltnisses der Beteiligten zu derWare eintreten sollte. 
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HGB. hatte allgemeiner gefaBt werden sollen, etwa in der Weise, daB 
man nicht an den Begriff des Kaufes, sondern an den des Anschaffungs
geschaftes1) anknupfte. Die Zweifel uber das Anwendungsgebiet der 
Untersuchungs- und verwandten Pflichten sind mithin durch § 391 HGB. 
nicht in vollem Umfange behoben. 

Zu ahnlichen gesetztechnischen Erwagungen wie der § 391 geben die 
§§ 388 II, 389 AnlaB, die dem Kommissionar unter gewissen Voraussetz
ungen die Befugnis zur sicheren Hinterlegung oder zum Selbsthilfe
verkauf der Ware nach den Grundsatzen des Kaufrechtes beilegen. 
Allerdings liegt hier nicht notwendig ein Anschaffungsgeschaft zugrunde, 
da die Erteilung einer Verkaufskommission auch bei gleichzeitiger Dber
sendung des Kommissionsgutes fur den Kommissionar nicht eine An
schaffung in sich schlieBt, sondern nur die Anschaffung durch den 
Kaufer des Kommissionars vorbereitet.2) Vielmehr handelt es sich um 
eine allgemeine Erscheinung des Versandverkehrs unter Kaufleuten, 
vgl. auch §§ 407 II, 417 1 HGB. 

c) Die eigentliche Spitze des alteren Kommissionsrechts bilden yom 
gesetzpolitischen Standpunkt aus unzweifelhaft die Vorschriften uber 
die dinglichen Vorzugsrechte des Kommissionars und des Kommittenten 
(§§ 397,398,399,392 II HGB., 44 KO.). Hier handelt es sich in derTat 
keineswegs um Regeln, die etwas Selbstverstandliches aussprachen oder 
nur der Abschneidung von Zweifeln dienten, sondern diese Vorschriften 
bringen etwas positiv Neues, das obendrein nicht nur die Vertrags
schlieBenden, sondern mittelbar in seiner Wirkung den gesamten Han
delsverkehr trifft. An dieser Stelle wird daher auch vorzugsweise die 
Frage praktisch, wann ein bestimmtes Geschaft als Kommission an 
zusehen ist oder nicht. 

1m einzelnen sind die einsr hlagenden V orschriften wiederum von 
verschiedenem Gewichte. Am seltensten kommt heutzutage das Verfol
gungsrecht des Einkaufskommissionars gemaB § 44 KO. zur Anwendung 
- wenn es uberhaupt noch praktisch ist. Einst mochte diese Befugnis 
in der uberseeischen Einkaufskommission, wie wir sie S. 7 erorterten, 
einen wichtigen Schutz des Kommissionars gebildet haben, da bei der 
langen Dauer der Dberfahrten und dem Mangel schneller N achrichten 
der Fall, daB der Kommittent bis zum Eilltreffen der Ware in Konkurs 
verfiel, naturgemaB leicht eintreten konnte. 3) Heute ist diese Gefahr 

1) V gl. § 1 II 1 HGB.; RStempG. Tarifnummer 4, 10 Zusatz 4 (Warenumsatz
steuer) und §§ 12 ff. Der komplementare Begriff ist die "Lieferung", vgl. z. B. 
BGB. § 196 Ziff. 1 und 2. 

2) Hierin Iiegt iibrigens die Erklarung dafiir, daB § 391 auf die Ver kaufs
kommission nicht erstreckt wurde. Die Bedenken von Diiringer-Hachenburg
Breit III, 606 erscheinen mir nicht begrioindet. 

3) Immerhin ist es auffallend, daB der Bremer Breuls in seiner unten 
S. 62 erwahnten Dissertation, nachdem er dem Einkaufskommissionar das Ver-



38 § 4. Wiirdigung der gesetzlichen Bestimmungen. 

wesentlich verringert. Dazu kommt, daB der versendende Einkaufs
kommissionar, solange das Gut noch nicht in den Gewahrsam des Ge
meinschuldners oder einer anderen Person fur diesen gelangt ist, jetzt 
meist in del' Lage sein wird, die Aushandigung des Gutes dUI'ch An
weisung an die Eisenbahn (§§433, 455 IIHGB.) odeI' dUl"Ch einstweilige 
Verfugung auf Grund seines Eigentums an del' Ware zu verhindern. Die 
Entscheidungen zum § 44 KO. sind daher schon im allgemeinen selten 
geworden; eine auf die Einkaufskommission bezugliche ist dem Vert. 
bei seinen N achforschungen uberhaupt nicht vorgekommen. 1) Man kann 
hiernach die ausdriickliche Zubilligung des Verfolgungsrcchts an den 
Einkaufskommissionar fur entbehrlich erklaren, und zwar um so mehr, 
als die auslandischen Gesetzgebungen mit Ausnahme des chilenischen 
Codigo de Comercio Art. 1516 gleichfalls davon abgesehen haben, eine 
besondere Bestimmung zugunsten des Einkaufskommissionars zu 
treffen. 2) 

Von bescheidener Bedeutung ist auch del' § 399 HGB., del' dem 
Kommissionar die Befugnis beilegt, sich wegen seiner Provisions- und 
Ersatzanspriiche aus den Forderungen gegen den Dritten VOl' dem Kom
mittenten und des sen Glaubigern zu befriedigen. Diese Vorschrift steht 
ubrigens systematisch nicht an richtiger Stelle. denn sie gehOrt sachlich 
zum § 392 II, demzufolge solche Forderungen im Verhaltnis zum Kom
mittenten und des sen Glaubigern als Forderungen des Kommittenten 
gelten. Hiervon bestimmt § 399 eben eine Ausnahme. Diesel' Zu
sammenhang wird infolge der gewahlten Anordnung des Stoffes leicht 
ubersehen. 3) Die Vorschrift hatte auch insofern bessel' hinter dem 
§ 392 II als inmitten del' Pfandrechtsregeln ihren Platz gefunden, als 
ein Pfandrecht des Kommissionars an den Forderungen aus dem Aus
fuhl'ungsgeschaft nicht in Frage kommen kann. 

Von wirklich groBer Tragweite sind dagegen zunachst die Be
stimmungen uber das gesetzliche Pfandrecht des Kommissionars, 
- allerdings nul' fur das echte Kommissionsgeschaft, denn im bank
und b6rsenmaBigen Verkehr p£legen so weitgehende vertragsmaBige 

folgungsrecht (ius sequelae) aus Grunden der Rechtskonsequenz zugesprochen hat' 
folgendes bemerkt (S. 35): "Alia quaestio est, num ista sequela mercaturae rationibus 
conveniat? Quae neganda mihi videtur. Certe illud ius mercatoribus Bremensibus 
et Hamburgiensibus admodum invisum esse scio." - Eine groBe Rolle spielt das 
droit de suite bei Busch, vgl. Darstellung der Handlung 3 I, 206, II, 288 ff., 363 f , 
397 f. ; allerdings schwebt Busch der Fall vor, daB der V e r k a uf e r des Kommissionars 
beim Konkurse des I etzteren das Verfolgungsrecht ausiibt. 

1) Insbesondere beziehen sich die samtlichen Entscheidungen, die Jager 
KO.5 (1916) zu § 44 KO. anfiihrt, auf Faile des Kaufrechts; nicht erkennbar ist 
die Natur des Geschafts bei RG. JW. 1899, 165. 

2) Vgl. Kohler, Lehrbuch des Konkursrechts (1891) 977 Anm. 2 und 
Borchardts "Handelsgesetze des Erdballs" 3. AufJ. IV, 4, S. 196. 

3) Vgl. unten S. 43, Anm. 2. 



§ 4. Wiirdigung der gesetzlichen Bestimmungen. 39 

Pfandbestellungen formularmaBig ausbedungen zu werden I ), daB die 
gesetzlichen Vorschriften dahinter weit zuriicktreten. 

Nicht minder einschneidend ist sodann das schon erwahnte Vor
recht des Kommittenten an den Forderungen des Kommissionars ge
maB § 392 II HGB. Die Vorschrift begriindet zugunsten des Kommitten
ten nicht nur ein Aussonderungsrecht im Konkurse des Kommissionars 2), 

sondern auch ein Widerspruchs-(1nterventions-) recht des Kommittenten 
gegenuber Glaubigern des Kommissionars, die die Forderung gepfandet 
haben (§ 771 ZPO.).3) Es handelt sich hier urn eine Ausnahmebestim
mung. Sie stammt aus der Allgemeinen Gerichtsordnung fur die Preu
Bischen Staaten (I, 50 § 300) und ging von dort in den sogenannten 
Frankfurter HGB.-Entwurf (V 7, II); wo sie schon fast die gleiche Fas
sung zeigt wie jetzt4), und weiter in den preuBischen Entwurf Art. 285 
uber. Das Reichsgericht (19. II. 14) 84,216 sucht sie daraus zu erklaren, 
"daB bei demjenigen, der gewerbsmaBig Kommissionsgesehafte be
treibe, vomDritten vorhergesehen werden konne, daB del' Kommissionar 
fur Rechnung eines anderen gehandelt habe; die Glaubiger des Kommis
sionars muBten hiernach gefaBt sein, daB del' Kommittent ihrer Zwangs
vollstreckung widersprechen werde. "5) Diese Erklarung kann abel' un
moglich zutreffen, denn das Vorzugsreeht des Kommittenten gilt keines
wegs nul' gegenuber demjenigen Kaufmann, del' gewerbsmaBig Kommis
sionsgeschafte betreibt, sondern aueh gegenuber demjenigen, del' im 
Rahmen eines Eigenhandelsbetriebs gelegentlieh Kommissionsgeschafte 
vornimmt, § 406 I, 2 HGB. Unzureichend ist es auch, wenn die Motive 
zum preuBischen Entwurf von 1857 S. 154 anfuhren, daB ohne die Be
stimmung del' Kommittent, dessen Ware verkauft worden sei, Gefahr 
laufe, aueh den noeh ausstehenden Preis zu verlieren. Denn diese Be
grundung laBt es unaufgeklart, weshalb del' Kommittent bessel' ge
stellt werden solI als der Auftraggeber im burgerlichen Recht. Die Auf
klii.rung durfte sieh aber daraus ergeben, daB kraft del' Buehfuhrung und 
del' sonstigen Betriebseinrichtungen des Kaufmanns die Forderungen 
des Kommissionars aus den Ausfuhrungsgeschaften vielleichter aus dem 
ubrigen Vermogen auszusondern sind als im gewohnlichen burgerlichen 
Verkehr und daB eben deshalb jene Forderungen nach kaufmannischeI 
Anschauung ebensowenig zum Vermogen des Kommissionars gerechnet 

1) Siebe unten S. 74. 
2) Ausfiihrlich dariiber Jaeger KO.o Anm. 48ff. zu § 43. 
3) ROHG. (28. VI. 72) 7. 18; RG. (13. XI. 93) 32, 44; OW. Celle (27. X. 12) 

6,94. 
4) "Zwischen dem Kommittenten und dem Kommissioniir gel ten soiche 

Forderungen[scil. aus einem Geschafte, welches der Kommissionar abgeschlossen 
hat, Art. 7, I] als Forderung des Kommittenten, unbeschadet der Bestinlmungen 
dieses Abschnit.tes iiber das Vorzugsrecht des Kommissionars." 

0) Ahnlich Protokolle zum zweiten Entw. des BGB. II, 364; wi,e das RG. 
auch Jaeger a. a. O. Anm. 49 zu § 43. 
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werden, wie die Ware des Kommittenten, deren Erlos und Ersatz die 
Forderung des Kommissionars gegen den Dritten bildet. (Bei der Ein
kaufskommission ist die Forderung des Kommissionars auf Warenliefe
rung Ersatz der vom Kommittenten zur Verfiigung gestellten Kauf· 
summe). Daneben enthitlt § 392 II eine gewisse Begunstigung des 
Kommissionshandels. Dem Kommittenten solI die El'teilung von 
Kommissionen an den Kaufmann und damit zugleich dem Kaufmann 
die Ausnutzung der durch seinen Gewerbebetrieb begrundeten gftnstigen 
Verkaufs- und Einkaufsgelegenheiten erleichtert werden. 

Aus dieser Betrachtungsweise ergeben sich wichtige rechtliche 
Folgerungen. Vor allem ist hiernach eine entsprechende Anwendung 
Jes § 392 II auf andere Rechtsverhaltnisse, z. B. auf den burgerlich
rcchtlichen Auf trag , kraft dessen der Beauftragte in eigenem Namen 
fiir Rechnung des Auftraggebers handelt, ausgeschlossen1), Ausnahmen 
konnen geboten sein, soweit wegen del' besondercn Natur des Auf
trages das von dem Beauftragten erworbene Recht bereits nach der Ver
kehrsanschauung als zum Vermogen des Auftraggebers gehorig betrach
tet wird. Das wird von del' Praxis fur das Treuhandverhitltnis2) und 
die Inkassozession 3) angenommen - eine durch ihre Freiheit und An
passungsfahigkeit bemerkenswerte, aber auch nicht ganz willkurfreie 
Entwicklung, die hier nicht weiter verfolgt werden kann. 4 ) 

Hat del' Dritte auf Grund der Forderung an den Kcmmissionar ge
leistet, so iibertragt sichdasVorzugsrecht des Kommittenten nicht auf 
den Gegenstand del' Leistung. Das ist mehrfach als folgewidrig getadelt 
worden5), erscheint aberdoch erklarlich und ist keinesfalls im Wegeder 
Auslegung zu beseitigen. Wenn namIich del' Verkaufskommissionar 
vom Dritten die Zahlung erhalt, so laBt sich um del' Natur des Geldes 
willen ein Vorzugsrecht des Kommittenten nicht durchfuhren 6); bei del' 
Einkaufskommission7) abel' kann sich der Kommittent auf einfache und 
naturIiche Weise dadurch schutzen, daB er dem Kommissionar dessen 

1) Das ist anerkannt, vgl. insbesondere RG. (29. IV. Il)JW. 581; (19. II. 14) 
84, 21~ if., OLG. Dresden (20. IX. 04) SachsAnn. 26, 508. Naheres bei Jaeger 
a. a. O. Anm. 53 zu § 43. 

2) RG., (20. III. 12) 79, 121. 
3) RG. (30. VI. 92) GruchotsB. 37, 119. 
4) Mit dem Bestreben, eine feste Grenze zu ziehen, hangt wohl die eigenartige 

Beschrankung zusammen, die das RG. dem Treuhandbegriff anlegt, vgl. insbe
sondere RG. (29. V. 15) JW. 928 und dazu die Anm. yon Hachenburg JW. 1915, 
964 16• 

5) Vgl. Diiringer-Hachenburg-Breit HGB. III 614 Anm. 21; Miiller
Erzbach, Die Grundsatze der mittelbaren Stellvertretung (1905) 54; Jaeger 
a. a. O. Anm. 49 zu § 43 und dart Zitierte. 

6) Natiirlich kann das Geld durch geeignete Verpackung und Bezeichnung 
in das Eigentum des Kommittenten gebracht werden RG. (1. VI. 89) 24, 314 ff. 

7) DaB §392 auch fiir diese gilt, steht wahl auller Zweifel, vgl. Jaeger a. a. O. 
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Auslagen, Provision usw. nur gegen Lieferung der Ware zahlt; er bedad 
also eines besonderen V orzugsrechts nicht. 

III. Eine Eigentiimlichkeit in der gesetztechnischen Behandlung 
des Kommissionsrechts besteht darin, daB das HGB. ausschlieBlich die 
durch die einzelnen Kommissionen zwischen Kommissionar und Kom~ 
mittenten entstehenden Beziehungen regelt und den Gegenstand daher 
nur im dritten Buch erortert, also den Kommissionar formell wesentlich 
anders behandelt wie den Agenten und den Makler. Das ist auch grtmd
satzlich berechtigt. Denn beim Agenten und noch in hOherem MaBe 
beimMakler hatte sich dasGesetz nicht nur mit demAuftrags- (Innen-)
Verhii.ltnis, sondern sogar in erster Linie mit dem AuBenverhaltnis des 
beauftragten Agenten oder Maklers zu befassen, wie es sich auf Grund 
der personlichen Stellung des Beauftragten im Handelsverkehr gestaltet. 
Bei der Kommission fehlte dagegen das praktische Bediirfnis, fiir die 
Beziehungen zu Ddtten, also fiir das Ausfiihrungsgeschii.ft besondere 
Normen aufzustellen. AuBerdem aber waren beim Agenten auch die 
iiber den einzeInen Auf trag hinausgehenden dauernden Rechtsbeziehun
gen zum Geschii.ftsherrn, namentlich wegen der Kiindigungsfrist zu 
regeIn. Hinsichtlich des Kommissioniirs erachtetc der Gesetzgeber ent: 
sprechende Anordnungen nicht fiir erforderlich, ja er ging so wait, die 
Anwendung der agenturrechtlichcn Vorschriften auf die Kommission 
durch eine kiinstliche Zuspitzung des Agenturbegriffes ganz auszu
schlieBen, in<tem er zum Handlungsagenten nur den erkllirte, der als 
selbstandiger Kaufmann standig damit betraut sei, fUr einen anderen 
"Geschii.fte zu vermitteIn oder im N amen eines anderen abzu
schlieBen" (§ 84 HGB.), nicht auch den, der stii.ndig betraut ist, den Ab
schluB im eigenen Namen, aber fUr Rechnung des anderen vorzunehmen. 
Die Reichstagsdenkschrift zum HGB. S. 67 UIiterstreicht dies noch 
durch die Bemerkung, daB sich der Agent eben durch diese - doch 
erst kiinstlich geschaffene - Definition. vom Kommissionar unter
scheide. Tatsachlich ist eine solche Unterscheidung, wie schon aus den 
oben S. 23f. mitgeteilten Tatsachen entnommen werden kann, jedenfalls 
in dieser Scharfe der Wirklichkeit fremd. Der neuere Kommissionar 
ist hii.ufig als selbstii.ndiger Kaufmann standig damit betraut, fiir das 
Handelsgewerbe eines anderen im eigenen Namen Geschiifte abzu
schlieBen. Diese Form der Agentur braucht keineswegs auf dem Be
streben des Geschii.ftsherrn zu beruhen, den Agenten als "Stroh
mann" vorzuschieben, oder sonst die gegenseitigen Beziehungen nach 
auBen hin zu verschleiern1), sondern es handelt sich um eine durchaus 

1) Das scheint nach den von fum gegebenen B6ispielen die Annahme W ii s t en· 
darfers GZ. 58, 132 f. (abgesehen vomFalle desSpeditionsagenten) zu sein. Wenn 
Wiistendarfer insbesondere auf die Erscheinung hinweist, daB Provinzialbankiers 
sich von einem Zentralbankhaus a.ls Kommissionsagf'nten benutzen lassen, um 
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normale und einwandfreie Bildung des Verkehrs. Namentlich liegt 
es bei der Lagerkommission nahe, daB der Kommissionar im Interesse 
seines geschaftlichen Ansehens als selbstandiger Kaufmann Wert darauf 
legt, in eigenem Namen abzuschlieBen. In solchen Fallen bleibt gar 
nichts anderesiibrig, als trotz des Widerspruchsder Denkschrift die 
Vorschriften iiber den Agenten wegen Gleichheit des inneren Grundes 
zur Anwendung zu bringen. DemgemaB hat das Reichsgericht mit 
einer Begriindung, der man sich nur wortlich anschlieBen kann 1) sowohl 
die unabdingbare sechswochentliche Kiindigungsfrist gemaB § 92 I wie 
das auBerordentliche Kiindigungsrecht gemaB § 92 II im Verhaltnis des 
Kommissionsagenten zum Kommittenten fiir maBgebend erklart. 
Auch den Schutz der §§ 89, 91 Satz 2 HGB. billigt das Reichsgericht 
mit Recht dem Kommissionsagenten iu2): ist er also ausdriicklich fur 
einen bestimmten Bezirk angenommen3), so gebuhrt ihm die Provision 
im Zweifel auch fur solche Geschafte, die in dem Bezirk ohne seine Mit
wirkung durch den Geschaftsherrn oder fiir diesen abgeschlossen sind, 
und er kann dariiber einen Buchauszug verlangen. 4) WiistendoTIer ist 
hier anderer Meinung.5) Er stutzt sie darauf, daB es begrifflich zum 
Wesen des Kommissionsagenten gehore, die Geschafte selbst abzuschlie
Ben. Aber dieser Grund schlagt nicht durch, denn die Vergiitung aus 

ihre Beziehungen zum Zentralhause zu verschleiem, so liegt hier nach meiner 
Kenntnis der Verhii.ltnisse ein MiJlverstandnis vor. DaJl ein Provinzialbankier 
mit einem Zentralbankier in standiger Verbindung steht und die Geschafte gegen
iiber dem Publikum in eigenem Namen abschlieJlt, ohne daJlletzteres etwas von 
dem Zentralbankier erfahrt, ist allerdings eine ganz allgemeine Erscheinung, die 
jedoch weder mit Verschleierungsabsichten noch mit Agentur etwas zu tun hat. 

l) RG. (24. X. 08) 69, 365 ("Nach der Gestaltl1ng des modemen Handels
verkehrs sind der K~ons- und der ~ertr.ag keine einander ausschlie
Jlenden Typen. Die sog. Kommissionsagenten unterscheiden sich, was die 
Stellung zum Geschaftsherm betrifft, in nichts von den Handlungsagenten der im 
§ 84 HGB. definierten Art.") Fiir die Anwendbarkeit des § 92 auch Wiisten
dorfer OZ. 58, 13441. In der Entsch. (24. X. 08) JW. 1905, 20 hatte das RG. die 
sofortige Entlassung eines Kommissionsagenten aus § 627 BGB. gerechtfertigt. Die 
Heranziehung des Dienstvertragsrechts (ebenso OLG. Rostock vom 8. 11. 09 Rspr. 
19, 401) leidet aber an dem Mangel, daJl die Kiindigungsfrist des § 627 BGB. 
dispositiv ist, vgl. auch RG. 69, 365. - Zur Zeit des AHGB. hatte das RG. 
(17. IX. 95) JW. 481 hinsichtlich der Kiindigung die Vorschriften des Handlungs
gehilfenrechts "nicht unmittelbar angewendet, sondern entsprechend in ver
gleichende Erwagung genommen." Verfehlt OLG. Stuttgart (16. VII. 10) Recht 
1910, No. 2811, das die einseitige Kiindigung des Kommittenten ganzllousschlieJlen 
will. Vgl. unten S 44 f. 

2) RG. (3. XI. 16) JW. 1917, 157. 
S) Solche FaIle sind nicht selten, vgl. RG. (9. 1. 89) Bolze Pro 7, 191 - Allein

verkauf von Ziegeln; RG. (26. II. 95) Bolze Pro 20, 201 - Alleinverkauf von Ma
schinen mit sechsjahriger Vertragsdauer; anscheinend auch OLG. Rostock (S. II. 
09) Rspr. 19, 401 sowie Gl1tachten der AItesten der Kaufmannschaft zu Berlin 
in ihrer "Korrespondenz" 1914, 154. 

4) Dies wird anscheinend vom OLG. Rostock (vorige Anm.) l1nd vom OLG. 
(29. V. 03) Wiirtt. J. 17, 19 verkannt, vgl. aber RG. JW. 1907, 157. 

5) a. a. O. 134, 41. 
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§ 89 ist nur eine Art Schadenersatz fur den Eingriff in den Tatigkeits
bereich des Agenten. N och weniger kann Wiistendorfer gefolgt werden, 
wenn er dem Kommissionsagenten das gesetzliche Pfandrecht und die 
sonstigen Befugnisse des Kommissionars gegeniiber dem Kommittenten 
(also doch wohl auch dem letzteren die Rechte aus § 392 II HGB.!) 
absprechen will. Nach Wustendorfer handelt der Kommissionar nur 
nach auBen hin wie ein Agent, nach "innen hin" stehe er seinem Hause 
nicht wie ein echter Kommissionar koordiniert gegeniiber. Aber der 
Gegensatz des Innen- und AuBenverhaltnisses ist hier nicht am Platze. 
Die Vorschriften iiber die Kommission regeln ja das Verhaltnis nach 
auBen, namlich gegenuber dem Dritten, uberhaupt nicht, sondern nur 
dasjenige zwischen Kommissionar und Kommittenten, d. h. das Innen
verhaltnis. Nach "auBen hin" ist der Kommissionar, mag er Agent sein 
oder nicht, Eigenhandler. Agent und Kommissionar sind, wie das 
Reichsgericht zutreffend hervorhebt1 ) , iiberhaupt Imine Gegensatze. 
Es besteht daher keinerlei AnlaB, die Vorschriften iiber die Kommission 
beim Kommissionsagenten auBer Anwendung zu setzen. Auch wirt
schaftlich bedarf der Kommissionsagent einE'r starkeren Sicherung als 
der Handlungsagent im Siune des § 84 HGB., weil er durch die in eigenem 
Namen eingegangenen Geschafte groBere Verbindlichkeiten ubernimmt; 
andererseits ist nicht einzusehen, weshalb der Geschaftsherr hier des 
Vorzugsrechtes aus § 392 II. HGB. entbehren sollte2.) 

DaB die Stellung des Kommissionsagenten im HGB. keine Regelung 
gefunden hat, diirfte, zumal im Hinblick auf die angefuhrte AuBerung 
der Denkschrift und auf das Schweigen der sonstigen Gesetzesmateria
lien, nicht auf eine wohlerwogene Absicht, sondcrn auf ein Ubersehen 
zuruckzufuhren sein. Die Bearbeiter des neuen HGB, gingen eben noch 
von dem Typus des selbstandigen Kommissionars aus, wie er den Vor
schriften des AHGB. entsprechend den fruheren Verhaltnissen zugrunde 
gelegen hatte. 

IV. Zusatz. Eine im Schrifttum3) lebhaft erorterte Frage ist 
die nach der "rechtlichen Natur" der Kommission. Sie stammt schon 
aus der Zeit des gemeinen Rechts, wo sie die Form annahm, ob die Kom-

1) Oben S. 42, Anm. 1. 
2) Wenn Wiistendorfer S. 134 sagt, der Kommissionsagent genieBe keine 

"vorzugsweise Befriedigung aus den ausstehenden Forderungen", so liegt hier auch 
von seinem Standpunkt aus ein Irrtum oder mindestens eine miBverstandliche 
Ausdrucksweise vor. Finden die Vorschriften iiber die Kommission keine An
wendung, so bedarf der Agent des Vorzugsrechts nicht, um sich aus den Forderungen 
zu befriedigen, die er ja aus den im eigenen Namen abgeschlossenen Geschaften 
erworben hat. Die vorzugsweise Befriedigung aus § 399 erhaIt eben ihren Sinn 
nur als Ausnahme yom § 392 II, HBG., vgl. oben S. 38. 

3) Nachweisungen bei Diiringer-Hachenburg-Breit HBG. III, 522 
Anm.3. 
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mission Mandat sei oder nicht.!) Jetzt wird daruber gestritten, ob sie 
einen Dienstvertrag oder einen Werkvertrag darstelle. Man kannnicht 
sagen, daB diese Konstruktionsfrage, wie es so haufig der Fall ist, jeg
licher Bedeutung ermangele; immerhin ist die Bedeutung sehr gering. 
Sie tritt hervor in der Lehre von der Verjahrung. Dellll wellll ein Werk~ 
vertrag vorliegt, so verjahren Schadensersatzanspruche, die der Kom
mittent wegen mangelhafter Ausfuhrung der Kommission erhebt, in 
6 Mona ten (§ § 639, 477 BG B.), andernfalls in der regelmaBigen Frist von 
30 Jahren (§ 195 BGB.). Ob ein Dienstvertrag vorliegt, kann also, 
streng genommen, dahingesteHt bleiben; es kommt nur darauf an, ob 
Werkvertrag oder nicht. Zu beachten ist weiter, daB die sonstigen An
spruche des Kommittenten, z. B. auf Rechnungslegung, auf Herausgabe 
des durch die Kommissionsausfuhrung Erlangten, aber auch Schadens
ersatzanspruchewegenschuldhafter Lagerungder Ware und wegen anderer 
VerstoBe, die nichtdieKommissionsausfuhrung (das "Werk" § 638 BGB.) 
selbst betreffen, gleichfalls erst in 30 J ahren verjahren. Endlich ist fur 
die Anspruche des Kommissionars die 2- oder 4jahrige Frist des § 196 I 
Ziff.1, II BGB. maBgebend. 2) Es handelt sich also nur urn die Ver
jahrung eines kleinen Teils der aus der Kommission entspringenden 
Anspl'uche. 

Nach dem Sinne des § 639 wird man nun die sechsmonat.liche Frist 
da in Anwendung zu bringen haben, wo der wescntliche Gegenstand der 
Kommission in der Herbeifuhrung eines bestimmten Erfolges besteht. 
Das ist regelmaBig der Fall. Wo aber der AbschluB des Geschafts mit 
dem Drittennur den verhaltnismaBig untel'geordneten Bestandteil einer 
fortlaufenden Dienstleistung bildet, wie namentlich beirn Kommissions
agenten, ist das Verhaltnis dem Dienstvertrag verwandt und daher die 
Heranziehung des § 639 BGB. nicht am Platze. 

Mehrfach, so bei Duringer-Hachenburg-Breit III, 523, Anm. 4 und 
bei Lehmann-Ring Bd. II, 203, Nr. 15 wird der Konstruktionsfrage noch 
Bedeutung fur das Kundigungsrecht der Parteien beigemessen. Aber 
m. E. erweist sich auch hier die Konstruktion als das Irrlicht, das yom 
l'ichtigen, nachstliegenden Wege ablenkt. Dieser fuhrt dazu, die Losung 
aus der Natur des Kommissionsverhaltnisses unter Berucksichtigung 
der besonderen Lage des Einzelfalles zu entnehmen. Was namlich 
zuvorderst das Kundigungsrecht des Kommittenten anlangt, so bietet 
fur aHe agentural'tigen Vel'haltnisse, wie wir bereits gesehen haben, der 
§ 92 HGB. die allein sachgemaBe Losung; dies ist im Kommissionsver
haltnis die wichtigste Frage des Kundigungsrechts. 1m ubrigen ist 
es unstreitig, daB der Kommittent die Kommission, unbeschadet be-

1) Vgl. Griinhut, Recht des Kommissionshandels (1879) 48 ff. und dart 
Zitierte. 

2) VgI. OLG. Bra.unschweig (5. VI. 08) Seuff. 64, 365. 
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reits entstandener Anspriiche des Kommissiollars auf Auslagenersatz 
usw., widerrufen kann. Um dies zu begriinden, braucht man aber weder 
auf den Werkvertrag noch auf den Dienstvertrag zuruckzugreifen. 
Vielmehr folgt die Widerruflichkeit daraus, daB die Kommission fiir 
Rechnung des Kommittenten geht und ihre Ausfiihrung daher dem 
Kommittenten nicht wider seinen Willen aufgezwungen werden kann; 
auch liegt eine positive Bestlitigung derWiderruflichkeit im §405IIIHGB. 
Was aber das Kiindigungsrecht des Kommissionars - auBerhalb des 
Agenturverhaltllisses - betrifft, so Iiegt hier nur eine durch das Kon
struktionshediirfnis veranlaBte unrichtige Problemstellung vor. tlber
nimmt der Kommissionar die Kommission, so hat er sich pflichtgemaB 
um die Ausfiihrung zu bemiihen - wie lange, HiBt sich nur im einzeInen 
Falle sagen; die Ausfiihrung auf unabsehbare Zeit hinaus immer wieder 
von neuem zu versuchen, kann man ihm nicht zumuten. Hat er also 
die pflichtgemaBe Sorgfalt aufgewendet, so darf er den Vertrag "kiindi
gen", d. h. die wcitere Tatigkeit fiir den Kommittenten einstellen; tut 
er dies vorher, so muB er Schad,enersatz leisten. Vielfach ist aber der 
Sinn des Vertrages dahin aufzufassen, daB der Kommissionar - unter 
Wahrung der Interessen des Kommittenten - seine Bemiihungen jeder
zeit einzustellen berechtigt ist, so nach der Verkehrsanschauung hei der 
bankmaBigen Kommission zum Ankauf und Verkauf von Wertpapieren. 
DieAnsicht, daB der Kommissionar zur "einseitigenKiindigung des Ver
trages nicht berechtigt sei"!), ist demgegeniiber zweifellos irrefiihrend. 

Ais sicher kann gelten, daB die Kommission (soweit nicht im ein
zelnen FaIle eine unentgeltliche Gefalligkeit des Kommissionars vor
liegen sollte) sich als sogenannter Geschaftsbesorgungsvertrag gemaB 
§ 675 BGB. darstellt. Denn zur Anwendung des § 675 geniigt es, daB 
ein Dienst- oder Werkvertrag yorIiegt. Ein Drittes kommt aber nicht 
in Frage; iiberhaupt will § 675 jede entgeltliche Geschaftsbesorgung 
treffen. 2) Aber auch die FeststelluDg, daB die Kommission ein Geschafts
besorgungsvertrag ist, bringt uns keine wesentIiche Forderung. Die im 
§ 675 fiir anwendbar erklarten §§ 663, 665 bis 670, 672 bis 674 BGB. 
passen keineswegs ohne weiteres auf die Kommission, vielmehr ist immer 
erst zu prufen, welche Losung aus dem Wesen der Kommission gewonnen 
werden kann; andernfalls wiirde die Anwendung des BGB. zu MiBgriffen 
fiihren. Wenn z. B. der Auf trag nach § 673 BGB. durch den Tod des 
Beauftragten, nach §672 aber nicht durch den Tod des Auftraggebers 
erIischt, so sind dies Regeln, die mit den Bediirfnissen des Kommissions
handels in Widerspruch stehen; die Kommission gilt im Zweifel als del' 
Firma erteilt, wahrend andererseits bei del' Kommission eines Privat
mannes die Annahme, daB die Kommission auf dessen Erben iibergehe, 

1) Duringer.Hachenburg·Breit a. a. O. 523. 
2) Protokolle ZUlli II. Entw. des BGB. S. 2336. 
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regelmaBig nicht derSachlage entsprechen durfte.l) Die einzige positive 
Folgerung, die sich aus den Vorschriften uber den Auf trag ableiten laBt, 
geht dahin, daB ein Kommissionar, del' sich zur Eingehung von Kommis
sionsgeschaften offentlich, z. B. in den Zeitungen erboten hat, die Ab
lehnung eines ihm daraufhin zugehenden Auftrages unverzuglich er
klaren muB, § 663 BGB. Diesel' Satz geht uber den § 362 HGB. in
sofern hinaus, als letzterer dem Kommissionar die Antwortpflicht nul' 
gegenuber solchen Personen, mit denen bereits eine Geschaftsverbindung 
besteht, also gegenuber Kunden auferlegt; in diesem FaIle sind abel' 
auch die Folgen schwerer, da das Schweigen nach § 362 HGB. als An
nahme des Auftrages gilt, wahrend os bei Anwendung des § 663 BGB. 
nul' die Verpflichtung zum Ersatz des sogenannten negativen Vertrags
interesses nach sich. zieht. 2) 1m Recht,sleben diirften indessen diese 
Unterscheidungen nennenswerte Bedeutung bisher nicht gewonnen 
haben und auch in Zukunft nicht gewinnen. 

§ 5. Fur fremde Rechnung. 
I. Wahrend die Ausdrucke "Kommission" und "Kommissionar" 

yom kaufmannischen und burgerlichen Verkehr bekanntlich in sehr 
unbestimmtem Sinne verwendet werden, hat das Gesetz eine klare und 
scharfe Abgrenzung vorgenommen. Nach den §§ 383 und 406 HGB. 
ist Kommissionsgeschaft die von einem Kaufmann im Betriebe seines 
Handelsgewerbes erfolgende Dbernahme eines unter eigenem Namen, 
abel' fur fremde Rechnung abzuschlieBenden Geschafts, insbesondere 
eines Kaufs odeI' Verkaufs von Waren odeI' Wertpapieren. Die Defini
tion enthalt im allgemeinen wohlbekannte und von Rechtsprechung und 
Rechtslehre hinlanglich durchgearbeitete Bestandteile ("Kaufmann", 
"im Betriebe des Handelsgewel'bes", "im eigenen Namen"); besonderer 
Art ist nul' die "fremde Rechnung", die zwar auch bei del' "Versicherung 
fur fremde Rechnung" (oben S. 25) und beim "Selbsthilfeverkauf fUr 
Rechnung des Kaufel's" (§ 373 Ill' in Verbindung mit §§ 376 IV, 397 II, 
389 HGB.) erwahnt wird 3), abel' doch ihl'e wichtigste und eharakteriRtisch
ste Anwendung bei del' Kommission findet. Was nun del' Begriff del' 
"hemden Rechnung" bedeutet, ist trotz seiner augenscheinlichen Wich
tigkeit fUr das Kommissiousl'echt 110ch wenig geklart. Die fast 600 Sei-

1) Zutreffend dariiber Lehmann-Ring a. a. O. 203. 
2) Oertmann, Recht der Schuldverhaltnisse 4 (19lO) Ie zu § 663. 
3) Vgl. auch § 32 BorsG. (Handelsgesehafte der Kursmakler fiir eigene 

Rechnung) sowie BankG. § 13 ("die Reichsbank ist befugt ... [Ziff.5] fiir Rech
nung von Privatpersonen, Anstalten und Behorden Inkassos zu besorgen ... 
[Ziff. 6] fiir fremde Rechnung Effekten alIer Art . . . 80"\\ie Edelmetalle . . • 
zu kaufen und zu verkaufen. ") 
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ten umfassende Monographie von Griinhut sagt nichts dariiber, und die 
Rechtsprechung und ihr folgend die Kommentarliteratur beschranken 
sich im allgemeinen auf die Feststellung von Anzeichen und Gegen
anzeichen fur das V orliegen der Kommission, gehen aber an den Kern 
der Sache nicht heran. Eine Ausnahme bildet Breit.]) Indessen kommt 
er zu der Auffassung, daB die fremde Rechnung uberhaupt kein festbe
stimmter juristischer Begriff sei; der Ausdruck besage nur, daB die V or
teile eines Geschaftes einem andern Subjekt als dem Handelnden zugute 
kamen, und daB umgekehrt die N achteile des Geschafts von einem 
anderen alB" dem Handelnden zu tragen seien. Dieser Begriffsbe
stimmung liegt zweifellos ein rich tiger Gedanke zugrunde. DaB er aber 
in dieser Form nicht zutreffen kann, zeigt schon die Delkredere-Kom
mission. Man muB dem Gedanken wohl eine etwas andere ''''endung 
geben. Der ~egriff der "fremden Rechnung" beruht auf der Vor
stellung, daB der handelnde Kaufmann fur den anderen "eine Rechnung" 
("ein Konto") anlege und auf diesem aIle aus dem Geschaft hervor
gehenden Aktiv- und Passivposten verbuche, so daB der Saldo fur den 
Handelnden je nachdem ein Guthaben odeI' eine Schuld ergibt. Der 
sachliche Kern des vorgestellten buchmaBigen V organges ist dahin zu 
bestimmen, daB die aus dem Geschaft entspringenden Rechte und 
Pflichten in dem Verhaltnis del' Parteien so behandelt werden sollen, 
als wenn sie dem "andeI'll" anhaften; dies gilt abel' nul' grundsatzlich 
und steht nicht in Widerspruch zu Nebenabreden, kraft deren unter 
besonderen Voraussetzungen (z. B. bei Zahlungsunfahigkeit des Dritten) 
die an sich gebotene Dbertragung des geschaftlichen Erfolges einge
schrankt und selbst aufgehoben wild. Diese Begriffsbestimmung wird 
sowohlderKommission wie densonstigenFallen der "fremdenRechnung" 
gerecht. Bei der Versicherung fur fremde Rechnung liegt eine Beson
derheit darin, daB der "andere" nicht zu den VertragschlieBenden 
gehOrt, bei dem Selbsthilfeverkauf aber darin, daB die Geschaftsfuhrung 
fur fremde Rechnung nicht unmittelbar aus der Willensubereinstimmung 
del' Parteien, sondern aus dem Gesetz entspringt. Die Kommission 
bildet demgegenuber gewisserma.l3en den Urtypus des Handelns fur 
fremde Rechnung; ihr Sinn ist, daB del' Kommissionar fur die Zwecke 
des ubernommenen Geschaftes seine kaufmannische Kraft fur den 
anderen arbeiten laBt und seinen Vorteil nicht in dem unmittelbaren 
Ertrage dieses Geschaftes, sondern in einer anderweitigen Vergutung, 
regelmaBig in einer "Provision", d. h. einer fur das einzelne Geschaft 
oder fur die einzelnen Geschafte ziffermaBig bestimmten Vergiitung2) 

1) In dem sog. Zentralverbandskommentar zum Borsengesetz (1909) 323, 
vgl. auch Diiringer-Hachenburg.Breit a. a. O. III, 526. 

2) tJber andere Formen der Vergiitung RG. (17. II. 94) 33,105 ff.; (25. II. 10) 
.Kecht Nr. 1442. 
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sucht und findet. Diese Provision kann auch in einem Anteil an dem 
Gewinn bestehen, abel' gerade darin kommt zum Ausdruck, daB del' 
Gewinn ansich als ein solcher des Kommittenten angesehen wird. 

Aus diesel' Auffassung ergibt sich eine Reihe praktischer Folge
rungen: 

a) Die eine bedarf nul' kurzer Rervorhebung. Bei del' Sicherungs
ubereignung von Warenlagern ist es allgemein ublich, dem Schuldner 
die Waren "kommissionsweise" zum Verkauf zu uberlassen, d. h. del' 
Schuldner ist befugt, die Ware im eigenen Namen zu verauBern, er 
muB jedoch den Erlos zwecks Tilgung seiner Schuld an den Glaubiger 
abfuhren.1)2) Riel' liegt rechtlich unzweifelhaft kein Kommissions
handel vor3), denn del' Erlos del' Ware dient dazu, die eigene Schuld des 
Verkaufers zu tilgen, das Geschaft geht also fUr seine eigene Rechnung, 
und del' Glaubiger hat nul' wirtschaftlich den Vorteil von dem Geschaft 
- gerade hier zeigt sich, daB del' Begriff "fur fremde Rechnung" nicht, 
wie Breit annimmt, ein wirtschaftlicher, sondeI'll ein rechtlicher ist. 
Del' Glaubiger hat demgemaB - und darauf kommt es praktisch haupt
sachlich an - gegenuber anderen Glaubigern desselben Verkaufers kein 
Vorzugsrecht auf den Erlos del' Ware. 

b) Keine Kommission ist ferner del' Vertrag, durch welchen A. dem 
B. eine Sachemit del' MaBgabe ubergibt, daB B. sie verkaufen und VOll 

dem Erlos behalten soIl, was uber eine bestimmte Grenze hinausgeht. 
Diesel' Vertragstypus wird jm geschaftlichen Lebenmeist "Kauf auf 
Kondition" odeI' "Konditionsgeschaft", nicht selten auch miBbrauch
lich Kommission genannt. Die gemeinrecht.liche Bezeichnung lautete 
bekanntlich Trodelvertrag (contractus aestimatorius), doch ist del' Aus
druck irrefuhl'end, da das Geschaft mit dem Tr6dlergewerbe durchaus 
nichts zutun hat. Das Fremdwort Konditionsgeschaft ist deshalb in 
diesem Falle bessel' beizubehalten. Das bekannteste Anwendungs
gebiet diesel' Geschaftsform ist del' BuchhandeI4): das Konditionsge
.schaft ist fur diesen dutch die vom "Borsenverein del' deutschen Buch
handler" aufgestellte "Buchhandlerische Verkehrsordnung" von 1910 
§ 11 f. naher geregelt. Abel' auch auBerhalb des Buchhandels spielt 
das Konditionsgeschaft eine groBe Rolle und zwar hauptsachlich im 

1) Bisweilen wird der Schuldner iibrigens verpflichtet, den Verkauf im Namen 
des Glaubigers zu bewirken. Diese Faile gehoren von vornherein nicht hierher. 

2) Vgl. hieriiber Hoeniger, Sicherungsiibereignung von Warenlagern (1911) 
II ff., Mels bach .TW. 1913, 405; aus der Rechtsprechung RG. (2. I. II) JW. 324; 
(18. V. II) JW. 650. 

3) Unklar OW. Rostock (1. IV. 14) SeuffA. 70, 96 ("wenn auch vielleicht 
kein eigentliches Kommissionsgeschaft, so doch ein ahnliches Rechtsverhaltnis"); 
unzutreffend Salinger Verhandl. des 31. deutschen Juristentages (1912) I, 441 f. 

4) Hierzu Wachter, GZ.2 (1859) 479 ff.; Buhl, GZ. 25, 142 ff. und nament
lich Weidling, Das buchhandlerische Konrlitionsgeschaft 1885 (mit reichen Lite
raturnachweisen). 
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Vcrkchr zwischen Fabrikanten und H..'\nd\ern (niebt 'IrMlem); diE"Be 
Bedeutung der Oescbll.ftsform wird dank der gcrueim echtlichcn Seha
blone des "TrOdelvertrages" gcwohnlieh iibersehen. 

Meist sind mit der Kondition Nebenabmachungcn der verschieden
sten Art verbunden. So wird dem Konditionsnehmer haufig fUr den 
Weiterverkauf oin Mindcst- oder ein ROchst- oder ein EinheitBprcis 
vorgeschrieben. 1) Dna Naherliegende jst die !<'cstactzung des Mindest
prcises; sie 5011 verhindem, daB der Marktpreis der Ware und der Ver
dienst des einzelnen Konditiollsnehmcrs zu sehr gedruckt werden. Der 
vertragliebe Vorbcbalt cines Hoohstprcises kann dureh Rneksiebten 
auf die Verbraueher odeI' andere Gesieht5punktc gemeinwirt«:haftlieber 
Art veranlaBt sein ; ganz bcBonders findet er sieh aher da, wo die Ware 
die Marko oder das sonstige ErkclUlUngszeichen des Herstcllers tra.gt 
und daher ein Interesse des Konditionsgebers (oder seines Hintermlurnes) 
daran besteht, daB die 80 gckennzeiehnete Ware den Ruf der Preis
wtirdigkeit erwerbo und behaltc. Eine Art Einheitspreis stellt der 
Ladenpreis dar, zu dessen Einhaltung der Sortimenter gegenubcr dem 
Verleger verpflichtet ist . 

1n der rechtlichen Beurteilung der Kondition bestchen eigento.m
Hehe Unstimmigkciten . Die wi88C.nschaftliehe Literatur i.st sieb im Er
gebni.s einig, daB die Kondition cine von der Kommission grundsii.tzlieb 
verscbiedene Geschliftaform darsteUe. In der Rechtspl'C('.hulig wjrd da
gegen die Kondition gam'. IInbefangen al$ eine Art Kommission bczeich
net 2) j doch zcigt sich bei genauerom Zusehen, daB es sich nur urn unschii.d
licha Ungenalligkeiten cler Al1sdrueksweise hfllldelt, und die angewand
t-Cll Rcchtsgrundsatze .'lOlehe sind , die der Kommission und Kondition 
nach ihrorn Begriffe gemeinsam angehOren. DaB tatsilehlieh in der Pra
xis die Kondition llieht als Kommission angesehen wird , dad wobl 
dMrll\ls cntnommen werden, daB anscheinend die Verleger .selbat nieht 
daran denken, ill Konkurse der Sortimenicr an den F orderungen der 
Sortimentcr aus dem Verkaufe deraufKonditionerhaltenen Verlagswerkc 
dns Vorrooht des § 392 II HOB. in Ansprueb zu nehmen , denn sonst 
waren sieherlieh tiber die ]i'rage schon EnLseheidungcn odcr Auseinander· 
setzungen veroffentlieht wordcn. Wie aber schon bcmerkt, wird im 
Sehrifttum dem Vcrlegcr tJ. lIsnahmelos das VOlTecht vcrstJ.gt. Aueh 
Wcidling, del' selbst aus Verlegcl'krcisen stammt, vertritt dicselbc Mei-

1) Eine andere sehr hi ufige Ncbenberedung gcht dahin, daB die Ware alB 
vom KonditioIUlllehmer gekauftgilt, wenn die Riiekgabe nicht binnen bcst.immter 
Frist crfolgt. Dariiber bcoitehcn auch Haodclagebrauebe, vgl. z. B. Riellenfeld, 
Bre.lauer Han~~~ebrl.uche r. Nr. 246, IT, Nr. 68. • 

') OLG. cn (28. LX. 0") Sic1mAnn. 16, 189; OW. Hamburg (2. XI. 04) 
Itspr. 10,340; OW. Poeen (10. VlJ. II) Poel18chr. lOll, OS, ~'O unzutreIfew:ier
weise Enneccerus und Demburg al! SHi~n dtr in dem Urteil ZUllI Auadruck 
kommenden Aosicht bneichnet werden. 

Nu u bi llm , Komml .. lOllireilht. 4 
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nung, ohne Vorhandensein oder Moglichkeit einer abweichenden zu 
erwahnen. 1) Man wird hiernach sagen durfen, daB die Frage sowohl fur 
die Wissenschaft wie fur die Praxis im Ergebnis entsclueden ist. In den 
Begrondungen tritt j edoch eine auffallige U nsicherheit hervor. Die daro ber 
vorliegendenMeinungsauBerungen gehen durchweg von den Verhaltnissen 
des Buchhandels aus. Lehmann, Handelsrecht2 871legt entscheidendes 
Gewicht darauf, daB der Verleger kein freies Widerrufsrecht habe2); aber 
die AusschlieBung des Widerrufs steht mit der Kommissionsnatur nicht 
in Widerspruch, wie auch andererseits mit der Kondition das Recht des 
freien Widerrufs verbunden sein kann und regelmiWig verbunden ist. 
Ebensoweuig ist Cosack, Lehrbuch· des Handelsrechts? 430 zuzu
geben, daB der Konditionsnehmer sich nicht - wie ein Kommissionar -
um den Verkauf des Gntes zu bemuhen brauche. Wenn auch der Sor
timenter bei seinen Bemuhungen gewisse h6here Rucksichten nehmen, 
insbesondere im Interesse des Knnden von dem Erwerbe eines zur 
Kondition gegebenen Werkes auch einmal abraten kann, so kann doch 
nach Tren und Glauben nicht bezweifelt werden, daB der Sortimenter 
gegen seine P£lichten verstoBt, wenn er jede Bemuhung unterlassen 
oder gar auf Frage des Kunden das Werk verheimlichen wiirde. Eher 
ist Lehmann darin beizupflichten, daB der Sortimenter lediglich im 
eigenen Interesse tatig werde. 3) Immerhill ist auch diese Formulierung 
nicht genau. Denn die VerauBerung erfolgt sicherlich auch im Interesse 
des Verlegers. 4) Indessen ist es zutreffend, daB uberall da, wo der Emp
fanger der Ware (Konditionsnehmer) dieselbe fur einen festgesetzten 
Preis behalten darf und in jedem Falle nur diesen an den andern Teil 
abzufuhren hat, der von dem Konditionsnehmer erzielte Preis grund
satzlich aus dem Vertragsnexus ausscheidet; er gebort, wenn wir den 
Zusammenhang wieder buchmaJ3ig dal'stellen sollen, nicht auf die "Rech
nung" des Konditionsgebers, und damit entfallt ein wesentliches Merk
mal der Kommission. An diesem entscheidenden Gesichtspunkt andert 
sich selbst dann nichts, wenn der Konditionsgeber infolge besonderer 
Vereinbarung ein anders geartetes rechtliches Interesse an dem er
zielten Preise hat, z. B. den letzteren auf einer bestimmten Hohe ge
halten wissen will, um Verschleuderungen entgegenzutreten (Laden
preis I). 

1m einzelnen begegnet die Gl'enzziehung zwischen Kommission 

1) A. a.. O. S. 115. 
2) Eine Anscha.uung, die man auch sonst gelegentlich antrifft, Z. B. beim 

RG. (13. VI. 88) Bolze Pl'. 6, 187; (9. II. 01) 48, 311, Nr. 497. 
3) Sowohl die von Lehmann wie die von Cosack erwahnten Gesichtspunkte 

finden sruh bereits bei Buhl a. a. O. 176. Buhl Iegt noch Gewicht darauf, daB der 
Sortimeuter seine Spesen, insbesondere Transportkosten vom Verleger nicht zu
riickerhalte. Aber diese Erstattungspflicht kann auch dem Kommittenten abge
nommen werden. 

4) Vgl. Weidling a. a. O. 115. 
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und KonditionerheblichenSchwierigkeiten, dochkann daranf imRahmen 
unserer Untersuchung nicht eingegangen werden. 

c) Ein kommissionsahnliches Verhaltnis liegt endlich VOl' bei den 
zum Range einer selbstandigen Firma, gewohnlich einer Aktiengesell
schaft odeI' G. m. b. H., erhobenen Verkaufsstellen.1) Solche werden 
z. B. von Fabl'ikanten errichtet, die ihl'e El'zeugnisse nicht ausschliel3lich 
durch Zwischenhandler, sondern auch unmittelbar beim Publikum ab
setzen wollen, dies abel' unter eigenem Namen nicht tun konnen, da sie 
anderenfalls mit den bei ihnen kaufenden Handlern in offenen Wett
bewerb treten wurden. Ebenso sind seitens auslandischer Unterneh
mungen nicht selten inlandische Verkaufsst,ellen in del' Form selbstandi
gel' Gesellschaften errichtet worden, wobei Grunde verschiedenster Art 
(politisch-psychologische, steuerliche, betriebstechnische) mitgewirkt 
haben konnen. Vor allem aber findet sich die selbstandige Verkaufs
stelle bei den Kartellen, und zwar bei den sogenannten Verkaufssyndi
katen, del' wichtigsten und am meisten verbreiteten Art del' Kartelle 
iiberhaupt. Ob die Vel'kaufsstelle sich auf den Vertrieb del' Waren be
schrankt oder ob sie auch die sonstigen organisatorischen Aufgaben 
des Kartells in sich aufnimmt, ist fUr unsere Betrachtungen belanglos. 

Da nun die Verkaufsstelle trotz ihrer auBeren Selbstandigkeit 
einen eigenen wirtschaftlichen Daseinszweck IJicht besitzt, so liegt es 
fur ihre Hintermanner (Lieferanten) nahe, ihr die Bedingung aufzuer· 
legen, dal3 ihnen del' gesamte J ahresgewinn del' Verkaufsstelle heraus
zugeben sei. 2) Durch eine solche Bestimmung wird die Verkaufsstelle 
naturlich nicht zur Kommissionarin, denn del' Kommissionsbegriff 
knupft an das einzelne Rechtsgeschaft., nicht an den Betrieb im ganzen 
an - die Verpflichtung zur Abfuhrung des Reingewinns kann auch von 
Firmen ubernommen werden, die wedel' als Verkaufsstelle noch sonst 
irgendwie als ausfuhrendes Organ eines anderen Betriebes anzusehen 
sind, wahrend umgekehrt del' Kommissionar als solcher selbstverstand
lich seinen Reingewinn behalt. 

Die fur die Kommission charakteristische rechtliche Verknupfung 
des Auftrages mit dem einzelnen Ausfithrungsgeschaft kann freilich 
auch bei del' selbstandigen Verkaufsstelle vorhanden sein. Tatsachlich 
aberist die Rechtslagemeist, beidenKartellen wohl durchweg, eine andere. 
Das Rechtsverhaltnis, auf Grund dessen die Kartellmitglieder del' Ver
kaufsstelle zu liefern haben, geht aus dem Kartell-(Syndikats-) Vertrage 
hervor. In diesem pflegt das Verhaltnis als Kauf bezeichnet zu werden 3); 

1) Sehr lehrreich hieriiber Bad. Verwaltungsgerichtshof J. W. 1917, 623. 
2) Vgl. z. B. Flechtheim, Deutsches Kartellrecht (1912) 74. Bedeutsam 

sind namentlich die aus Bolcher Sachlage entstehenden steuerrechtlichen Fragen, 
siehe auBer der in Anm. 1 a.ngefiihrten Entscheidung auch preuB. OVG. in Staats
steuersachen (15. IV. 08) 13, 293. 

3) Vgl. Flechtheim 35f£. 
4* 



52 § 5. Fiir fremde Rechnung. 

der sachliche Inbalt der einschlagenden Bestimmungen lal3t sich dahin 
zusammenfassen, daB die Verkaufsstelle den Mitgliedern deren Erzeug
nisse zu einem von dem Syndikat festzusetzenden Preise abnimmt und 
die Waren in eigenem Namen weiterverkauft. DaB hier in Wahrheit 
ein Kommissionsvertrag vorliege, ist mehrfach da angenommen worden, 
wo der beim Weiterverkauf erzielte Mehrbetrag (tJberpreis) nach dem 
Vertrage dem Mitgliede gutgebracht werden muBl); dies trifft nament
lich bei dem Rheinisch -Westfalischen Kohlensyndika tsvertrag insofern 
zu, als nach diesem die tJberpreise aus Verkaufen im sogenannten 
"unbestrittenen Absatzgebiet" dem Mitgliede (Lieferanten) zu erstatten 
sind. 2) DaB aber auch in solchen Fallen die Annahme eines Kommissions
verhaltnisses fehlgeht, haben bereits das Reichsgericht3) und Flecht
heim erkannt. Allerdings sind ihre Orlinde unzureichend. Das Reichs
gericht und Flechtheim verweisen auf die Unwiderruflichkeit des der 
Verkaufsstelle (dem Syndikat) erteilten "Auftrags" - darliber schon 
oben S. 50 - und ferner darauf, daB die Stelle den Weisungen der Mit
glieder nicht zu folgen habe. Aber die Bindung an die Weisungen des 
Auftraggebers ist der Kornmission nicht begriffswesentlich, vgl. §§383, 
406 I HGB. Der entscheidende Grund liegt darin, daB die Verkaufs
stelle im Gegensatz zum Verkaufskommissionar die Ware nicht lediglich 
zur VerauBerung erhalt, ohne daB in den rechtlichen Verhaltnissen 
der Ware selbst eine Veranderung eintrate, sondern der Vertrag zwischen 
dem Kartellmitgliede und der Verkaufsstelle geht dahin, daB die letztere 
die Ware von dem Mitglied zu dem vereinbarten Preise (beim Rheinisch
Westfalischen Kohlensyndikat zurn sogenannten Verrecbnungspreise) 
fest iibernimmt. Mag es sich hierbei nun urn einen Kauf, oder, wie 
Flechtheim wohl ricbtiger annimmt, urn einen Bestandteil des Gesell
schaftsvertrages handeln - jedenfalls liegt ein Anschaffungsgeschaft 
vor, auf Grund dessen die Verkaufsstelle gegen das Mitglied den An
spruch auf tJbertragung des Eigentums an der Ware erhiilt. 4) Nur eine 
Folgerung aua diesem Grundgedallken ist es, daB Nachteile, die sich 
aus einem spiiteren Riickgang der Marktpreise oder aus Zufallen nach 
geschehener Lieferung ergeben, die Verkaufsstelle und nicht das Mit
glied treffen. Das Geschaft geht also buchmaBig und rechtlich von vorn 
herein auf eigene Rechnung der Verkaufsstelle (des Syndikats). Die 
Vergiitung der tJberpreise kann hieran nichts andern; auch bei reinen 
Kaufvertragen findet sich nicht selten die Abmachung, daB der Kaufer 
den beim Weiterverkauf erzielten Gewinn dem ersten Verkaufer ganz 
oder zum Teil erstatten muB. 

1) Flechtheim 35. 
2) Flechtheim 37, 161 f. 
8) RG. (19. II. 01) 48, 310. 
4) VgI. dazu oben S. 37. 
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Tatsachlich dilrfte die Kommissionsform sich fur Verkaufssyndikate 
allgemein wenig eignen. Die Mitglieder legen naturgemaB Wert dalauf, 
daB ihnen als Entgelt fur die Entziehung del' freien Handelsbetatigung 
ihre Ware fest abgenommen wird; sie konnen sich nicht darauf ein
lassen abzuwarten, ob und wie weiterverkauft wird, denn das einzelne 
Mitglied hat auf die Geschaftsfuhrung del' Verkaufsstelle wenig EinfluB 
und besitzt andererseits gerade wegen del' Organisation des Verkaufs 
nicht mehr den erforclerlichen Dbel'blick uber die Marktlage, urn un
mittelbar fiir den Bedarf arbeiten zu konnen. Auch fur selbstandige 
Verkaufsstellen auBerhalb des kartellrechtlichen Gebietes wird sicl! die 
Kommissionsform meist als unzweckmaI3ig erweisen. Die gegebene 
Losung ist eben die Verpflichtun g zur Abfuhrung des Reingewinnes; 
durch die Notwendigkeit, uber jedes einzelne Gesehaft nach kommis
sionsrechtlichen Grundsatzen abzurechnen, wtirden Bueh- und Geschafts
fuhrung nul' unnotig erschwert werden. 

d) Ais N ormalsatz del' Kommission werden in den letzten J ahrzehn
ten des 18. und den ersten des 19. Jahrhunderts mit einer RegelmaBig
keit und Bestimmtheit, die bei del' Vielgestaltigkeit und Wandelbarkeit 
del' Verhaltnisse Wunder nimmt,2 Proz. (vom Verkaufs- bzw. Einkaufs
preise) angegeben. Sehr bezeichnend sagt Busch, Darstellung del' Hand
lung 3 1,200: "Del' Lohn des Kommissionars, welchen man die Provision 
nennt, steht in dem groBten Teil des handelnden Europas auf 2 Proz. 
Wei] jedoch uberhaupt das Dingen zum Handel gehOrt, so wird aueh wohl 
zwischen einzelnen Kaufleuten die Provision auf 1 Y2 Proz., ja wohl 
gar auf 1 Proz. herabgehandelt und von solchen gem eingewilligt, welche 
die groBen Kommissionen eines machtigen Handlungshauses an sich 
zu bringen und einem anderen zu entziehen suehen. Dies halt man 
dann geheim. Doch mochte ich behaupten, daB ein sol
ches Abhandeln zwischen soliden Kaufleuten nicht vor
komme."1) Die besondereDelkredere-Provision wird von Busch II, 290 
gleichfalls mit 2 Proz. angegeben, fur RuBland jedoch nicht unter 
3 Proz. Die Gegenwart bietet ein mannigfaltigeres Bild. Die Satze 
sind je nach den Warengattungen ganz verschieden. Sie schwanken 
in del' Exportkommission zwischen 1 und 5 Proz. je nach del' Beschaffen 
heit del' Ware. 2) 1m Lederhandel sind 4 Proz. ublich3), im Ziegelstem
handel 1 bis 2 Proz. 4), im Berliner Mobelhandel 10 Proz., wenn del' 

1) Der Satz von 2Proz. wird als herrschender angegeben auch bei Treitsc h ke 
a. a. O. 5, Wilda in Weiske's Rechtslexikon II, 716; aber'schon bei Mettingh 
(1766) oben S. 1, Anm. 3. - S. 6 wird als iiblich ein Satz von I Proz. bis 2 Proz., 
bei Ludovici - oben S. 3 - Bd. II S. 499 ein solcher von 1-2 Proz. genannt. 

2) Nach sachverstandiger Auskunft. Der Satz von 5 Proz. fiir die Exportkom
mission in Maschinen wird erwahnt vom OLG. Braunschweig (5. VI. 08) SeuffA. 
64, 365. 

3) Apt I, 427. 
4) Apt I, 901. 
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Kommissionar ein Kommissionslager unterhalt, dagegen beim Verkauf 
vom Lager des Fabrikanten 5 Proz. usw.1)2) Das sogenannte Bank
kommissionsgeschaft bewahrt, wie hier vorweg genommen werden darf, 
seine Eigenart auch hinsichtlich der Provisionsberechnung darin, daB 
sich in der letzten Zeit vor dem Kriege als ubliche Provision ein Betrag 
von 1 vom Tausend herausgebildet hatte. 3) Jedenfalls tritt uns die 
allgemeine Erscheinung entgegen, daB sich die Provision auf wenige 
Prozent del' Kaufsumme beschrankt (die Provision des Handlungs
agenten im Sinne des § 84 RGB. pflegt noch geringer zu sein). Steigen 
die Provisionssatze erheblich hoher, so verandert sich nicht nul' der 
wirtschaftliche, sondern schlieBlich auch der rechtliche Charakter des 
Geschafts, "die Quantitat schlagt in die Qualitat um". In einem FaIle, 
in welchem sich der mit dem Verkauf Beauftragte die Ral£te des erzielten 
Gewinns ausbedungen hatte, nahm das RORG. ein Kommissionsgeschaft 
an, "das in gewisser Beziehung allerdings eillen sozietatsahnlichen 
Charakter habe".4) Diese Auffassullg ist nicht klar und m. E. nicht 
berechtigt. Nehmen wir wieder den Priifstein fur die Anwendung des 
Kommissionsrechts: Entspricht es den Bedurfnissen des Verkehrs und 
den Zwecken des § 392 II RGB., in einem solchen Falle dem Auf trag
geber ein Vorzugsrecht all der Kaufprcisforderung gegenuber anderen 
Glaubigern des Verkaufers (Kommissionars) zu geben? Man wird 
dies verneinen mussen. Del' wesentliche Ertrag des Geschafts soIl nicht 
mehr dem friiheren Eigentumer zugute kommen, der VerauBernde laBt 
nicht mehr seine Arbeitskraft fur den anderen, sondern ebenso fur sich 
selbst arbeiten; die Vorstellung, daB die Forderung wirtschaftlich zum 
Vermogen des friiherenlijigentumers gehore, entbehrt der ausreichenden 
Begriindung. Es liegt in Wahrheit eine Gelegenheitsgesellschaft (in 
der alteren Ausdrucksweise ein it Conto-Meta-Geschaft) vorn), die -
darin ist dem RORG. beizupflichten -- in manchen Beziehungen, z. B. 
hinsichtlich der Rechenschaftspflicht, del' Kommission ahnelt. Selbst 
bei geringerer Beteiligung des Kommissionars wird bisweilen die An
nahme del' Gelcgenheitsgesellscha.ft geboten sein, doch kommt es ganz 
auf die Lage des einzclnen Falles an; eine die ublichcn Provisionssat.ze 

1) Apt I, 471. 
2) Andere Beispiele beiApt III, 54; III, 384; Mitteil. HK. Berlin 1915, 67; 

RG. (13. IV. 01) JW. 408. 
3) 1m Kriege hat-fiir die kiinftige Friedenszeit im Wege eines "Konditionen

kartells" eine geringfiigige Erh5hung der Satze stattgefunden (Berl. Tageblatt vom 
25. XI. 1916, Nr. 604). 

4) ROHG. (21. II, 1877) 22, 78. 
6) Vgl. OAG. Liibeck (29. VI. 58) bei Romer, Entscheidungen des OAG. 

Liibeck 3, 612 ("Konsignation it conto meta Geschaft") sowie OAG. Liibeck 
(10. XII. 35) Samml. der Erkenntnisse usw. in liibischen Rechtssachen 2, 168 (Fall 
aus dem Jahre 1828). 
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weit ubersteigende Gewinnbeteiligung wird im Zweifel immer erheblich 
gegen die Annahme einer Kommission ins Gewicht fallen. 

II. Rechenschaftspflicht. Der Charakter der Kommission als 
eines Geschafts fur fremde Rechnung pragt sich auBerlich vor aHem 
darin aus, daf3 der I\.ommissionar dem Kommittenten den Dritten, mit 
dem das Ausfuhrungsgeschaft abgeschlossen wurde, namhaft zu machen 
sowie uber dieses Geschaft Rechnung zu legen hat, d. h. er muB dem 
Kommittenten eine "geordnete ZusammensteHung"l) der Daten des 
Erl6ses und der sonstigen Einnahmen und Ausgaben vorlegen. Bci
zufugen sind diejenigen Belege, deren der Kommittent zur Nach
prufung der Rechenschaftsablegung bedarf, § 259 I BGR Dahin ge
haren namentlicb Frachtbriefe, Versicherungspolicen, Zollbelege, Spe
diteur- und Maklerrechnungen sowie Fakturen und Quittungen des 
Dritten. AuBerstenfalls kann der Kommissionar sogar zur Ableistung 
des Offenbarungseides gemaB § 259 II BGR angehalten werden. 

Die letztere Bestimmung des BGR, fur deren Anwendung sich 
uberhaupt nicht leicht ein Beispiel finden lassen durfte, ist fur den 
Handelsverkehr unangebracht und entbehrlich; die Befugnis des Ge
richts, die Vorlegung der Handelsbucher anzuordnen (§ 45 HGR), 
reicht hin. Auch straubt sich, wic fruher erwahnt, der Kaufmann auf 
das Lebhafteste gegen die Verpflichtung, einem Dritten Einblick in das 
Innere des Geschaftsbetriebes zu gewahren und gar noch die Belege aus 
der Hand zu geben; und gerade die neueste Zeit, die den Kaufmann 
zur auBersten Nutzung aller auffindbaren kleinen Gewinnmoglichkeiten 
n6tigt, hat dazu beigetragen, diese Abneigung zu verstarken. Man be
gegnet daher neuerdings nicht selten dem Bestreben, die gesetzlicbe 
Rechenschaftspflicht durch Berufung auf entgegenstehende Handels
brauche einzuschranken oder zu beseitigen. Fur den Kommissions
Exporthandel hat z. R die Handelskammer Berlin einen Handelsbrauch 
dahin festgestellt, daB der Kommittent Einsicht der Originalbelege nur 
"am Platze des Kommissionars" durch einen vereideten Makler fordern 
konne2), wobei offen gelassen ist, in welchem Umfange der Makler dem 
Kommittenten uber das, was er gesehen hat, Auskunft gebcn darf. 
Ferner haben die Berliner Handelskammer und das Berliner AItesten
kollegium mehrfach Gutachten dahin erstattet, daB der Kommissionar 
handelsublich nicht verpflichtet sei, den Dritten namhaft zu machen. 
Derartige Gutachten sind namentlich fur den so wichtigen Lederkom
missionshande13), den Wollkommissionshandel4) und den Berliner 

1) Diiringer-Hachenburg a. a. O. III, 561. 
2) Dove-Meyerstein II, 459. 
3) Dove-Meyerstein I, 36 (1906). 
4) Dove-Meyerstein I, 36 (1904). 
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Getreidekommissionshandel1) ergangen. 1st aber der Kommissionar 
von dieser Verpflichtung entbunden, so muB er auch davon befreit sein, 
diejenigen Belege vorzulegen, die den N amen des Dritten erkennen 
lassen, insbesondere also die Urkunden libel' das mit dem Dritten ab
geschlossene Geschaft selbst und die von dem Ddtten ausgestelltenQuit
tungen. Von del' Rechenschaftspflicht bleibt auf solche Weise nicht 
viel mehr als del' Name. 

GewiB laBt sich yom Rechtsstandpunkt nicht bestreiten, daB ein 
Kommissionsverhaltnis auch ohne Rechenschaftspflicht odeI' mit 
wesentlich beschrankter Rechenschaftspflicht bestehen kann. Denn 
dem Kommittenten bleibt immer die Moglichkeit, den Kommissionar zur 
Verantwortung zu ziehen, wenn er ihm falsche Abrechnung odeI' einen 
ander-en VerstoB gegen die Pflichten eines ordentlichen Kommissionars 
nach wcisen kann, und bei vorsatzlicher Schadigung des Kommittenten 
tritt sogar unter Umstanden Bestrafung nach MaBgabe des § 95 
BorsG. ein, del' trotz seiner Unterbringung im Borsengesetz und seines 
dementsprechenden gesetzpolitischen Ursprunges nun cinmal eine Regel 
des allgemeinen Kommissionsrechts bildet. Abel' man wird in den Ent
scheidungssammlungen vergeblich nach einer Anwendung des §95BorsG. 
suchen, und wo gar eine Rechenschaftspflicht des Kommissionars fehlt, 
wird del' Kommittent, wenn ihm nicht ein ganz besonderer Zufall zu 
Hilfe kommt, nicht einmal in del' Lage sein, sich gegebenenfalls auch nul' 
die Grundlagen fur eine zivilrechtliche Inanspruchnahme des Kom
missionars wegen unrichtiger Abrechnung u. dgl. zu beschaffen. Das 
ist ein sehr unerwunschtes Ergebnis. Del' Kommissionar soll an dem 
Geschaft nicht mehr verdienen als seine Provision odeI' die ihm sonst 
vertraglich zugestandene Verglitung. Das Interesse des Kommittenten, 
in diesel' Hinsicht seine vertragsmaBigen Rechte gewahrt zu sehen, steht, 
zumal bei dem Vertrauenscharaktcr del' Kommission, weit hoher als 
das Interesse des Kommissionars an del' Geheimhaltung seiner Beziehun
gen zu dem dritten Kontrahenten. Legt del' Kommissionar auf diese 
Geheimhaltung entscheidenden 'Vert, so mag er dem Kommittentcn 
eine a usdriickliche klare V erein barung darii bel' vorschlagen - abel' 
dann wftrde er vermutlich so manches Mal die Kommission nicht er
halten. Wirtschaftlich ist jedenfalls die Rechenschaftspflicht fiir die 
Kommission etwas durchaus Wesentliches, und daher bedeuten die 
von den Handclskorporationen bestatigten Handelsbrauche eine um
sti.irzende Verschlechterung del' Rechtslage des Kommittenten. 

Sind nun abel' die von den Handelskorporationen erteilten Aus
kiinfte fiir Rechtsprcchung und Wissenschaft. schlechthin maBgebend? 

Wir kommen hier auf eille grundsatzlich wichtige Frage, die an sich 

1) Apt I, 331 (1904). 
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eine eingehende Erol'terung verlangt, hier abel' nur im Hinblick auf den 
besonderen Gegenstand un serer Untersuchung gestreift werden kann. 

Formell unterliegt os zunachst keinem Zweifel, daB die Auskunft einer 
Handelskammer odeI' einer sonstigen offentlichen Handelskorporation 
uber das Bestehen eines Handelsbrauchs fur das Gericht ebensowenig 
bindend ist wie ein Sachverstandigengutachten. Tatsachlich jedoch 
lassen die Gerichte wohl ausnahmslos die Feststellung del' Handels
kammer ohne jede N achprufung gelten, so daB sich in Wirklichkeit eine 
Art Gesetzge bungsgewalt del' Handelskammern herausgebildet hat. Diese 
Entwicklung ist nicht ohne Bedenken. 

Die Handelskammern erstatten ihr Gutachten stets inkurzester 
Form. Sie geben nul' einen Tenor, keine Grunde; man erfahrt, ob ein 
bestimmter Handelsbrauch besteht odeI' nicht besteht. Dabei kommt 
nicht zum Ausdruck, daB die Frage des Bestehens eines Handelsbrauchs 
sehr haufig eine uberaus zweifelhafte ist, so daB es gerade nicht auf den 
Tenor, sondern auf die Griinde, odeI' andel'S ausgedriickt, auf das Tat
sachenmaterial ankommt, auf welches sich die Kammer stutzt. Dieses 
Material wird abel' den Gerichtennicht mitgeteilt, ja man kennt nicht 
einmal das Verfahren, durch welches die Handelskammern zur Bildung 
des Tenors kommen. Manche Andeutungen aus unterrichteten Kreisen 
lassen indessen erkennen, daB das Zustandekommen del' Auskunft bis
weilen del' N achprufung bedad. So berichtet Dove, wohl del' beste 
Kenner dieses Gegenstandes, in JW. 1916, 370: 

"Vorsicht wird immel'hin notig sein bei del' Priifung del' Voraus
setzungen fur die Anwendbarkeit des Handelsgebrauchs. Es ist ein 
haufig beobachtetes Streben del' Geschaftskreise, den Geltungsbe
reich ihrer kodifizierten Normalbedingungen und Gebrauche tunlichst 
auszudehnen und zu sichern. ....... Die Vorstellung, daB auch 
ohne ausdriickliche odeI' stillschweigende Unterwerfung unter derartig 
willkurliche Festsetzungen deren Rechtsgiiltigkeit auch gegenuber 
dem Auswartigen durchzusetzen sei, ist bewuBt odeI' unbewuBt 
den Kaufleuten haufig naheliegend. Es ist doch Handelsgebrauch. 
DaB diesel' abel' nicht ohne weiteres jeden, del' ihn nicht kennt und 
nicht zu kennen braucht, bindet, will ihnen nur schwer in den Kop£. 
,Das weiB jeder, del' in del' Branche hier handelt " -- das hort man 
haufig ohne die Moglichkeit del' Nachpriifung del' objektiven Richtig
keit diesel' Annahme zu haben. So ist es zu erklaren, daB, wie mir mit
geteilt wurde, VOl' nicht langeI' Zeit zwei Handelsvertretungen, 
jede fur ihren Bezirk, in einer ProzeBsache die handels
ge bra uchliche Zustandigkeit ihrer Ar bitrageeinrich tungen 
fur dieselbe Kaufstreitigkeit dem Gericht bekundet 
haben." 

Was hier uber die Bestimmung del' Grenzen eines Handelsbrauchs 
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gesagt ist, wird naturgemaB vielfach auch von der Feststellung eines 
Handelsbrauchs uberhaupt gelten. Z. B. teilt der Handelskammer
sekretar RoBbach in der Leipziger Zeitschlift 1906, 1186 mit, es komme 
nicht selten vor, daB von etwa 15 gleich vertrauenswurdi
gen Firmen 7 fur und 8 gegen einen Handelsbrauch spra
chen. Bemerkenswel't ist ferner der bei Apt, Gutachten del' Altesten 
der Kaufmannschaft II, S. 334 mitgeteilte Fall. Hier hatten die Altesten 
fUr den Handel mit Webstoffen dem Kaufer die handelsubliche Befugnis 
zugesprochen, von den eingegangenen Stoffen nur einige Meter zu priifen 
und noch nach langer Zeit (3 Monaten) einen Mangel zu rugen, der sich 
nachtraglich an dem nicht sogleich gepruften Teil der Ware herausstellte. 
Hiergegen hatte die Handelskammer Plauen, in deren Bezirk die Web
waren hergestellt werden, entschiedenen Widerspruch erhoben, den die 
Altesten ihrerseits als unbegrundet zuriickwiesen. Dieses Beispiel zeigt 
deutlich, wie die Stellungnahme auch der amtlichen Handelsvertretungen 
durch die Auffassung der in ihnen vorherrschenden Interessentengruppen 
bestimmt werden kann. I ) - Das ist kein Vorwurf, sondern die Fest
stellung einer unvermeidlichen Erscheinung. Diese ist ubrigens dem 
Beobachter der Praxis gclaufig, denn in zweifelhaften Fallen pflegt jede 
Partei dahin zu streben, daB das Gericht die Auskunft moglichst bei 
derjenigen Handelskammer einholt, die nach furer Zusammensetzung 
eine der betreffenden Partei gUnstige Auskunft am ehesten erwarten 
laBt. 

Daraus ergibt sich zunachst, daB das Gericht uberall da, wo an der 
Feststellung eines Handelsbrauchs gegensatzliche Interessentengruppen 
beteiligtsind, sichnichtschlechthinaufdasGutachtenderjenigenHandels
kammer verlassen darf, die nach den ortlichen Verhaltnissen der einen 
Gruppe besonders nahe steht, sondern daB in solchem Falle auch eine 
der anderen Seite nahestehende Korporation gehort werden sollte. Auch 
wiirde in geeiglletell Fallen um Mitteilung des der Auskunft zugrunde 
liegenden Tatsachenmaterials zu ersuchell sein. 2) 

Diese Gesichtspunkte sind filr den uns beschaftigendell Fall erheb
lich. An den Fragen des Kommissionsrechts pflegen von vornherein 
sehr verschiedene gewerbliche Gruppen beteiligt zu sein, so daB mit der 
Moglichkeit entgegenstehender Auffassungen zu rechnen ist. Besondere 

1) Einen ahnlichen, gewissermaBen nicht ausgereiften Fall habe ich GZ. 74, 
315 ff. behandelt. Vgl. weiter Mitt. HK. Berlin 1913, 233. 

2) Abzulehnensind dagegengewisse auch von RoBbach bekampfteForderungen 
von ungenannter Seite (ausnahmslose Begriindung der Gutachten; VertJ:etung der 
Gutachten vor Gericht durch ein Kammermitglied); Versuche, bereits auf Grund 
des geltenden Rechts uber den Zeugenbeweis den Vorstand der amtlichen Handels
korporation zum Erscheinen vor Gericht zu zwingen, sind mit Recht zuriick
gewiesen worden, vgl. Meister, LZ. 1907, 811 ff. und den dort mitgeteilten Be
schluB des RG. yom 14. I. 1902. 
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Vorsieht erseheint da geboten, wo die handelsubliehe Derogation der 
Rechensehaftspflieht des Kommissionars behauptet wird. Wie leieht 
kann der Fall so liegen, daB in einem bestimmten Gebiete des Kom
missionshandels, etwa im Lederkommissionshandel, die Kommittenten 
bei besonders angesehenen Kommissionsfirmen von dem Verlailgen der 
Reehnungslegung abzusehen pflegen, und daB daher gerade die Firmen, 
die in del' Kammer den Lederhandel vertreten, in del' Forderung, 
Reehnung zu legen, nur den vollig ungewohnten Ausdruck eines unbe
rechtigten MiBtrauens erblicken. Es ist dann nur zu begreiflich, wenn 
die betreffenden Mitglieder von solchem Standpunkte aus dazu gelangen, 
das Bestehen einer Reehenschaftspflicht uberhaupt zu vemeinen. In
dessen wiirde ein Sachverhalt wie del' hier unterstellte keinesfalls aus
reiehen, um einen so wesentlichen Grundsatz wie den del' Rechenschafts
pflicht auBer Kraft zu setzen, denn wenn die Kommittenten im allgemei
nen keine Rechnungslegung fordem, so kann dies darauf beruhen, daB 
sie ihr Recht lediglich als letztes Mittel ansehen, cs also gewissermaBen 
im Hintergrunde zu halten pflegen. Nur wenn diese Deutung durch 
schlussiges Material ausgeschlossen wird, z. B. durch Erklarungen maB
gebender Verbande aus dem Interessengebiet del' Kommittenten, 
konnte die handelsubliche AusschlieBung del' Rechenschaftspflicht an
erkannt werden.l) 

III. Selbsteintritt. Die starkste Einschrankung, richtiger die 
Aufhebung del' Rechenschaftspflicht liegt in del' Zulassung des Selbst
eintritts. N aeh § 400 II HGB. soIl zwar im FaIle des Sclbsteintritts 
die Rechenschaftspflicht in dem Nachweis bestehen, daB del' bei Aus
ruhrung del' Kommission (d. h. bei Absendung del' Ausfuhrungsanzeige 
§ 400 II, I) bestehende Horsen- odeI' Marktpreis eingehalten sei. Abel' 
diese angebliche Reehenschaftspflieht ist nul' ein Wort, und jedenfalls sach
lich etwas ganz anderes wie die Rechensehaftspflieht im ublichenSinne. 

Was das tatsaehliche Anwendungsgebiet des Selbsteilltritts anlangt, 
so wird ein Zurechtfinden durch die im kaufmannisehen Verkehr und 
zum Teil auch in amtlichen Verlautbarungen herrrsehende Sprach
verwirrung ungemein erschwert. Del' in del' Tat auBerst kunstliehe, 
technische Unterschied zwischen demSelbsteintritt und dem Eigenhandel 
ist dem Kaufmann im allgemeinen unbekannt, wenn nicht unverstand
lich. Mit dem haufig vorkommenden Ausdruck "Selbstkontrahent" 
wird durchweg del' Eigenhandler im Gegensatz zum Kommissionar be
zeichnet. So wird z. B. in einer wichtigen Erklarung del' Handelskammer 

1) Aus dem richtigen Gefiihl von der Wichtigkeit des Rechenschaftspflicht 
hatte das preullische Geheime Obertribunal sich vor dem AHGB. stiindig dagegen 
gestraubt, mangels einer gesetzlichen Grundlage die schon dama.ls von den kauf
mannischen Korporationen best.atigte Zulii.ssigkeit des Selbsteintritts gelten zu 
lassen, vgl. die Zusammenstellung einschlagender Urteile bei Brei t, Selbsteintritts
recht S. 18 ff. Anm. 
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Berlin von dem "als Selbstkontrahenten auftretenden Exporteur" ge
sprochen, womit der Exporteur gemcint ist, soweit er dem Kunden 
gegenuber als Kaufer oder Verkaufer auftritt; als dessen Gegensatz 
wird folgerichtig der "als Kommissiona,r im Sinne des HGB. tatige Ex
porteur" genannt. 1) An anderer Stelle sagt die Handelskammer Berlin, 
der Kaufer bedienc sich im Handel mit Rindern auf dem Zentralviehhof 
in Berlin "uberhaupt nicht ei,nes Kommissionars, er trete vielmehr als 
Selbstkontrahent auf".2) Sehr haufig sind weiter auch in der Recht
sprechung und im wissenschaftlichen Schrifttum die Verwechslungen 
von Selbsteintritt und Insichgeschaft. 3) 

Zu den Wirrnissen in der Ausclrucksweise treten auch sachliche 
Unklarheiten. 

Selbstverstandlich kann ein Kommissionar, auch wenn der Selbst
eintritt im technischen Sinne weder zulassig noch von den Parteien ge
wollt ist, dem Kommittentcn statt der einzukaufenden eine yom eigenen 
Lager genommene Ware mit einer Rechnung zusenden. Wenn del' 
Kommittent dann das hierin liegende Kaufangebot zum vol'geschlagenen 
Preise annimmt, so ist die Kommission -naturlich hinfallig geworden, 
an ihre Stelle ist ein reiner Kauf getreten. Hier liegt eine Art wirtschaft
lichen Selbsteintritts vor, der im au.Beren Hergang dem juristischen 
Selbsteintritt um so ahnlicher wird, je mehr der Kommissionar im Dun
keln la.Bt,.ob es sich um AusfUhrung der Kommission oder um ein Kauf
angebot handelt. Festzuhalten ist jedenfalls daran, da.B der Selbstein
tritt im Sinne des HGB. nur vorliegt, wenn der Kommittent ver
pflichtet ist, die Ware, mag sie auch dem Lager entnommen sein, 
zum Borsen- oder Marktpreise 4) abzunehmen. 5) 

1) Dove-Meyerstein II, 459. Dem selbstkontrahierenden Kommissionar 
wird hier die Befugnis zugesprochen, eine Provision zu berechnen, d. h. der Ex
portenr berechnet dem auslandisehen Kunden nicht den Originalpreis, sondern 
einen h6heren Preis und auBerdemeine "Provision" - ein Verfahren, das zwar 
nach standiger Reeht3prechung dem Gesehaft den Charakter des Eigengesch1tfts 
nicht nimmt (Staub, Anm. 9 zu Nr. 389), abel' doch nieht unbedenklich ist, weil be 
dem Kommittenten die Tauschung hervorgerufen werden kann, als habe der Ex
porteur die Originalpreise bel'eehnet. DaB die Auffassung del' Handelskammel' 
aus diesem Grunde in den Kreisen der Exporteure selbst Bedenken begegnet, hat 
der Verf. feststellen k6nnen. 

2) Dove-Meyerstein II, 52 (1909). Ahnlich sagt die HK. Frankfurt 
(Frankfurter Handelsgebrauche 1906, S. 7) unter der Spitzmarke "Selbsteintritt": 
"Es ist im Lederhandel nicht ublich, daB ein Kommissionar, wenn er als Proper
handler auftreten will. den Kommittenten benachrichtigt, es sei denn, daB der 
Kommittent dies ausdrucklich vol'schreibt." 

3) Z. B. ROHG. 6,90; RG. 1,288,4,92; v. Hahn, Kommentar zum HGB.2 
(1875) II, 505; Hella uer, Welthandelslehre I, 94. (-Cber das Insichgeschaft 
unten S. 76.) Die Beispiele zu lieBen sich unschwer vermehren. 

4) Im Interesse theoretischer Vollstandigkeit k6nnte wegen del' Zulassigkeit 
eineq vereinbarten Selbsteintritts hinzugesetzt werden: oder zu einem etwa schon 
vorher im Kommissionsvertrage vereinbarten Preise. 

5) Das war bei Brei t, Selbsteintrittsreeht 9ff. nieht geniigend hervorgehoben. 
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Betrachtet man mit diesen V orbehalten die Gestaltungen des Rechtl'!
lebens, so zeigt sich, daB del' Selbsteintritt im sogenannten Kommissions
handel del' EffektenbOrsen 1 ) und im Kommissionshandel del' Waren
termin borsen fast die ausschlieBliche Form des Kommissions
geschafts bildet, daB er aber auBerhalb diesel' Gebiete in del' 
Gegenwart kaum je vorkommt. Einen Fingerzeig geben schon die 
gesetzlichen Vorschriften, denn § 400 HGB. laBt den Selbsteintritt nur 
bei Waren ZU, die einen Borsen- oder Marktpreis haben. Der Markt
handel bietet nun nicht den geeigneten Boden fur den Selbsteilltritt. 
Sind schon die Schwierigkeiten fur eine richtige und genaue Preis
ermittlung im Borsenhandel groB, so sind sie vollends im Markthandel 
kaum uberwindlich, denn die Aufzeichnungen, die auf dem Markte fur 
polizeiliche, statistische und volkswirtschaftliche Zwecke erfolgen, sind 
der . Regel nach ungeeignet, del' Abrechnung zwischen Kommissionar 
und Kommittenten als Grundlage zu dienen; meist werden, wenn uber
haupt, nicht einheitliche Marktpreise, sondeI'll nul' Hochst- und Mindest
preise festgestellt.2) Noch weniger ist eine geschaftliche Grundlage fur 
den Selbsteintritt da gegeben, wo nicht einmal ein Marktpreis vorhan
den ist. 

Naturlich wird es in der gerichtlichen Praxis immer einmal vor
kommen, daB ein Kommissionar fUr ein auBerhOrsliches Geschaft den 
Selbsteintritt inAnspruch nimmt, urn demKommittenten die Rechnungs
legung vorzuenthalten, und daB es aus diesem AnlaB zu Entscheidungen 
uber den Selbsteintritt auBerhalh del' Borsensphare kommt. Abel' die 
Entscheidungen werden dann eben auf Verneinung derSelbsteintrittsbe
fugnis gehen3.) Immerhin kann durch einen MiBgriff del' Selbsteintritt 
auch einmal in solchem Falle anel'kannt werden. Ein solcher MiBgriff 
scheillt yorzuliegen bei dem Urteil des RG. (26. IV. 82) 7,98 (= SeuffA. 38. 
319). Hier hatte del' mit dem Vel'kauf von Raps beauftragte Kommissio" 
nar die Ausfuhrung angezeigt, ohne einen Gegenkontrahenten zu nennen, 
und wollte dann nachtraglich dieses Verhalten als Selbsteilltritt be
handelt wissen (ob ZUlli Marktpreise, ist nicht ersichtlich, wie uberhaupt 
der Tatbestand ungenau mitgeteilt ist). Heute wrde del'Selbsteintritt 
in diesem FaIle schon nach del' ausdl'ucklichen Vorschl'ift des § 405 I HGB 
zu verneinen sein; allgemeine Bedeutung fur die Praxis des Selbstein-

1) EinschlieBlich des Handels in nicht notierten Werten (auf Grund entspre
chender Vereinbarung), vgl. KG. (10. XII. 10) LeipZ. 1911,234 -GmbHAnteile -; 
RG. (27. IX. 1912) BankArch. 12, 62 - desgl. 

2) Dieses Bedenken trat schon bei Beratung des HGB. hervor, vgl. die Proto
kolle (Lutz) 1210. 

3) ROHG. (7. I. 74) 12, 181 - Verkaufskommission in Jaspissteinen ohne 
Marktwert -; OLG. Hamburg (12. I. 85) HansGZ. 1885, 36 - Konsignation auf 
Schirmgestelle nach Yokohama, und nicht mehr ernst zu nehmen ist der bei Dove
Meyerstein II, 51 (1909) zuriickgewiesenen Versuch eines Pferdehandlers, den 
Gedanken des Selbsteintritts auch fUr seiD Gewerbe fruchtbar zu machen. 
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tritts hat erinkeinemFalie. 1m ubrigen kommt nul' noch einGutachten 
der Altestender Kaufmannschaftzu Berlin aus demJahre 1910 1) in Be
tracht, wonach es im Berliner Kasekommissionshandel "auch beim 
Selbsteintritt des Kommissionars" ublich sei, dem Kommittenten bei 
der Abrechnung das in Berlin festgestellte Gewicht in Rechnung zu stellen. 
Ob es sich hier wirklich um einen Selbsteintritt im Rechtssinne handelt 
und nicht vielmehr an Eigengeschiifte des Kommissionars zu denken 
ist, laBt sich ohnc nahere Kenntnis des Sachverhalts nicht beurteilen. 
Sonstige Entscheidungen oder Gutachten fiber den auBerbOrslichen 
Selbsteintritt sind nicht zu finden. 

Es kann hiernach nichtzweifelhaft sein, daB derSelbsteintrittschon 
Reit langem im Borsenhandel sein fast ausschlieBliches, richtigersogar wohl 
sein ausschlieBliches Anwendungsgebiet findet. Das konnte auffallig 
erscheinen, denn del' Selbsteintritt wird schon zu einer Zeit erwahnt, 
in welcher von einem Zusammenhange mit dem Borsenhandel nicht die 
Rede sein konnte. Insbesondere wird del' Selbsteintritt mit alier Be
stimmtheit und Klarheit £estgestellt und gebilligt von Casaregis in seinen 
discursus legales de commercio (1719)2), er war abel' offenbar schon 
zur Zeit des Ansaldus (discursus legales de commercio 1689) in Ubung 3.) 

Auch Jacques Savary gibt in seinem "Parfait negociant" (1675) eine 
weiterhin noch zu beriihrende Schilderung des Selbsteintritts. Fur 
Deutschland liegen Zeugnisse uber den Selbsteintritt wedel' aus dem 
17. noch aus dem 18. Jahrhundert vor. Die ersten Spuren finden sich 
in del' tuchtigen Dissertation des Bremers Breuls "de contractu com
missionis ad merces coemendas datae" (Gottingen 1800)4) und in dem 
Badischen Handelsgesetzbuch von 1809, einer Bearbeitung des Code 
de commerce, die jedoch den Gegenstand nul' streift. S) Wieder auf
gcrollt wird das Problem dann von Bender in seinell "Grnndsatzen des 

1) Apt II, 130. 
2) Die einschlagenden Stellen sind wortlich wiedergegeben bei Griinhut, 

Recht des Kommissionshandels 453. 
3) V gl. unten S. 64 Awn. 5. 
4) S.- 21. Breuls unterscheidet hier vier Arten der tJbertragung des Eigen

tums auf den Kommittenten, namlich ,,1) Vel eiusmodimerces, quales in c(lmmissis 
sunt, in ipsis commissarii bonis tem pore initae commissionisiam inveniuntur 
et ex inventis merellS, committenti transmittendae a commissario sumuntur. 
Hic (nisi potius commissionis negotium prorsus non adesse statuere 
malim us) res ita. consideranda est ac si commissarius penes se ipsum procura-

. torem ageret. .. Quo fit ut simulac commissarius secum constituit se velIe has 
vel illas merces ex horreo suo committenti secundum legem commissionis trans
mittere ... committens earum dominus fiat ..• Tale propositumautempraesumitur 
si ,merces transmittendas a reliquis suis mereibus separavit vel si facturam 
committenti misit." 

5) Bad. Handelsgesetzbuch (Anhang zum Bad. Landrecht) Art. 92 a a: "Der 
Kaufbesorger ist nicht schuldig, den Widerruf einer Bestellung anzunebmen, wenn 
er die Ware schon von anderen eingekauft oder von seinem eigenen Vorrate 
wirklich abgegeben, verpackt und zu Buch getragen hat." 
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Handlungsrechts" I (1824) 217/224, um von dort seinen Weg in die 
Lehrbiicher des Handelsrechts und deutschen Privatrechts sowie in die 
Einzeluntersuchungen zu finden. 1) Doch beschrankte man sich iiberall 
auf kurze MeinungsauBerungen. Die erste ausfiihrliche Erorterung ist 
in den Protokollen zur Beratung des AHGB. 2} enthalten. Ein auffal
liger Zug im Gesamtbilde ist dabei, daB die Frage immer nur abstrakt 
dahin gestellt wird, ob der Kommissionar die Ware selbst an den Kom
mittenten verkaufen ("vom Lager nehmen") bzw. von ihm kaufen 
diirfe, wahrend doch diese Frage nur gleichzeitig mit del' anderen prak
tisch wichtigsten beantwortet werden kann, zu welchem Preise ein 
solcher Selbsteintritt geschehen konne. Denn es liegt auf del' Hand, 
daB in del' alteren Wirtschaftsperiode, von del' wir hier sprechen, die 
Unsicherheit del' Marktpreisbestimmung bei den weit geringeren Um
satzen und dem Fehlen einheitlicher Standardqualitaten, wie sie erst 
durch den modernen Welthandel geschaffen worden sind, unvergleich
lich schwieriger gewesen sein muB als in del' Gegenwart, daB also die 
Zubilligung des Selbsteintritts der Willkiir des Kommissionars Tiir und 
Tor Mfnen muBte. Wenn diese Schwierigkeit den zeitgenossischen 
Schriftstellern mehr oder weniger entging3), so liegt dies sicherlich zum 
Teil an del' schon damals zur Herrschaft gelangten wirklichkeitsfremden 
Art des juristischen Dcnkens. Eine Aufklarung iiber die rechtstat
sachlichen Grundlagen des Selbsteintritts ist aus den Veroffentlichungen 
del' ersten Halfte des 19. Jahrhunderts iiberhaupt nicht zu gewinnen. 
Man muB schon bis auf Savary zUrUckgehen, um deutlicher zu sehen. 
Savary") fiihrt iiber den Gegenstand folgendes aus: 

"Quand il anive des temps on il y a cessation de commerce, 
que les Negocians ne mandent point de marchandises, les commissio
naires riches etaccreditesachettent ordinairementdesmarchandises des 
ouvriers (Fabrikanten) a bon marche et les gardent au magazin jusque 
a ce que leurs Commettans leur en demandent, et ces marchandises 
augmentent quelquefois notablement de prix. Quand cela arrive, il ne 
seroit pas raisonnable que les commissionaires les donnassent au meme 
prix qu'ils les ont acherees parce qu'ils ont avance leur argent et qu'ils 
ont couru leur risque, si 180 marchandise servit encore a 180 mode ou non, 
soit pour 180 fa90n, soit pour les couleurs, et 80insi elle pourroit etre 
diminuee de prix lorsqu'ils 180 vendroient; m80is ils doivent y mettre 
Ie prix Ie plus juste qU'elle peut v8oloir chez les ouvriers dans Ie 
temps qU'elle leur est dem80ndee et encore a quelque chose de 

1) Siehe die Zusa.m.menstellung bei Breit, Selbsteintrittsrechts 1, Awn. 1 und 
11, Anm. 30. 

2) Ausgabe von Lutz 732ff, 121Off. 
3) Gestreift mrd sie von Treitschke, Rechtsgrundsii.tze vom Kommissions

handel (1839) 16. 
4) Parfait Negooiant II, 3, 2. 
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moins parce que comme les commisRionaires n'en font pas ordinai
rement commerce, ayant envisage seulement en les achetant qU'elles 
pourroient etre propres a leur Commettans, il est juste que leur Com
mettans participent en quelque fa~on au profit que font leurs com
missionaires sur les marchandises qu'ils n'ont achet&.-s que sur ce 
principe qu'elle servit pour eux." 

Diese Darstellung - iiber den Selbsteintl'itt des Verkaufskommissionars 
berichtet Savary nichts - setzt offenbar ganz unentwickelteKonkurrenz
verhaltnisse und bedeutende Kommissionshauser voraus. Wirtschaft
liche V oraussetzungen ahnlicher Art haben eben zum Teil noch in Deutsch
land in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bestanden. Be
zeichnend ist, daB das badische Handelsgesetzbuch den Selbsteintritt 
ebenso wie Savary nul' unter del' Einkaufskommission anfiihrt.l) Da
nehen hat abel' noch ein anderer Umstand mitgewirkt, urn damals die 
Durchfiihrung des Selbsteintritts praktisch zn ermoglichen. Bender2) 

teilt ausdmcklich mit und verbreitet sich eingehend und miBbilligend 
damber, daB bei den Kommissionaren in Frankfurt a. M: das Her
kommen bestanden habe, zu dem vom Kommittenten gesetzten Limit 
einzutreten, auch wenn del' Marktpreis dem Kommittenten giinstiger 
sei. Del' gleiche Brauch wird auch von anderer Seite bestatigt. 3) Das 
Limit wurde also, was psychologisch leicht begreiflich ist, als zulassige 
Grundlage des SelbRteintritts behandelt; wollte del' Kommittent sich 
gegen Dberteuerung sehiitzen, so mochte er das Limit entspreehend be
messell. 4)5) 

1) Vgl. auch Breuls a. f... O. 
2) A. a. O. I, 216, 227. 
3) Wilda in Weiskes Rechtslexikon II, 714; Striethorsts Archiv 1, 2. 
4) Sehr bezeichnend fiihren die Motive zum preuB. HGB.-Entwurf 162 zu

gunsten des Selbsteintrits auf der Grundlage des Borsen- oder Marktpreises an: 
"Das Interesse des Kommittenten wird hierbei ausreichend gesichert, indem 
der Borsen- oder Marktpreis das etwa fehlende Preislimitum er. 
setzt." 

5) Auffallend ist allerdings, daB Casaregis nichts vom Limit erwahnt, sondeen 
ahnlich wie Savary das pretium currens, quod ab aliis inveniri poterat entscheiden 
lassen will, indem er den mercatores unter Berufung auf den communis stylus ge
stattet, ... sibimet ipsis vendere res aut merces ad se transmissas et viceversa 
merces proprias pro suis corresponsalibus emere, quod inter mercatores dicitur fare 
Ie contazioni a se stessi (disc. 120, Nr. 35). Welche tatsachlichen Verhaltnisse 
hier obgewaltet haben, vermag lch nicht zu erkennen. Ausgeschlossen ist es 
jedenfalls nicht, daB auch in Italien der Selbsteintritt nur bei der Einkaufskom
mission ausgeiibt wurde, daB aber der scharf formulierende Casaregis seine Regel 
rein aus Griinden der Folgerichtigkeit fur beide Faile aufstellte. Fur solche Ver
mutung spricht vielleicht, daB Ansaldus in seinen discursus legales (1689) den 
Selbsteintritt nur bei der Einkaufskommission als stylus mercatorum unter Bezug
nahme auf eine Plenarentscheidung (der Rota Genuae) yom Jahre 1688 anfiihrt, 
ohne dagegen Bedenken zu erheben (disc. 30, Nr. 41 ..• de stylo mercatorum 
qui accipiunt mandatum de emendo scribunt Mandanti fecisse emptionem pro 
certo pretio, quamvis multoties adhuc in effectu non emerint. dummodo successive 
consignent illam rem pro certo pretio jam scripto sive illud minui sive augeri 
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DaB nun das von Bender und anderen bezeugte und bekampfte 
Herkommen mit der feineren Ausbildung des Kommissionsrechts und 
der Verbesserung der Handelssitten allmahlich verschwand, kann ohne 
weiteres angenommen werden. Nicht minder anderten sich mit dem 
Aufbliihen der Technik und des Warenverkehrs die Konkurrenzver
haltnisse bald so sehr, daB fUr einen Selhsteintritt, wie ihn Savary 
schildert, kein Raum mehr blieb. Diese Umstande dUTften hinreichen, 
um das Verschwinden des Selbsteintritts aus der echten Kommission 
zu erkHiren. Doch wird man gut daran tun, die friihere Bedeutung des 
Selbsteintritts fur die echte Kommission, jedenfalls was Deutschland 
anbelangt., uberhaupt nicht allzu hoch einzuschatzen. Lassen sich doch 
in dem so reichen alteren Entscheidungsmaterial U ber die Kommission 
nur ein odeI' zwei Urleile finden, die mit Sicherheit auf den Selbstem
tritt im echten Kommissionshandel bezogen werden konnen und deren 
rechtstatsachliche Bedeutung obendIein eine beschrankte ist!1) Auch 
Busch weill yom Selbsteintritt nichts. Die langwierigen Erorterungerr 
des Gegenstandes bei der Beratung des AHGB. sind zum Teil durch 
Verwechslungep. mit dem wirtschaftlichen Selbsteintritt hervorgerufen 
worden, wie in del' Kommissioll schon bemerkt wurde2) und angesichts 
del' Mitwirkung von Laien nicht auffallen kann. Auch durfte schon 
mitgespielt haben, daB man den damals allmahlich aufkommenden 
bank- und borsenmaBigen Selbsteintritt ebenso wie heute mit der 
alteren Einrichtung zusammenwarf. 

Diesel' neuere bank- und b6rsenmaBige Selbsteintritt ist nun, wie 
Breit gezeigt haP), allmahlich unter dem Widerstand besonders del' 
preuBischen Gerichte aus einer Verbindung der Delkredere-Kommission 

contingat", wahrend er bei der Verkaufskommission den ohne Zustimmung des 
Mandanten erfolgenden Selbsteintritt verwirft (disc. 61, Nr. 7: ,,[procurator] 
regulariter habens mandatum ad vendendum non potest hac ex causa vendere 
sibi ipsi, et in omnem casum deficeret consensus ex parte procuratoris quod est 
unus ex substantialibus requisitis venditionis." (Die Ausdriicke commissio, com· 
mittens usw. sind bei Ansaldus und Casaregis noch nicht iiblich, vgl. Griinh u t 10.) 
Vgl. auch die Genueser Statuten von 1589 bei Griinhut 19. 

1) Streng genommen die einzige ist die des OLG. Dresden bei Seuff.A. 2, 452 
(entnommen aus dem mir nicht zuganglichen "Wochenblatt fiir merkwiirdige 
Rechtsfalle" 1849; ein Auszug daraus bei Brei t, Selbsteintrittsrecht 13, 30; es 
handelt sich um Wollhandel, doch weist der Sachverhalt nicht auf gewohnheits
maBige Ausiibung des Selbsteintritts hin). In der Entsch. des ~T. (2. XI. 49) 
StrA. 1, 8 = SeuffA. 5,202, die sich mit einer Kommission auf Roheisen befaBt, 
liegt ein Selbsteintritt tatsachlich nicht vor, es wird nur rechtlich der Gesichtspunkt 
des Selbsteintritts herangezogen. Aus den Griinden geht hervor, daB die Altesten 
der Kaufmaunschaft in Berlin und in Magdeburg die handelsiibliche Zulassigkeit 
des Selbsteintritts anscheinend fiir den Kommissionshandel im allgemeinen 
bestatigt hatten. Erhebliches Gewicht wird hierauf schwerlich gelegt werden 
konnen, zumal die weiterhin im Text erwahnten Verwechslungen nahelagen. 

2) Protokolle (Lutz) 1212. Sehr uuglaubhaft das Prot. 734 fingierte Beispiel 
des Selbsteintritts im Drogerienhandel. 

3) Selbsteintrittsrecht 15 ff.; LeipZ. 1907, 805 ff. 
Nussbaum, Kommission'fecht. 5 
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und der unbestimmten Ausfiihrungsanzeige hervorgegangen. Seine Be
sonderheit, liegt hauptsaehlieh darin, daB der Kommissionar regelmli.6ig 
naeh Empfang des Auftrages zu seiner Deekung ebenso ein Gesehaft 
mit einem Dritten absehlieBt, wie er es bei gewohnlieher Ausfiihrung 
der Kommission getan haben wiirde. Reehtlieh ist aber dieses "Dek
kungsgesehaft" im Gegensatz zu dem Ausfiihrungsgesehaft aus dem 
Zusammenhange mit der Kommission herausgelost. Die Bedeutung 
des Selbsteintritts als einer Besehrankung der iibliehen Reehensehafts
pflieht tritt hier mit aller Klarheit hervor. 

Reehtlieh ist del' Selbsteintritt des Kommissiollars sowohl in seiner 
alteren wie in seiner jiingeren Form nur eine besondere Art der Ge
sehaftausfiihrung. 1) Er unterseheidet sieh dadureh von dem sogenannten 
Selbsteintritt des Spediteurs, der die Beforderung des zu versendellden 
Gutes iibernimmt (§ 412 HGB.), und dem des Maklers, der das von ihm 
zu vermittelnde Gesehaft an Stelle des Dritten selbst als Gegenkon
trahent absehlieBt. In diesen Fallen, auf die der Ausdruek Selbsteintritt 
eigentlieh besser paBt, wird nieht wie im Kommissionsreeht ein aliud, 
sondern ein plus geleistet. 

Nieht leugnen laBt sieh, daB der kommissionsreehtliehe Selbsteintritt 
der Begriffsbestimmung, die das RGB. §§ 383, 406 von del' Kommission 
aufstellt, widersprieht. 2) Delll hier wird der AbsehluB eines (Reehts-) 
Gesehafts (mit einem Dritten) als begriffswesentlieh gefordert. Aber 
diese Definition ist eben gegeniiber dem wahren Inhalte des Gesetzes 
zu eng. Die Kommission kann lediglieh dahin gehen, daB dem Kom
mittenten die Ware zu einem bestimmten Preise (Borsenpreise) besehafft, 
oder ihm zu einem bestimmten Preise (Bol'senpreise) abgenommen 
wird. Ob dieses Ziel dureh ein Geschaft mit einem Dritten oder auf 
andere Weise erreicht wird, ist dabei fiir den Kommittenten gleich
giiltig. Es handelt sieh bier um eine Art der Gesehaftsbesorgungs
kommission von mehr tatsaehliehem Inhalt, wie wir sie bereits oben 
s. 27 kennen gelernt haben. Eine solehe Kommission wird naturgemaB 
wesentlieh andere Ziige aufweisen wie eine eehte Kauf- oder Verkaufs
kommission, als welehe sie vom Gesetz unzutreffendel'weise aufgefaBt 
wird. So erklart sieh aueh von dieser Seite her ohne Zwang die Sonder
steHung, die die Bank- und Borsenkommission im System des KOlll" 
missionsreehts einnimmt. 

1) Das ist heute allgemein anerkannt. Unrichtig ist die bei Breit, Selbst
eintrittsrecht 8 ff. auftretende (in den spateren Arbeiten Breits anscheinend 
nicht mehr £estgehaltene) Ansicht, der altere Selbsteintritt sei im Gegensatz zmp. 
neueren lediglich ein "wirtschaftlicher Akt" gewesen. Er war vielmehr ebenso 
eine "Rechtsform" wie dieser. . 

2) Darauf hat hauptsachlich Brei t LeipZ. 1907,862 sowie in dem vom Zentral
verband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes herausgegebenen Kommentar 
zum Borsengesetz (1909) 322 hingewiesen. 
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§6. Kommissions- nnd Eigenhandel des Bankiers.1 ) 

1. Ein gewerbsmii.Biger Wertpapierhandel begann sich in Deutsch
land seit dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts herauszubilden. 2) 

Hierbei tritt fur die Geschafte des Publikums sogleich die Kommissions
form in der Weise auf, daB del' auBerhalb del' Borse stehende Kapitalist 
dem die Borse besuchenden Kaufmann die Kommission zum Ankauf 
oder Verkauf von Wertpapieren odeI' Geldsorten erteilt. Doch war 
nicht nul' del' Kreis der in Frage kommenden Effekten verschwindend 
gering im Verhaltnis zur Gegenwart - es kamen hauptsachlich die 
Rentenpapiere del' deutschen Staaten und die landschaftliehen Pfand
bl'iefe in Betracht -, sondern auch die I!~ormen waren urspriinglich weit 
schwerfalliger als im Zeitalter del' Eisenbahn und des Telegraphen. 
"Man gibt Staatspapiere in Verkaufskommission gemeiniglich so, daB 
man ein auswartiges Haus beauftragt, anzugeben, wann gewisse Papiere 
einen bestimmten Tagespreis .. . . . el'reicht haben werden . . . . ; das 
so beauftragte Haus verkauft nun diese Papiere bei erster Gelegenheit, 
sobald del' ihm fixiel'te Preis zu erlangen ist, auf so viel Zeit, als es nach 
del' Entfernung seines Platzes von demjenigen des Kommittenten auf 
dem gewohnlichen Versendungsweg die Papiere in die Hand zu bekom
men erwarten darf, und macht von diesem SchluB, sobald er fest ge
worden, gehorige Anzeige. "3) DaB diese Form mit del' Ausbildung der 
Verkehrsmittel allmahlich durch die Abrede del' sofortigen Lieferung 
ersetzt wurde, versteht sich von selbst. 

Die Juristen widmeten, wie schon erwahnt4), ursprunglich dem 
neuen Zweige des Kommissionshandels geringe Aufmerksamkeit. Die 
reichhaltige Literatur uber Borsengeschafte, die seit den zwanziger 
Jahren erwuchs und deren Kronung Thols "Verkehr mit Staatspapieren 
unter dem Gesichtspunkte der kaufmannischen Spekulation" (1835) 
hildet. wandte ihr Interesse nur den Grundformen der Borseninnen-

1) Den gleichen Gegenstand hat der Verf. in seiner demnachst erschei. 
nenden Darstellung der Borsengeschafte in "Ehrenbergs Handbuch des Handels
roohts" erortert. Wenngleich dort die Art der Behandlung, entsprechend den Auf
gaben des Handbuchs, eine wesentlich andere sein muJ3te, so lieJ3en sich doch ein
:t;elne Wiederholungen nicht ganz vermeiden. Um dieselben tunlichst einzuschran
ken und zugleich die vorliegende Untersuchung zu entlasten, sind die dogma' 
tischen Einzelfragen dem "Handbuch" vor behal ten worden. Anderer" 
seits werden die rechtstatsachlichen Fragen groJ3tenteils und die gesetzpolitischen 
durchweg nur in dem vorliegenden Heft behandelt. 

2) Hierzu Breit LeipZ. 1907, 799 ff. 
3) Bender, tJ"ber den Verkehr mit Staatspapieren in seinen Haupteinrich. 

tungen (2. Aun. 1830) 51l. 
4) Oben S. 11. 

5* 
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geschafte (Kassa-, Ultimo-, Pramien-, Report-Geschafte usw.) zu. 1) 

Offenbar war ursprunglich die Beteiligung des deutschen Privatpubli· 
kums am Borsenhandcl nur bescheiden. DemgemaB treten, wie schon 
fruher bemerkt, in der Rechtsprechung die Streitfalle aus dem Borsen
kommissionshandel erst seit den sechziger Jahren haufiger auf. Hier
bei ergeben sich von vornherein ganz besondere juristische Frage
stellungen; in ihrem Wechsel spiegeln sich die einzelnen Stadien der 
wirtschaftlichen Entwicklung getreulich wiedel'. 

Ursprunglich2) handelte es sich vorzugsweise urn den Selbsteintritt, 
und zwar noch die ganze Zeit des ROHG. hindurch. In der reichsge
richtlichen Praxis trat dann das schon yom ROHG. angeschlagene Thema 
des Differenzgeschafts in den Vordergrund, entsprechend der fortschrei
tenden spekulativen Betatigung des Publikums im Wertpapierhandel, 
und diese Rechtsprechung erhielt seit dem Jahre 1892, gleichfalls im 
Zusammenhange mit Ereignissen und Stromungen des offentlichen 
Lebens, eine so scharfe, man mochte sagen personliche Note, daB im 
Grunde der gesamte spekulative Wertpapierhandel des Publikums, der 
sich durchweg der Form der Kommission bediente, dem Spielbegl'iff 
und damit der U ngiiltigkeit verfiel. 3) Mit dem EriaB des Borsengesetzes 
und des Bankdepotgesetzes (1896) trat eine gewisse Beruhigung ein; 
das Kassageschaft wird gegen den Differenzeinwand geschutzt. Gleich
zeitig begann der gewaltige letzte Aufstieg der deutschen V olkswirt
schaft und die mit ihm verbundene umfassende Grundungs- und Finan
zierungstatigkeit del' deutschen Banken und Bankiers. Aus ihr ergaben 
sich zahlreiche, mehr odeI' mindel' entfernte Beziehungen del' Banken 
zu einzelnen Unternehmungen, und indem die Banken die vVerte del' 
ihnen nahestehenden Unternehmungen tunlichst im Publikum unter
zubringen suchten, erwuchs als notwendige Folge del' typische Schadens
ersatzprozeB des Kunden gegen den Bankier wegen schuldhafter Rats
erteilung, ein Typus, del' sich urn so mehr verbreitete, als sich die offent
Hche SteHung del' Banken befestigte und damit die Anspriiche an die 
Zuverlasoligkeit del' Ratserteilung steigerten_ Mit dem Inkrafttreten 
des neuen Borsengesetzes vom 8. Mai 1908 (1. Juni 1908) machen sich 
daneben die zum Teil durch die Fassung des Borsengesetzes bedingten 
gewissermaBen technischen Schwierigkeiten in del' Rechtsprechung stark 

1) Diese altere, interessante Borsenrechtsliteratur ist bis auf Thols Schrift 
anscheinend ganz in Vergessenheit geraten. Hingewiesen sei auf Rubo in v. 
Kamptz Jahrbiichern fiir die PreuBische Gesetzgebung 22 (1823) 24 ff.; Gratte
nauer ebenda 24 (1824) 215; verschiedene dart zitierte altere Monographieen 
hat sich der Verf. nicht beschaffen konnen. 

2) Ubrigens auch in den wenigen einschlagenden Entscheidungen der alteren 
Periode, vgl. die oben S. 9, Anm. 3 zitierten Entscheidungen bei ThOI. 

3) Naheres hieriiber in meinemKommentar zum Borsengesetz (1910) Einl.XVI 
und 217 ff. 
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bemerkbar. AuBerdem abel' bringt das Aufhlilhen des 'Ierminhandels 
in dem sogenannten Bueketshopsystem eine bankgesehaftliehe Sehwindel
form zur Entfaltung, del' jedenfalls das Verdienst zukommt, die Ein
sieht in die wirtsehaftliehen und reehtliehen Zusammenhange des 
borsenmaBigen Kommissionshandels wesentlieh gefordelt zu haben. I ) 

Gleiehzeitig vollzog sieh nun in dell letzten Friedensjahren eine 
Entwieklung, die in der Reehtspreehung noch nieht ganz den ihrer Be
deutung entspreehenden Ausdruek gefunden hat, die aber gerade filr den 
Gegenstand unserer Untersuchung von besonderer Wiehtigkeit ist. Die 
durch das Borsengesetz vorgesehriebene strenge Seheidung der zum 
Borsenhandel am tlieh zugelassenen W ertpa piere von allen andern. lieB 
die Kategorie der "amtlieh nieht notierten Werte" entstehen, zu denen 
hauptsaehlieh Kuxe, Bohranteile, Aktien kleinerer Gesellsehaften und 
andere Wertpapiere von verhaltnismaBig geringer Stilekzahl gehorten. 2) 

Diesem neuen Markte wandte sieh die iibersehilssige Kapitalkraft und 
Spekulationssueht des Publikums mit einer gewissen Leidensehaft zu. 
Von der Benutzung der Borseneinriehtungen war der Handel in nieht 
notierten Welten freilieh ausgesehlossen, Preislisten oder Kurszettel tiber 
die gleiehwohl an der Borse abgesehlossenen Gesehafte durften nieht 
veroffentlieht werden, §43 (frilher 41) BorsG. Bei diesel' Lage ergab es 
sieh von selbst, daB der Bankier auBerstande war, den Auf trag des 
Kunden zum Ankauf oder Verkauf eines amtlieh nieht notierten Papiers 
zu den iibliehen Provisionssatzen des borsenmaBigen Kommissions
handels auszufilhren. Selbst ein Satz von 2 Proz. war, wie die Altesten 
der Kaufmannseha.ft gelegentlieh begutaebteten3), nieht ausreiehend, 
die Kosten des Bankiers zu deeken. Daher biirgerte sieh in dem Handel 
mit nieht notierten Werten bei den Bankiers allgemein der Brauch ein, 
filr den Kunden nieht als Kommissionar tatig zu werden, sondern die 
Gesehafte nur als Eigenhandler abzusehlieBen, urn auf diese Weise 
einen - dem Kunden der Hohe Bach nieht erkennbaren - groBeren 
Gewinn zu erzielen. Zugleieh kamen damit die besonderen Pflichten 
und Strafandrohungen in Wegfall, die das Gesetz dem Kommissionar 
auferlegte. Vom Standpunkt der allgemeinen Interessen war gegen 
dieseEigenhandlerklausel schon insofern nieht viel zu erinnern, als kein 
AniaE bestand, die Teilnahme des Publikums am Handel mit nieht no
tierten Werten dureh niedrige Provisionssatze zu begiinstigen. Dem
gemaB fand die in den Gesehaftsbedingungen der Banken und Bankiers 
fUr die nieht notierten Wede allgemein aufkommende Eigenhandler
klausel in Reehtslehre und Rechtspreehung kcinen Widerspruch. Nur 

1) Niiheres unten S. 76. 
2) Hierzu Bernstein, VomRecht der amtlich nicht notierten Werte, in del' 

Festgabe fiir Riesser (1913). 
3) Apt II, 53. 
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stellte die Reehtsprechung fest, daB der Bankier aueh im Eigenhandel 
dem Kunden regelma.Big zu sorgfaltiger Beratung verpfliehtet sci; mit 
dem Kaufgesehaft misehe sieh hier die Leistung von Diensten, namlieh 
die Inanspruehnahme und die Darbietung der Erfahrungen des Fach
mannes an den minder kundigen Laien.1) 

Infolge der mit der Eigenhandelsform fiir den Bankier verbundenen 
Vorteile tauehte nun im Jahre 1905 der Vorsehlag auf, eine allgemeine 
Eigenhandlerklausel derart einzufiihren, daB der Bankier dem Kunden 
gegenuber bei allen Gesehaften auf Kauf und Verkauf von Wertpapieren 
als Eigenhandler eintrete; damit werde der Bankier "allen FuBangeln 
des Kommissionsreehts entgehen". 2) Diesem Rate wurde zunaehst 
von den vollwertigen Mitgliedern des Bankierstandes keine Folge ge
Ieistet. Dagegen fand sie bei Bueketshops und anderen unreellenBankiers 
bald allgemein Verstandnis und Aufnahme. In den Ietzten Jahren vor 
dem Kriege eigneten sieh aber aueh angesehene und einwandfreie Firmen 
vielfaeh die Klausel an. Die Altesten der Kaufmannschaft zu Berlin 
konnten daher in einem Gutaehten vom 8. Marz 1911 3) mit Recht sagen, 
"daB die Eigenhandlerklausel noeh nieht ausreiehe, die betreffende. 
Firma als unzuverlassig und nicht vertrauenswiirdig erseheinen zu lassen. 
Die Annahme der Klausel erklart sich daraus, daB manehe Vorsehriften 
des Kommissionsreehts mit den Gepflogenheiten und Erfordernissen 
des reellen bankgeschaftliehen Verkehrs in Widerspruch standen und 
daher vexatorisch auf den Bankier ",irken konnten". 1m Kriege4) 

fiihrte nun die Einstellung des amtliehen Borsenverkehrs und das all
gemeine Verbot der Kursnotierung dazu, den auf dem Selbsteintritt 
beruhenden herkommlichen Kommissionshandel ganz unmoglich zu 
machen. Man hatte nur die Wahl zwischen dem Kommissionshandel 
ohne Selbsteintritt und dem Eigenhandel, und diese Wahl, die bei dem 
Mangel einer Organisation des Publikums in den Handen des Bankier
standes lag, fiel begreiflieherweise auf den Eigenhandel. Diese Form 
wurde aueh festgehalten, durehgebildet und verseharft, als im Mai 1915 
derfreie Borsenverkehr dureh Zulassung und Eintritt der GroBbanken 
und Kursmakler in bedeutsamerWeise erweitert wurde. Damals stellte 
die Vereinigung der Berliner Banken und Bankiers (die sogenannte 
"Stempelvereinigung"), der die 12 groBten Berliner Bankfirmen ange
horen, ein Formular fiir die Geschafte zwischen Bankier und Kunden auf, 
das aieh allgemein einbiirgerte; wir fligen es in Anlage IV bei. Das 

1) RG. (24. IX. 98) 42, 125; (26. I.. 04) HoldhMschr. 13, 107; (17. VI. 05) 
J. W. 503 sind seitdem hitufig. 

2) Vgl. Ba.nkArch. 14, 311. 
8) Apt III, 115; vgl. weiter unten S. 71 Anm. 3. 
4) Hierzu NuBbaum, Recht und Wirtschaft 1915, 204ff.; derselbe im "Plu

tus" 1915,231,276 ff.; Bernstein, BankArch. 14,310,331; Loewenberg DJZ. 
1916, 859 ff. 
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Formular ist in einseitiger Weise auf die Interessen des Bankiers zuge
schnitten. Das Rechtsverhaltnis zwischen Bankier und Kunden ist 
aus dem natlirlichen Zusammenhange mit dem freien BorsenverkElhr 
vollstii.ndig herausgerissen, soweit der Kunde aus diesem Zusammen
hang Rechte herleiten konnte. Die Ungebundenheit des Bankiers in 
der Preisbemessung ist jedoch durch Abmachungen, die seitens der 
Stempelvereinigung mit den ihr angehorenden Bankfirmen abgeschlossen 
wurden, eingeschrankt. J ene Firmen verpflichteten sich namlich gegen
liber der Vereinigung, den Kunden die Preise der "Ausfiihrungs- oder 
Deckungsgeschafte" mit einem maBigenZu- oder Abschlage zu berechnen, 
woclurch also wirtschaftlich ein ahnliches Ergebnis wie bei der Kommis
sion hergestellt wurde. Die Tatsache dieser Abmachung kam freilich 
erst im August 1916 aus einem besonderen Anlall zur allgemeinen Kennt
nis. I ) Die Einzelheiten des Abkommens, insbesondere auch die Hohe 
der .Zu- und Abschlage, sind dauernd geheim geblieben; seine Einhal
tung laBt sich weder durch den Kunden noch sonstwie wirksam liber
wachen; auch kommt in Betracht, daB keineswegs aIle Bankfirmen der 
genannten Vereinigung angehoren. 

DaB nun· die allgemeine Eigenhandlerklausel der Friedenszeit auf 
nichtf:l anderes hinauslief, als auf eine Irreflihrung des Kunden, und daher 
keinesfalls von den Pflichten des Kommissionars befreien konnte, wurde 
im Schrifttum und in der Rechtsprechung allgemein angenommen und 
braucht daher hier nicht weiter ausgefiihrt zu werden; man deutete 
die Eigenhandlerklausel in die des Selbsteintritts um. t ) Der Bankier 
bleibt also trotz der Klausel an die in den §§ 400 ff. HGB. vorgeschriebene 
Kursberechnung gebunden; er muB z. B. auch in der Regel Vergiitungen, 
die er von dem anderen Teil erhalt, dem Kommittenten gutbringen 
(§ 387IHGB.), und er unterliegt gegebenenfalls den Strafbestimmungen 
der §§ 95 BorsG. und 9 ff. BankDepG.3) Anders steht es jedoch mit 
der allgemeinen Eigenhandlerklausel der Kriegszeit. Man kann nicht 
sagen, daB die jetzt gewahlte Form eine Irrefiihrung des Publikums in 

1) JW. 1916, 1263. 
II) OLG. Dresden (12. I. 09) SiWhsAnn. 31, 240 (wo allerdings iibersehen ist, 

daB es sich urn Kuxe ohne Borsenpreis handelt); OLG. COIn (28. II. 13) Rspr. 28, 
384; OLG. Hamburg (7. VII. 14) BankArch. 14,87; ausdem Schrifttum Diiringer
Hachenburg-Breit III, 633, Anm. 21 und dort Zitierte. 

3) Auf die iiblichen "Absatzprovisionen", .,Emissionsbonifikationen" u. 
dergl , wie sie besonders im Pfandbriefhandel iiblich sind, ist dies m. E; nicht zu 
beziehen, vgl. meinen Kommentar zum Borsengesetz S. 375 f. Die Meinu!11? des 
RG. (10. XII. 04) JW. 05, 118 sowie (15. X. 15) BankArch. 15,101 steht hiermit 
wohl nicht in Widerspruch. Verfehlt ist jedenfalls die Auffassung derjenigen 
Bankiers. die zur Annahme der Eig€'nhiindlerklausel schritten, um Absatzprovi
sionen berechnen zu konnen, vgl. das S. 70 erorterte Gutachten der Altesten der 
Kaufmannschaft, in welchpm diese Auffassung" als ein weiterer Grund fiir die.Wahl 
der Eigenhandlerklausel eingefiihrt wird. Soweit die Eerechnung solcher Provi
sionen unstatthaft ist, wird daran durch die Eigenhandlerklausel nichts geandert. 
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sich schlieBe, oder daB sie sonst nach Treu und Glauben die Umdeutung 
in die Kommission verlange1) , denn das von der Stempelvereinigung 
eingefuhrte Formular gibt im Gegensatz zu der frfiheren aJgemeinen 
Eigenhandlerklausel dem Kunden klaren AufschluB fiber das, was recht
lich gewollt ist" und wenn man auch wirtschaftspolitisch die Fassung 
des Formulars nicht billigt, so muB man doch zugeben, daB die Eigen
handelsform jetzt nicht etwa eine Umgehung des Gesetzes bezweckt, 
sondern in den veranderten wirtschaftlichen und borsentechnischen Ver
haltnissen, insbesondere dem Fehlen einer amtlichen Kursnotiz ihre Er
klarung findet. 

Angesichts dieser ganzen Entwicklung kann man der Meinung 
Breits, der Eigen- und Kommissionsgeschaft in Effekten zu dem ein
heitlichen Typus des "Kundeneffektengeschafts" verschmolzen wissen 
will, nicht beitreten. 2) Doch enthalt die Meinung Breit.s einen be
rechtigten Kern. Es gibt gewisse Grundsatze, die dem Kommissions
und Eigenhandel des Bankiers gemeinsam sind, weil sie aus der Natur 
der bankgeschaftlichen Tiitigkeit folgen. 3) Vor allem muB, oder rich
tiger mfiBte dies von denjenigen Grundsatzen gelten, die bestimmt sind, 
den Kunden als Laien gegen einen VertrauensmiBbrauch des durch seine 
Sachkunde fiberlegenen Bankiers zu schfitzen. Dies verkannt zu baben. 
ist del' Grundfehler del' einschlagenden deutschen Gesetzgebung. Das 
Borsengesetz und das Bankdepotgesetz knfipfen den Schutz des Kunden 
an das Verhaltnis zwischen Kommissionar und Kommittenten, statt 
an dasjenige zwischen Bankier und Kunden. Wie unrichtig dies war, 
sehen jetzt wir im Kriege. Es ist nicht allein die wirtschaftliche Siche
rung weggefallen, die fiir den Kunden in del' borsenamtlichen Kurs
feststellung lag, sondern es sind obendrein die Bestimmungen des BOl'sen
und Bankdepotgesetzes, z. B. iiber die Ubersendung des Stiickever
zeichnisses, tatsachlich auBer Kraft gesetzt. Auf del' andern Seite aber 
greift die Anwendung des Kommissionsbegriffs zum N achteil des Bankier
standes fiber die Schutzzwecke des Gesetzes hinaus, denn der Provinz
bankiel' z. B. bedarf als Vel'tragsgegnel' des Zentralbankiers del' besonde
ren Ffirsorge, die dem Unerfahl'enen zugedacht ist, nicht in gleichem 
MaBe. Das Bankdepotgesetz hat diesem Gedanken denn auch durch 
eine entspl'echende Einschl'ankung del' Schutzbestimmungen Rechnung 
getragen (§§ 2 I, 3 II), doch ist nicht einzusehen, weshalb z. B. die Un
abdingbarkeit del' Vorscbriften fiber den Selbsteintritt (§§ 402, 405 II 
HGB.) fiir Geschafte unter Bankiers festzuhalten ist; auch ist die iiber
maJ3ig harte Strafvorschrift des § 95 BorsG. mindestens fiir solche Ge
schafte nicht am Platze. 

1) A.M. ansoheinend Haohenburg DJZ. 1915, 683. 
2) LeipZ. 1907, 799. gegen ihn Bernstein a. a. O. 412. 
3) Vgl. oben bei S. 70, Anm. 1. 
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DaB die alteren Vorschriften des Kommissionsrechts fast jeder tat
sachlichen Bedeutung fur den Wertpapierhandel der Banken entbehren, 
wurde schon oben hervorgehoben. Besonders ist darauf hinzuweisen, 
daB das Vorzugsrecht des Kommittenten hinsichtlich de.r Forderungen 
des Kommissionars gegen Dritte (§ 392 II) fUr den bankgeschaftlichen 
Verkehr bedeutungslos ist, weil durch den Selbsteintritt das Geschaft 
mit dem Dritten aus dem Zusammenhange mit der Kommission recht
lich herausgelOst wird; es gibt m. a.. W. kein Vorzugsrecht des Kommitten
ten an den Forderungen aus dem Deckungsgeschafte. Diejenige Regel 
des Kommissionsrechts, die noch am ehesten fur den bankgeschaft
lichen Verkehr in Betracht kommt, ist der Grundsatz, daB der Kom
missionar das Interesse des Kommittenten wahrzunehmen hat (§ 3841)1), 
also eine Regel, die am allerwenigsten der besonderen gesetzlichen Fest
stellung bedurfte und die grundsatzlich auch fur den als Eigenhandler 
auftretenden Bankier gelten muB. Die wirkliche Rechtsgrundlage des 
bankgeschaftlichen Kommissionshandels bilden einesteils die erwahnten 
Sonderbestimmungender "neuen Schicht", andererseits aber die typischen 
GeschMtsbedingungen. Als Beispiel wird das Formular einer Berliner 
GroBbank aus der letzten Zeit vor dem Kriege beigefUgt (Ani. V). Be
merkenswert ist an demselben zunachst, daB diese Bedingungen fur 
den Verkehr mit anderen Banken und Bankiers nicht gelten, womit zu
treffend das Rechtsvel'haltnis zwischen Bankiel's und Privatkunden als 
ein besonders geartetes charakterisiert ist. Der Kunde wil'd in den Be
dingungen dllrchweg als "Kommittent" bezeichnet. Das ist nicht ganz 
genau, denn die Bank wird ja nicht allein als Kommissionarin fur den 
Kunden tatig; auch Kreditgewahrungen, Wechseldiskontierungen, 
Wertpapierverwahrungen werden durch die Bedingungen betroffen, sie 
fallen aber an sich nicht unter den Kommissionsbegriff. AHe Einzel
heiten des Formulars sollen hier nicht erortert werden. Es sei nur auf 
einige, das Kommissionsrecht unmittelbar beriihrende Punkte kurz 
hingewiesen. 

1. Dnter Ziffer 4 erklart die Bank, sie werde den Auf trag zum An
kauf von Wertpapieren an fremden Platzen nur unter der Bedingung 
ausfuhren, daB die angeschafften Papiere nicht fur den Kommittenten in 
Verwahrung und Besitz genommen, sondern ihm auf Stuckekonto ohne 
Nummernaufgabe gutgeschrieben werden. Diese Bestimmung, deren Ver
anIassung hauptsachlich in Eigentumlichkeiten auslandischer, nament
lich englischer Wertpapiere liegt, ist auch bei ausdriicklicher Anerken
nung durch den Kunden zweifellos llnwirksam, denn der Verzicht auf 
das Stiickeverzeichnis muB bezuglich jedes einzelnen Auftrages aus
driicklich und schriftlich erklart werden, ~ 3 II BankDepG. Soweit die 

1) Wegen des gesetzlichen Pfandrechts des Kommissionars S. 74 Ziff.2~ 
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Bank es also im einzelnen FaHe unterlassen hat, bei Kaufauftragen auf 
auswartige Borsen, insbesondere auf die Londoner sich einen ordnungs
maBigen Verzicht geben zu lassen, kann sie sich auf die Klaueel in den 
Geschaftsbedingungen nicht mit Erfolg berufen. Tatsachlich scheint 
in grol3em Umfange die Forderung solcher Verzichte unterlassen worden 
zu sein. Hierin liegt, nachdem infolge des Krieges die an del' Londoner 
Borse schwebenden Geschafte nicht zur Abwicklung gebracht werden 
konnten, und die dort lagernden Wertpapiere Deutscher del' Beschlag
nahme verfallen sind, ein Herd kiinftiger Streitigkeiten: die Kunden 
werden noch nachtraglich darauf zUrUckkommen, daB ein Stiickeverzeich
nis nicht ii bersand t worden sei, und werden eme N achfrist gemaB §4 Bank
Depotgesetzes stellen; da abel' del' Bankier inIlerha,}b diesel' schon fUr 
den Regelfall viel zu kurz bemessenen Frist die Wertpapiere nicht be
schaHen kann, so werden sie nachtraglich den Riicktritt vom Vertrage 
erklaren. Allerdings wird solchem Verhalten des K unden insoweit be
gegnet werden konnen, wie die in Frage kommenden auslandischen 
Effekten nicht Wertpapiercharakter im Sinne des deutschen Bank
depotgesetzes tragen 1); ob abel' daru bel' hinaus die nachtragliche ZUrUck
weisung des Geschafts als gegen Treu und Glauben verstoBend und 
daher unbeachtlich el'klart werden kann, erscheint zweifelhaft, da im 
allgemeinen gegenuber del' Verletzung von Formvorschriften die Be
rufung auf Treu und Glauhen nicht zugelassen wird. 2) 

2. Zu beachten ist, wie weit die pfandrechtliche Sicherung del' Bank 
(Ziffer 7) iiber den gesetzlichen Rahmen (§ 397 HGB.) hinausgeht. Das 
Pfandrecht bezieht sich nicht nul' auf das "Kommissionsgut", d. h. die 
eingekauften odeI' zum Verkauf hingegebenen Wertpapiere, sondel'll 
z. B. auch auf solche, die del' Bank von dem Kommittenten nul' in Ver
wahrung gegeben odeI' an sie von Dritten fur den Kommittenten ab
geliefert sind. Von geringerer Bedeutung ist die Erstreckung des Pfand
rechts auf Waren und Forderungen, da hier zur Erreichung del' ding
lichen Rechtsanderung noch besondere VerpfandungsmaBnahmen not
wendig werden wurden. Das Pfandrecht gilt weiter nicht nul' fiir die im 
§ 397 HGB. bezeichneten Forderungen del' Bank, sandel'll fur ihre siLmt
lichen bestehenden oder kilnftigen Forderungen, aus welchem Rechts
grunde sie auch entstanden sein mogen. Bei diesel' typischen Gestaltung 
durfte dem § 397 RGE. fur das Bankgewerbe praktisch nul' noch sehr 
geringe Bedeutung zukommen. 

3. In dem Formular fehlt eine Bemerkung uber die Geschafte in 
amtIich nicht notierten Werten. DaB die Bank diese Geschiifte als 

1) Vgl. Nu13baum DJZ. 1911, 1252 if. 
2) RG. (16. X. 09) 72, 59. Die entgegenstehende Ansicht Riessers Bank

depotgesetz2 (1913) 851ii13t sich jedenfalls nicht aufRG. (6. IV. 10) 73, 248 ~tiitzen. 
da hier ein besonders g:earteter Sachverhalt vorausgesetzt ist. 
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Eigenhandlerin abschloB, brachte sie im einzelnen Falle zum Am:
druck. 

II. Der Selbsteintritt des Bankiers. Wie schon bemerkt, 
fiihrt der deutsche Bankier die auf Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 
gerichteten Auftrage der Kunden in der Regel als Selbstkontrahent aus. 
Stets wird diese Form am Sitz der groBen Borsen (Berlin, Frankfurt a. M., 
Hamburg) gewahlt. In der Provinz findet sich haufig noch die FeTm, 
daB der Bankier dem Kunden einfach mitteilt: "Ich iiberlasse Ihnen 
IOOOOMk. preuBischeKonsols" oder "ich iibernehmevonlhnen lOOOOMk. 
preuBische Konsols", daB er also den Selbsteintritt nicht ausdrncklich 
hervorhebt, wiees § 405 I HGB. erfordert. DieFolgeist, daB die Ausfiihrung 
des Geschafts a.Is durch AbschluB mit einem Dritten erfolgt gilt (§ 405 I), 
und der Kommissionar seinerseits dem Kommittenten fUr die Erfiillung 
haftet (§ 384 III). Indessen kann nach den Bediirfnissen des Wertpapier
handels dem Kunden keineswegs die Befugnis eingeraumt werden, mit 
dem Verlangen einer N amhaftmachung des Dritten und eventueller 
Zurnckweisung des Geschafts beliebig lange zu warten, vielmehr muG 
die iiber das Geschatt iibersandte Abrechnung nach angemessenel' 
kul'zer Frist als genehmigt gelten. 1) Damit ist rechtlich dieselbe Lage 
wie beim Selbsteintritt hergestellt 2), und jedenfalls wickeln sich tatsach
lich diese Geschafte des Provinzbankiers ganz in del' gleichen Weise 
ab wie die der "Zentralbankiers". Das Gesetz hat durch die den wohl
erwogenen Ratschlagen der Bi:irsenenquetekommission widersprechende 
Vorschrift des § 405 13) in dem rechtlichen Zusammenhang des Wert
papierhandels gewissermaBen kunstlich ein offene Stelle geschaffen, die 
im Laufe der Zeit durch die natiirliche Gestaltung der Dinge wieder 
verwachsen ist. 

Die wirtschaftlichen V organge, die .. ich hinter dem Selbsteintritt 
verbel'gen, konnen nun vel'schieden sem. Man muG den Kassa- und den 
Ultimo- (Termin-) Handel auseinanderhalten. 1m Kassageschaft kann 
der Bankier B., der fur den Kunden K. drei X. Y. Aktien ankaufen solI, 
entweder a) diese Aktien den eigenen Bestanden entnehmen oder 
b) die gleichen ihm von einem anderen Kunden zum Verkauf aufge
gebenen Wertpapiere zur Lieferung an K. verwenden, c) die Wert
papiere sich aus AnlaB der Kommission selbst durch Deckungsgeschaft 
an der BOIse besorgen. Wie bemerkt, bildet das Deckungsgeschaft die 
Regel, was sich schon ohne weiteres daraus ergibt, daB die tatsachlichen 
Voraussetzungen fur a) und b) nur in Ausnahmefallen vorhanden sein 

1) RG. (7. X. 84) Bolze Pro 1, 209 949• 

2) Breit im Zentralverbandskommentar zum Borsengesetz 430 spricht daher 
von einem faktischen (uneigentlichen) Selbsteintritt. 

3) Vgl. Diiringer-Hachenburg-Breit a. a. O. 692. Berechtigt ware die 
Vorschrift allenfalls fiir den auBerborslichen Warenhandel, vgl. oben S.61. 
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werden. 1m UHimohandel, und zwar auch bei denjenigen Ultimoge
schaften, bei denen es zur Lieferung und Abnahme nicht kommt, nimmt 
der Bankier gleichfalls in der uberwaltigenden Mehrzahl der FaIle 
Deckungsgeschafte vor. Geschieht dies nicht, so kann der Fallentweder 
so liegen, da.B der Bankier das Kursrisiko des Geschafts durch einen von 
einem anderen Kunden in entgegellgesetzter Richtung erteilten Auf trag 
ausgleicht ("Ausgleichung" oder "Kompensation" der Auftrage)1) oder 
daB er uberhaupt keinerlei Deckung gegen sein Risiko sucht. In letzte
rem Falle sagt man, daB der Bankier das Geschaft "in sich mache" 
(Insichgeschaft).2) Sowohl die Erscheinung des Insichgeschafts wie 
namentlich der Begriff des Deckungsgeschafts geben zu mehreren 
wichtigen Rechtsfragen Veranlassung. In diesel' Hinsicht darf der 
Verl. auf seine Darstellung der Borsengeschiifte in "Ehrenbergs Hand
buch des Handelsrechts" verweisen. 

Die Ausubung des Selbsteintritts hat bekanntlich gemaB den Be
schlussen del' Borsenenquetekommission im neuen HGB. eine eingehende, 
tatsachlich nur auf den Borsenhandel gemunzte Regelung erfahren. Ihr 
Ziel war, einerseits die haufig angegriffene Zulassigkeit des Selbstein
tritts sicherzustellen, aridererseits aber MiBbrauche moglichst abzu
schneiden. Da.B dies miBlungen ist, steht auBer Zweifel. Weder die 
Bankiers noch die Kunden sind mit der getroffenen Regelung zufrieden. 
Was die ersteren anlangt, so genugt es, auf die steigende Verbreitung der 
Eigenhandlerklausel und die Begriindung zu verweisen, die die Altesten 
der Kaufmannschaft dafur gegeben haben. 3) Tatsachlich ist der Bankier 
auBerstande, z. B. einen so wichtigen Grundsatz wie den, daB del' Kom
missiunar den bei Absendung der Ausfuhrungsanzeige bestehenden Kurs 
in Rechnung stellen soil (§ 400 I 2), stets praktisch durchzufuhren. Das 
Telegramm uber die Ausfuhrung laBt sich nicht immer sofort zur Ab
sendung bringen, einige Zeit wird leicht vergehen, und bis dahin kann 
sich der Kurs geandert haben. Die Borsenenquetekommission4) war 
von der Annahme au sgegangen , es wiirden sich &n den Borsen Ein
richtungen treffen lassen, die dem Kommissionar die Erfullung seiner 
Aufgabe erleichtern; " man braucht nur an die Einrichtung eines mit 
der Post in Verbindung stehenden Bureaus an der Borse zu denkell, 
bei welchem zu einer Weiterbeforderung die in adressierte Couverts 
gelegten Ausfiihrungsanzeigen an Borsenbeamte, denen die Ruckgabe 
untersagt, ist, eingebracht und in betreff des Zeitpunktes der Ein
reichung abgestempelt werden." Tatsachlich haben sich solche Einrich-

1) Es ist dies der Fall des § 18 RStempG. 
2) tiber die haufige miBbrauchliche Verwendung des Ausdruckes oben S. 60, 

Anm.3. 
3) VgI. oben S. 70. 
4) Bericht der Kommission (Heymannsche Ausgabe) 239 
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tungen nicht treffen lassen. Sie wiirden dem Kunden auch nicht ein
mal viel nutzen, weil bei wechselndenKursen dieZeitpunkte desSteigens 
und Fallens nicht notiert werden; hochstens besonders arge ]'alle der 
Anwendung eines zu huhen oder zu spaten Kurses waren mit Hilfe 
der Borsenbehorden (nicht schon auf Grund des Kurszettels) festzu
stellen; doch ist dies ein Weg, von welchem das Publikum erfahrungs
gemaB keinen Gebrauch macht. Wertlos ist auch die Bestimmung des 
§ 401 II HGB., wonach der selbsteintretende Kommissionar dem Kom
mittenten keinesfalls einen ungiinstigeren Preis berechnen darf als den 
des Deckungsgeschaftes. Denn es ist fur den Kommittenten ganz un
moglich, den Preis des Deckungsgeschafts in Erfahrung zu bringen; 
eine Rechenschaftpflicht des Kommissionars wird ja gerade durch den 
Selbsteintritt ausgeschlossen. Ahnliche Einwendungen sind gegen 
andere Einzelheiten zu erheben.1) Ais Ergebnis kann der Verfasser, 
und zwar auf Grund langjahriger Beobachtungen, fcststellell, daB durch 
die geltenden Bestimmungen beide Teile geschadigt werden. Der reelle 
Bankier kann sich nicht immer an die Vorschriften halten, und hat 
bei gelegentlichen, sachlich vielleicht ganz harmlosen Verst6Ben Be
strafung auf Grund des uberstrengen § 95 BorsG., unter Umstanden 
auch Erpressungen scitens minderwertiger Kunden zu gewartigen. 
Auf der anderen Seite aber wird das Interesse del' Kunden nicht genugend 
gewahrt, da die ganz auBerordentliche Schwierigkeit, Dbervorteilun
gen zu elltdecken, mindel' widerstandsfahig~ Elemente des Bankierstan
des auf die schiefe Bahn lockt, auf die sie ohnehin durch die bis zur Un
ertraglichkeit geringen Provisionen und die sonstigen ungiinstigen 
Daseinsbedingungen des privaten Bankierstandes gedrangt werden. Die 
Folge ist, daB, wie schon Breit festgestellt hat, "die Vorschriften uber 
das Selbsteintrittsrecht des Kommissionars im groBen und ganzen nul' 
auf dem Papier stehen; del' Effektenhandel denkt gar nicht daran, sich 
den am griinen Tisch ausgeklugelten V orschriften zu unterwerfen". 2) 

N ach meiner Oberzeugung ist jeder Versuch, die Schaden des Selbst
eintritts durch eine privatrechtliche Regelung del' Beziehungen zwi
schen Kommissionar und Kommittenten zu beseitigen, von vornherein 
zum MiBlingen verurteilt. Denn zum Wesen des Selbsteintritts gehort 
eben, daB del' Kommissionar seine inneren geschaftlichen Verhaltnisse 
nicht aufzudecken braucht, und wenn man hieran festhalt, so ist es 
aussichtslos, den Schutz des Kunden eben an diese Verhaltnisse anzu
knupfen, wie es bei einer derartigen privatrechtlichen Regelung unver
meidlich ist. Andererseits ist aus den von der Borsenenquetekommission 
dargelegten, heute allgemein anerkannten Grundsatzen daran festzu-

1) Naheres in Ehren bergs Handbuch des Handelsrechts. 
2) LeipZ. 1917, 858. 
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halten, daB fur deutsche Verhaltnisse (falls llieht durch den Krieg eine 
durehgreifende Veranderung erfolgt) del' Selbsteintritt grundsa tzlieh 
nicht zu entbehren ist. Die Losung liegt m. E. weniger in einer Regle
mentierung del' Ausubung des Selbsteintritts als in einer Beschrankung 
seines Gebiets. Del' Selbsteintritt hat sowohl unter dem privatwirt
schaftlichen wie unter dem volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt Be
rechtigung nul' in Verbindung mit dem sogenannten Ein
heitskurs.1) Wenn, wie im Kassahandel del' Berliner Borse, nul' ein 
Einheitskurs fur den ganzen Tag notiert wird, so ist allerdings den In
teressen des Kommittenten dadurch Genuge gesehehen, daB del' Bankier 
ihm diesen Kurs berechnet; eine daruber hinausgehende Rechenschafts
legung ist uberflussig, ein "Schneiden am Kurse" unmoglich. Dasselbe 
gilt im Berliner Ultimohandel von dem sogenannten "ersten Kurs", del' 
nach gleichen Grundsatzen wie del' Kassakurs gebildet wird, und zu 
welchem alle VOl' und bei Beginn del' Borse einlaufenden Auftrage aus
zufuhren sind. Fur den nunmehr anschlieBenden ungeregelten und nur 
in den allgemeinsten Umrissen amtlich registrierten Ultimohandel abel' 
ist del' Selbsteintlitt vollig unangebraeht. Hier muBte daher m. E. dureh 
zwingende Rechtssatzung vorgeschrieben werden, daB del' Kommissionar 
dem Kommittenten naeh allgemeinen Grundsatzen uber die Ausfuhrung 
Reehenschaft zu legen hat. Damit ware sowohl reehtlich wie borsen
technisch eine einfaehe Saehlage gesehaffen und die Reinlichkeit des 
Terminhandels durch Verhinderung del' Kurssehnitte und ullZulassigen 
Insichgesehafte wesentlich gefordert. 2) DaB del' Kommissionar auf 
diese Weise entgegenstehende Auftrage, die nieht zum Einheitskurse 
auszufuhren sind, nicht. ausgleichen ("kompensieren") kann, sondern 
beide Auft.rage zur Ausfuhrung bringen muB, ist eine so kleine Unvoll
kommenheit, daB es kaum lohnt, ihr durch eine Sonderbestimmung zu 
begegnen. Man bedenke, daB die Londoner und die PariseI' Borse den 
Selbsteintrit.t und damit die Moglichkeit solcher "Ausgleiehungen" 
uberhaupt nicht anerkennen, und daB die Ausgleichungen um so seltener 
werden miissen, je mehr sieh die Ultimogeschafte del' Kunden infolge 

1) Dber diesen Naheres in allen Darstellungen des Borsenrechts und der 
Borsentechnik, z. B. in meinem Kommentar zum Borsengesetz 101 (3). 

2) DaB freilich der Einheitskurs kein Leuchtfeuer der Wahrheit ist, weiB der 
Verf. wohl. DenEinheitskurs zu verbessern, ist aber ein spezifisch borsentechnisches 
Problem, das nicht im Rahmen unserer Untersuchung liegt. Sicher ist, daB nichts 
so sehr zur Erhohung der Kursrichtigkeit beitragen kann wie eine Verbreiterung 
der Grundlagen des Kurses. Eine solche bringt unser Vorschlag fiir den Einheits· 
kurs. 1m iibrigen ist es auf dem Gebiete der Kursermittelung vollig ausgeschlossen, 
auch nur zu einer annahernden Vollkommenheit zu gelangen. Es gilt die ver
hal tnismaBig besteLosung zu finden. Unter diesem Gesichtspunkte kann nicht 
zweifelhaft sein, daB ein Einheitskurs fiir den Selbsteintritt eine unvergleichlich 
bessere Grundlage bietet als die spurlos zerflieBenden Kurswellen des taglichen 
UItimohandels. 
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der hier vorgeschlagenen Regelung auf den ersten Kura kOllzentriel'en. 
Will man abel' die Auagleichungen zulaasen, so wurde sich auch dies ge
setztechnisch Ullschwer ennoglichen lassen. Ais Form kame etwa1) 

ein von dem Kommissionar auf die SchluBnote zu setzender Vermerk 
folgender Art in Betl'acht: "Ausgeglichen durch Einkaufs- (Verkaufs-)
Auf trag uber Wel'tpapiere derselben Art und Zahl gemaB SchluBnote 
Nr. . ... " Ein solcher Vermerk wurde zugleich in sinngemaBer Ab
anderung des § 18 RStempG. stempelpflichtig sein und daher hinsicht
lich seiner Richtigkeit der Oberwachung durch die StempelsteuerbchOrde 
unterliegen. 

III. Zusatz. Die Kommission im Warenterminhandel. 
Die Ubernahme des Abschlusses von Warentermingeschaften ist del' 
Bankkommission verschwistert. Sie steHt den zweiten Fall der "un
echten" Kommission dar. Die Verwandtschaft mit del' Bankkommission 
zeigt sich schon auBerlich darin, daB hier regelmaBig dieselben Personen 
denselben Kommissionaren gegenuber abwechselnd als Einkaufs- und 
als Verkaufskommittenten aufzutreten p£Iegen, ein Vorgang, der bei 
der echten Kommission nur auf kunstliche Weise vOlzustellen ist. Die 
einzelnen Kommissionsgeschafte pflegen auch, gerade wie im bank
maBigen Verkehr, rcchtlich durch das Kontokorrent und wirtschaftlich 
durch den spekulativen Gedanken miteinander verknupft zu sein. 
Daher sind auch die rechtlichen Problemstellungen ahnlich geartet wie 
bei der Bankkommission, so daB die Ausfuhrungen des vorliegellden 
Paragraphen im groBen und ganzen zugleich auf die Warenterminkom
mission bezogen werden konnen. VOl' aHem ist auch die letztere voll
standig von dem Grundsatz des Selbsteintritts beherrscht (der freilich 
VOl' der Einfuhrung des HGB. gerade auf diesem Gebiete von dem preu
Bischen Geheimen Obertribullallebhaft bekampft wurde. 2») Was hier 
vom Warenterminhandel gesagt ist, gilt auch fur den Getreidezeithandel 
des § 67 BorsG. Dagegen tragt im sogenannten Lokoverkehr del' Waren
bOrsen die Kommission, soweit sie vorkommt, den Charakter der echten 
Kommission. 

Die nahere Erorterung der Warenterminkommission wfirde tief 
in die eigenartigen und schwierigen Verhaltnisse des Warentermin
handels hineinfuhren und damit den Rahmen der vorliegenden Unter
suchung uberschreiten. Der Verfasser darf auch hier auf seine Aus
fuhrungen in "Ehrenbergs Handbuch fur das gesamte HandeIsrecht" 
verweisen. Doch sei noch auf die schon beruhrte Tatsache hingewiescn, 
daB der borsenmaBige spekulative Zeithandel in Getreide, Rubol und 
Spiritus bcreits in den funfzigerJahren die Gerichte stark beschiiftigte3); 

1) Nach dem Vorbilde des § 17 II RStempG. 
2) Oben S. 59, Anm. 1. 
3) Vgl. oben S. 8, Anm. 1 und 2. 
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die Entscheidungen zeigen, daB Spekulationen des Privatpublikums, 
d. h. das reine Borsenspiel dabei eine erhebliche Rolle spielten, wenn
schon der Spielcharaktel' den Gerichten und Parteien damals noch nicht 
klar zum BewuBtsein kam. Es scheint danach, daB das Spiel des Privat
Imblikums an den Warenborsen in Deutschland friiher zur Elute ge
langt ist als dasjenige an den Wertpapierbor"en. 

Schlu6wort. 
Das Ziel del' vOl'stehenden Ausffihrungen war nicht, in die Einzel

heiten des Kommissionsrechts einzudringen, geschweige denn den Gegen
stand zu erschopfen1.} Es soUte nul' del' Wirklichkeitsgehalt del' kom
missionsrechtlichen N ormen gepriift und im AnschluB daran gezeigt 
werden, wie der Stoff in standiger Bewegung ist und wie im Wechsel del' 
tatsachlichen Verhalt-nisse sich die rechtlichen Probleme und die Gesichts
punkte ihrer Beurteilung verschieben. 1m Gegensatz zu diesel' Betrach
tungsweis~ zeigt uns die wissenschaftliche Literatur, abgesehen von den 
Arbeiten Breits, fur die neuere Zeit nul' ein starres System zeitloser logi
scher Zusammenhange. Man hetrachte die Schrift von Griinhut "Das 
Recht des Kommissionshandels" (1879), sicherlich eine del' hekanntesten 
handelsrechtlichen Einzelschl'iften. Sie heginnt mit einigen geschicht
lichen Bemerkungen fiber die Entwicklung des Kommissionshandels, wo
beider Verfassernach kurzerSkizzierungder mittelalterlichen Verhaltnisse 
die von ihm in das 16.Jahrhundert verlegteEntstehung des Kommissions
handels zu erklaren sucht. Damit ist das t,atsachliche Material im 

1) Zahlreiche Fragen, die wir im Laufe unserer Untersuchungen nur streifen 
konnten, wiirden sehr wohl eine ausfiihrlichere Eriirterung lohnen. Aus dem 
Recht der Kommission seien die folgenden Aufgaben genannt: 1. der Kommissions
agent; 2. Kommission, Kondition und BeteiJigung; 3. die selbstandige Verkaufs
stelle; 4. Beschrankungen der Rechenschaftspflicht des Kommis~ionars; 5. die 
Lagerkommission; 6. Rechtsformen des groJ3stadtischen Viehhandels; 7. die Ge
schaftsbesorgungskommission (406 I HG B.) ; 8. der Kommissionshandel in der Kriegs
wirtschaft; 9. Kommission und Eigenhandel in Wel'tpapieren unter besonderer 
Beriicksichtigung der Kriegszeit; 10. die rechtliche und tatsachliche Bedeutung des 
Stiickeverzeichnisses nach dem Bankdepotgesetz (das Thema 1St in dieser Arbeit 
nur gelegentlich imd von einer Seite her fliichtig beriihrt, ist aber bei Beriicksich
tigung der tatsachlichen Verhaltnisse sehr ergiebig); 11. die geschichtlichenGrund
lagen des § 395 HGB. (Kommissionseinkauf von Wechseln); 12. das tatsachliche 
Vorkommen und die wirtschaftlichen Grundlagen des Selbsteintritts in geschicht
licher Betrachtung; 13. das Deckungsgeschaft beim Selbsteintritt des Kommis
sionars (auch dogmatisch sehr interessant!) Allgemeinerer Art sind die folgenden 
Aufgaben: 14. der Begriff des Anschaffungsgeschafts in handels- und steuerrecht
licher Bedeutung (vgl. dazu RStempG. §§ 18 ff., Tarifstelle 4 und 10 4); 15. die 
Ableistung des Offenbarungseides gemaB § 259 BGB. in ihrer tatsachlichen Be
deutung; 16. die gerichtlichen Auskiinfte der Handelskammern; 17. die Geschafts
bedingungen der Banken fiir den Verkehr mit ihren Kunden. 
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wesentlichen erschopft. Dber die gleichfalls in der Einleitung behandelten 
"okonomischen Vorteile des Kommissionsgeschllftes" werden einige 
blasse Bemerkungen geboten, rlie sachlich kaum etwas anderes darstellen 
all> selbstverstandliche SchluBfolgcrungen aus dem Kommissionsbegriff. 
Am SchluB dieses Teils wird unter Bezugnahme auf Savary (!) gesagt, "es 
erscheint kaum a.ls eine Dbertreibung, wenn man den Kommissionar 
den unentbehrlichen Vermittler, das Kommissionsgeschaft die Seele 
des modernen Handels genannt habe". Wie urn jeden Zweifel zu beheben, 
rlaB der Verfasser hierbei die tatsachliche Entwicklung auBer Augen 
gelassen hat, £iigt er in seiner Anmerkung hinzu: "Durch die Er
fahrung nicht gerechtfertigt und auch an sich unbegrUndet ist 
die - ubrigens vereinzelte - Ansicht Boistels (1875), daB sich die Zahl 
del' Einkaufs- und Verkaufskommissionen immer mehr vermindere." 
Ais Zeuge gegen diese Ansicht Boistels wird - Busch angefuhrt!! An 
diese Einleitung schlieBt sich auf et.wa 520 Seiten die Dogmatik des Kom
missionsrechts. Der VerfaBser folgt durchaus den uberkommenen Frage
stellungen der gemeinrechtlichen Literatur und del' italiellisohen Prak
tiker des 17. und 18. Jahrhunderts, insbesondere des Casaregis. Es 
zeigt sich der fur das zivilistische Schrifttum des Hl. Jahl'hunderts kenn
zeichnende Versteinerungszustand der Probleme: Wo die alten Prak
tiker aus dem Leben gesehopft hatten, nimmt der moderne Jurist -
spateren Geschlechtern wird dies un begreiflich sein - sein Material 
durchweg aus zweiter Hand 1); er reproduziert die alten Streitfalle, unbe
ktimmert darum, ob sie del' Gegenwart noch irgend etwas bedeuten, und 
ubernimmt bei dieser Gelegenheit auch das, was schon bei den Alteren 
nie lebendig gewesen war. Damit stehtineineminnerenZusammenhange, 
daB das Interesse vor allen Dingen denjenigen dispositiven Rechts
satzen gilt, uber die sich im letzten Grunde theol'etisch uberhaupt nicht 
viel ErsprieBliches sagen IllBt, weil namlich alles von der verstandnis
voUen Wurdigung des Einzelfalles abhangt; es ist dies eine Eigentum
lichkeit del' kasuistisch-scholastischen Methode, die in ganz ahnlicher 
Weise z. B. auf dem Gebiet der Moraltheologie hervortritt., Das Werk
zeug zu der Auseinanderziehung der gesetzliehen Bestimmungen bieten 
Unterscheidungen wie die der imperativen, demonstrativen lind fakulta
tiven, der konnexen und nieht konnexen, der eventuellen und sub
sidiaren, der teilbaren und unteilbaren Auftrage; mit groBer Ausfuhr
lichkeit werden die negotiorum gest;io des Kommissiona,rs, die Ge
nehmigung einer auftragswidrigen Ausfiihrung und ahnliche zur un-

1) Von Entscheidungssammlungen beriicksichtigt Griiuhut nur die des Reichs
oberhandelsgerichts und bemerkenswerterweise die Thol'sche (oben S. 4); nicht 
eiumal Seufferts Archiv ist benutzt (vereinzelte Ausnahmen S. 442 und 
456), geschweige denn die fUr die Kommission besonders wichtige Hanseatische 
Gerichtszeitung. Indessen ist dergleichen fiir das Schrifttum dersiebzigerJahre 
durchaus nicht so ungewohnlich, wie es uns schon heute erscheint. 

Nus s b au m, Komrnissionsrecht. 6 
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fruchtbaren Kasuistik reizende Themata behandelt. Besondere Auf
merksamkeit gilt naturlich der Konstruktion, so z. B. hinsichtlich der 
letztgenannten Genehmigung und der "Selbstkontrahierung". 

Auf der anderen Seite ist in dem ganzen Buch, abgesehen von 
eilligen hier nur der formellen Genauigkeit halber zu erwahnenden, 
sachlich belanglosen Beispielen1) weder von der Einfuhr- noch von der 
Ausfuhrkommission, weder von der Bankkommission noch von der 
Warenborsenkommission die Rede, nul' in cineI' Anmerkung2) wird die 
so uberaus wichtige Konsignation erwahnt, immerhin auch diese kurzer 
als der "Pacotillevertrag"3). DemgemaB ist die Darstellullg des Selbst
eintritts vollstandig auf den Warenhandel zugeschnitten und laBt die 
besonderen rechtlichen Probleme des Borsenhandels nicht erkennen. 
Nicht berucksichtigt sind ferner z. B. der Gegensatz zwischen Kommis
sion und Kondition, das Rechtsverhaltnis des dauernd angestellten 
Kommissionars, die praktische Ausgestaltung der RechenE'chaftspflicht, 
ganz zu geschweigen von dem EinfluB des Spieleinwandes auf die Kom
mission, von der Pflicht des bankmaBigen Kommissionars zur Ratsertei
lung4) u. dgl. 

Dbrigens ist noch der AhriB, den Grunhut in Conrads Handworter
buch del' Staatswissenschaften 1910 von dem Kommissionsgeschaft 
gegcben hat" vollstandig in der gleichen Art gehalten. 

All dies wird hier nicht vorgebracht, um das Werk Griinhuts herab
zusetzen. Es handelt sich fUr uns nur darum, an dem Beispiel der 
Kommission den Abstand klarzustellen, der zwischen einer auf die 
Tatsachen gerichteten Betrachtungsweise und der typischen Denk
richtung der deutschen zivilistischen Gelehrtenliteratur des 19. Jahr
hunderts besteht5). Eine allseitige Beurteilung des Grunhutschen Buches 
ist hier ebensowenig beabsichtigt und am Platze wie eine geschichtliche 
Wurdigung der geistigen Stromung, der das Buch Grunhuts angehOrt 
(so verlockend auch die letztere Aufgabe sein mag). DaB das Werk Grun
huts fUr seine Zeit und noch fur die spatere typisch ist, kann nicht zweifel
haft sein. Verlangt man hierfur noch einen Beweis, so liegt er in der 
Einstimmigkeit, mit der die wissenschaftlicheKritik dieSchriftGriinhuts 

1) So S. 314, Anm. 259. 
2) S. 13, Anm. 34. 
3) Der sich seit Griinhut durch die Kommentare schleppt, nach meinen Er

kundigungen aber in Reedereikreisen kaum dem Namen nach bekannt ist, ge-
schweige denn daB er tatsachlich noch vorkame. . 

4) Dber diese beiden Jetzten Themata Naheres in Ehrenbergs Handbuch. 
0) VgI. aber z. B. die oben S. 81 erwahnte AuBerung Boistels, sowie Lyon

Caen et Renault, Traite de droit commercial Ed. III (4. Auf!. 1906) 363: "Ie 
commerce de commission subit un declin de plus en plus accentue"; S. 380: "ia 
commission estbeaucoup moins repandue aujourd'hui qu'elle ne l'etaitil ya 30 ou 40 
ans." Schon die 2. Aun. von 1892 (die erste liegt mir nicht vorl weist auf den 
Riickgang des Kommissionshandels hin (S. 305, 311). 
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begriiBte, ohne hinsichtlich del' V oHstandigkeit odeI' del' Methode etwas 
zu bemangeln. So bezeichnete del' Kritiker del' "Zeitschrift fiir das ge
samte Handelsrecht'l') die Schrift als "Muster monographischer Dar
steHung", derjenige von Busch's "Archiv fiir Handelsrecht" betonte be
sonders, daB sie die Lehre "auf die Hohe der Zeit hebe"~), nicht minder 
zolite ih1' in Gruchots Beitra,gen Dreyer3 ) uneingeschrankte Anerkennung. 
Etwas zuriickhaltender auBerte sich Endemann in del' bedeutenden und 
noch heute lesenswerten Besprechung, die er in del' Kritischen Viertel
jahresschrift 1880, 82 veroffentlicht,e; er fand, daB eine "umfassende 
Darlegung del' maBgebenden Ursachen noch tiefel' in die wirtschaft
lichen Zustande und Anschauungen hineing-reifen miisse", doch bezieht 
sich diese Bemel'kung Endemanns ausschlieBlich auf die geschich t
liche Entstehung des Kommissionshandels - HiI' die rechtsge
schichtliche Arbeit hat ja die Erforschung del' tatsachlichen Zusam
menhange stets als zulassig und geboten gegolten -; iiber die Fremd
heit, mit del' die Schrift Griinhuts den wirtschaftlichen Verhaltnissen 
del' Neuzeit gegeniibersteht, sagt auch Endemanll nichts. 4) 

Gerade wegen des Beifalls, den Griinhut vom Standpunkt del' 
herrschenden Schule aus finden muBte, ist es begreiflich, daB die weitere 
litel'arische Entwicklung (freilich nicht die Praxis) vorzugsweise an ihn 
ankniipfte. VOl' aHem wurde del' bei Griinhut mit besonderer Ausfiihr
lichkeit behandelte Selbsteintl'itt und zumal die "Konstruktion" des 
Selbsteintritts zu einemLieblingsthema del' handelsrechtlichenLiteratur j 
namentlich die Doktoranden wurden auf diese Gelegenheit zur Betati
gung juristischen Schal'fsinns hingewiesen".). 6) W enn diese wenig erfreu
liche Entwicklung mit dem Ausgang des 19. Jahl'hunderts ihr Ende 
fand, so gebiihl't das Vel'dienst daran hauptsachlich del' BOl'senenquete
kommission, die den Gegenstand zuel'st in sachkundiger 'Weise be
handelte, und sodann den §§ 71 ff. des Borsengesetzes von 1896, die 

4) (1881) 338 ff. 
6) Bd. 39, S. 336. 
6) Bd. 25, S. 476. 
1) Der erste Hinweis auf diesen Mangel des Griinhutsehen Werkes findet 

sieh m. W. 1911 bei Breit in einer Bespreehung des zweibandigen "Kommissions
gesehaftes" von A. Weidmann (GZ. 69, 260). Diese letztere Arbeit selbst wird 
von Breit zutreffend gewiirdigt. Aus dem Bereich unserer Betraehtungen muBte 
sie ausseheiden. 

2) Die alteren Arbeiten sind bei Brei t, Selbsteintrittsrecht, 2 - die Schrift 
Breits ist selbst durch ein akademisehesPreisaussehreiben veranlaBt-, diespateren 
bei Lehmann, Handelsrecht 2 842, Anm. 2 genannt. . 

3) GroBe Anziehnngskraft iibte aueh die bei Griinhut 428 ff. ausfiihrlich 
erorterte Frage des Eigentumsiiberganges bei der Einkaufskommission aus. Dieser 
Frage wurde der Hauptteil ihrer praktisehen Bedeutnng bereits durch das Bank
DepG. §§ 3, 5, 7 genommen, doeh widmete noeh Petri 1914 im Arch. f. ziv. Prax. 
Ill, 359ff. dem zum tlberdruB erorterten Thema eine ausfiihrliche Untersuehung, 
in der nunmehr vier Theorieen: " Willenstheorie", "Konstitutstheorie", "Interessen
theorie", "Kausaltheorie" unterschieden werden konnten. 

6* 
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den Selbsteintritt in einer nicht mehr miBzuverstehenden Weise fur eine 
Art del' Kommissionsausfuhrung erklarten und damit dem Streit die 
Spitze ab brachen. "Fur das heutige Recht", sagen Duringer-Hachen
burg-Breit Ill, 652, "haben jene Theorien im gun~igsten Falle noch 
historisches Interesse"; man muB abel' hinzusetzen, daB die Theorien in 
Wahrheit schon fi11' das altere Recht praktisch bedeutungslos waren. Das 
hatte von Hahn l ) mit del' ihm eig<.>nen Klarheit bereits erkannt. 1m 
Grunde besaB auch Lepa2) die gleiche Erkenntnis, denn er stellt zunachst 
das gesamte Recht des Selbsteintritts ohne Rucksicht auf die Kom
struktionsfrage dar, um sodann del' letzteren eine Art Anhangsteil zu 
widmen. Diesen erklart er fur notwendig um einem "wissenschaft
lichen Bedurfnis" Genitge zu tun (S. 220). Abel' auch bei den ubrigen 
Schriftstellel'll ist ein uberzeugender Beweis fur die praktische Be
deutung del' Kontroverse llicht zu finden. Es wiederholt sich die ge
wohnte Erscheinung, daB die streitenden Parteien wechselseitig aus den 
gegnerischen Theorien Folgerungen ziehen, die die Unhaltbarkeit del' 
Ansicht des andel'll beweisen sollen, wahrend diesel' natiirlich die Richtig
keit del' Folgerung bestreitet, ohne daB aus dem ganzen Verfahren -
auBer einem hoffnungslosen W ortgefecht - mehr herausspringt ala 
die Einigkeit uber gewisae Punkte, die eben unabhangig von del' Kon
struktionsfrage als richtig anzuerkennen sind. 

Es muB gewiB bedenklich stimmen, daB die zunftige Theorie am 
einem Stoff, del' des strotzenden Lebens so voll ist wie das Handelsrecht, 
sich just die formelJe Behandlung des Selbsteintritts zur Lieblings .. 
aufgabe auserkoren hat, obwohl wichtige und groBe Gebiete des Handels
rechts J ahrzehnte hindurch wissenschaftlich fast ganz brach lagon. 
Die grundsatzlichen Anschauungen und psychologischen Gesetze, die 
hier obwalteten, I'ind trotz eines unverkennbaren Gradunterschiedes 
im letzten Grunde die gleichen wie die, denen wir das gemeinrechtliche 
Schrifttum libel' die Korreal- und Solidarobligation, uber den Besitz
willen usw. verdanken: die dogmatische Arbeit wird bestimmt durch 
formal-logische, systematische, geschichtliche, philologische Gesichts
punkte, nul' nicht durch die eigentlichen Bedurfnisse del' Rechtspflege. 
SteUt nun ein Gelehrter von Namen solch' ein dogmatisches Theorem 
auf, so wirkt dieses alsbald wie ein logisches Gravitationszentrum, in 
das die Kleineren unwiderstehlich hineingezogen werden. Abhandlung 
folgt auf Abhandlung, niemand iiberzeugt den andel'll, niemandem 
wird genutzt - mid rings umher liegt schone, grune Weide. Wir 
konnen diesen typischen Vorgang in del' zi vilistischen Theorie noch 
neuestens immer wieder beobachten. Immerhin schien sich in den 

1) Kommentar zum HGB. Anm. 6 zu § 376. 
2) Die Lehre vom Selbsteintritt des Kommissionars (1883-288 S.!). 
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letzten Friedensjahren ein Umsehwung anzukundigen, und von der 
Zukunft durfen wir ihn fast mit Sieherheit erhoffen. Eine andere 
Zeit voll unerhorter neuer Bedurfnisse und Aufgaben zieht heran; sie 
wird den J uristen den Luxus einer reinen Begriffskunst nieht mehr 
in der fruheren Weise gestatten. Die Frage nach der Forderung des 
allgemeinen Nutzens, die ganz gewiB nieht in banausischem Sinne ver
standen werden solI, wird ernster und dringender gestellt werden, 
und sie wird vielleicht so manche Krafte dem Leben wiedergewinnen, 
die allzu lange sich damit begniigten, in einer -Sehattenwelt Schein
wirkungen zu erzielen. 

Nachtrag. 
Ais der Druck der yorstehenden AusfUhrungen bereits im wesent

lichen abgesehlossen war, erschien die Reichsgetreideordnung fiir die 
Ernte 1917 yom 21. Juni 1917 (RGBI. 507). Sie unterscheidet in den 
§§ 28, 32 I zwei Gruppen von Getreidekommissionaren, namlieh solche, 
die von der Reichsgetreidestelle selbst, und solehe, die von einem 
"selbstliefernden" Kommunalverband bestellt sind. Die selbstwirt
sehaftenden Kommunalverbande sind namlieh befugt, die fUr sie be
schlagnahmten Getreidefriichte fur eigene Rechnung zu erwerben 
und als Verkaufer an die Reichsgetreidestelle nach deren Geschafts
bedingungen zu liefern, § 32. In diesem ]'alle del' "Selbstlieferllng" 
hat del' Kommunalvel'band eine kaufmannisch eingerichtete Geschafts
stelle zu unterhalten und fUr den Erwerb der Friichte mindestens 
zwei Kommissionare zu bestellen, del'en Zahl auf Verlangen der Reichs
getreidestelle el'hoht werden muB. Die Regel ist indessen, daB der 
Kommunalverband nicht selbst liefert, und daB mithin die Bestellung 
des Kommissionars unmittelbar durch die Reichsgetreidestelle erfolgt. 

Die einschlagenden Bestimmungen der Reichsgetreideordnung 
haben zum Teil lediglich die Natur von Anweisungen an die Reichs
getreidestelle und die Kommunalverbande. So ist vorgescbrieben, 
daB bei der Auswahl der Kommissionare der Handel, der im Kommunal
verbande schon im Frieden tatig war, tunlichst zu berucksichtigen ist, 
und daB nur solche Handler und Genossensehaften zu Kommissionaren 
bestellt werden konnen, die schon bisher im unmittelbaren Verkehr 
mit den Erzeugern im Kommunalverbande als Aufkaufel' der Friichte 
tatig waren. Unternehmer von Muhlenbetrieben und Vereinigungen 
solcher Betriebe sind ausgesehlossen. Die Kommi~sionsvertrage del' 
selbstliefernden Kommunalverbande sind nach den von der Reichs
getreidestelle aufgestellten Grundsatzen abzusehlieHen und ihr auf 
Verlangen vorzulegen. An diesel' Stelle greift die Reichsgetreideord
nung aueh privatrechtlieh ein, denn sie erklart Vertrage, die von jenen 
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Grundsatzen ohne Zustimmung der Reichsgetreidestelle abweichen, 
fiir nichtig. 

Die Aufgaben des Kommissionars gehen dahill, nach den An
weisungen des Kommittenten, d. h. also der Reich8getreidestelle oder 
des Kommunalverbandes, die im Kommunalverband vorhandenen 
Friichte zu erwerben und abzuliefern (§ 28 III I). Vertrii.ge, durch 
die mit Riicksicht auf die Bestelluug ala Kommissionar ein Entgelt 
zugesagt wird, sind nichtig, ebenso solche, nach denen ein Kommissionar 
del' Reichsgetreidestelle einen Teil seiner Provision (die Reichsgetreide
ordnung sagt statt Provision "Kommissionsgebiihr") an den Kommunal
verband abzufiihren hat. (§§ 28 II 4; 32 I 9). Die Kommissionare 
der Reichsgetreidestelle unterstehen, unbeschadet ihrer Pflichten gegen 
die Re~chsgetreidestelle, der Aufsicht des Kommunalverbandes und 
haben diasem sowie nach seiner Anweisung den Gemeinden in vor
geschriebener Form iiber ihre Tatigkeit Bericht zu erstatten. Die 
Gemeinden ihrerl:'eits sollen den Kommissionaren beim Erwerb del' 
Friichte behilflich sein (§ 38 II I). 

Somit steht der Kommissionar kraft Gesetzes zugleich in einem 
offentlichrechtlichen Verhiiltnis; auch die Androhung der Nichtigkeit 
fiir gewisse Vereinbarungen hat ihre Wurzel im offentlichen Recht. 
Wir sehen hier also zum ersten Male die "beamtenahnliche" Stellung 
des Kriegskommissionars (oben S. 30) gesetzlich naher ausgestaltet.1) 
Es liegt in den Verhiiltnissen, daB die Entwicklung unaufhaltsam in 
derselben Richtung weitergehen wird. Die kriegsmaBige Ausbildung 
des Kommissionsrechts ist abel' nul' eine geringfiigige Teilerscheinung 
in dem iiberwaltigenden Einbruch des offentlichen Rechts 
in das private Recht, als welcher sieh die wirtschaftssozialistilmhe 
Entwicklung unter dem juristisch-technischen Gebichtspunkt darstellt. 
Auch von hier aus werden sich gewisse Riickwirkungen auf die rechts
wissenschaftliche Methode ergeben miissen. Die bisherige Behandlung 
des Privatrechts lieB mit voller Absicht aIle offentlichI'echtlichen 
Einfliisse und Riickwirkungen grundsatzlich und vollstandig unbe
achtet, so daB z. B. eine Darstellung des Hypothekenrechts nichts 
iiber das offentliche Recht der Hypothekenanstalten bringen durfte, 
obschon dieses nur im Zusammenhange mit jenem zu verstehen iat. 
Dieses isolierende Verfahren wird zweifellos zugunsten einer weit staI'
keren Beriicksichtigung del' sachliehen Zusammenhange aufgegeben 
werden miissen - unbeschadet del' grundlegenden Bedeutung, die der 
Gegensatz des offentlichen und privaten Rechts in dem Gesamtaufbau 
unserer Wissenschaft natiirlich immer behalten wird. 

1) Man vergleiche noch die "Bekanntmachung iiber den Verkehr mit Brot
getreide und Mehl aUR dem Erntejahr 1915" vom 28. Juni 1915 (RGBl. 363) § 21. 



A.nlage 1. 
Allgemeine Geschiftsbedingungen fiir den Verkehr 

zwischen der Reiehsgetreidestelle Geschiiltsabteilnng G. m. b. H. 
in Berlin (RG) nnd den Kommissioniiren (1916). 

[Die Anmerkungen ent8tammen dem amtUchen Formular. Der Veri.} 

§ 1. Stell ung des Kommissioniirs. 
Der Kommissioniir kauft im eigenen Namen und fiir Rechnung der RG. in 

dem ihm zugewiesenen Bezirk Roggen und Weizen. 
Der Umfang der Einkaufstiitigkeit des Kommissionars ist durch die Vor

schriften der "Bekanntmachung iiber Brotgetreide und Mehl aus der Emte 1916" 
vom 29. Juni 1916, insbesondere die §§ 14 Abs. If., 20 Aba. 1 Satz 2, 22, 24, 66 
Abs. 3 bedingt. Der Kommissionar hat unbeschadet dessen, daB er nur die RG. 
als seinen Geschiiftsherm (Kommittenten) zu betrachten hat, dem Vorstand 
des Kommunalverbands jede gewiinschte Auskunft zu erteilen. 

§ 2. Unterkommissioniire. 
Der Kommissioniir kann sich bei der Erfiillung seiner Aufgaben anderer 

Personen oder Firmen als Unterkommissionare oder Agenten bedienen. Zu diesen 
tritt die RG. in keinerlei Rechtsbeziehungen. 

§ 3. Form des Einkaufs. 
Der Einkauf erfolgt in der Weise, daB 

a) entweder der Kommissioniir das Getreide endgiiltig beirn Besitzer abnimmt 
und diesem gleichzeitig den mit ihm vereinbarten Preis bezahlt, 

b) oder der Kommissioniir mit dem Getreidebesitzer zum Hoohstpreis einen 
schriftlichen Kaufvertrag nach dem von der RG. zur Verfiigung gestellten 
Muster schlieBt, laut dessen sich der Besitzer denselben Bedingungen unter· 
wirft, nach denen der Kommissioniir an die RG. liefert.1) 

In den Fiillen, in denen Enteignung erforderlich erscheint, sind die be
sonderen Weisungen der RG. einzuholen. 

§ 4. Lieferung in Waggon- und Schiffsladungen. Frachtbriefe. 
Die Lie£erungen an die RG. erfolgen in vollen Eisenbahnwagenladungen 

von mindestens 10 Tonnen oder in Schiffsladungen2.) Erscheint ausnahmsweise 
die Verladung von Getreide unter 10 Tonnen erforderlich, so ist hierfiir besondere 
Verladevorschrift einzuholen. Wird die Einholung einer besonderen Verladevor
schrift verabsiiumt, so haftet der Kommissioniir fiir die durch NichtauSllutzung 
des Waggons entstehende Fehlfracht. 

Die Frachtkosten bezahlt die RG. nachtriiglich, der Kommissioniir hat 
die Fracht nicht vorzulegen. 

1m Interesse der Einschriinkung des Umlau£s del' Giiterwagen sind moglichst 
Wagen mit einem Ladegewicht von 15 Tonnen und dariiber von der Eisenbahn
verwaltung anzufordem, soweit diese voll ausgenutzt werden konnen. 

') Die zweite Form des Einkaufs ist in allen den Fallen vorzuziehen, in denen 
der Kommissioniir wegen der Beschaffenheit des Getreides Bedenken triigt, den 
vollen Hochstpreis zu bewilligen. Der Kommissioniir schiitzt sich dadurch vor 
Verlusten, die ihm bei der Abnahme des Getreides durch die RG. erwachsen 
konnten. Gleichzeitig wird vermieden, daB dem Besitzer wegen der Gefahr solcher 
Verluste zu hohe Abzii&,e gemacht werden. 

<) Bei Verladung groBerer Mengen sind diese so zu verteilen, daB auf jeden 
Eisenbahnwagen ein Ladegewicht von nicht unter 10 Tonnen entfil.llt. 

Vbel' Lie£erungen mittels Fuhren siehe § 13. 
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Die durch Zusammenstellung kleinerer Lieferungen unter 10 Tonnen IOU 

SammelJadungen nachweislich entstandenen Vorfra.chtkosten werden von der 
RG. vergutet.I) Solche Vorfrachtkosten diirfen nicht auf den Frachtbriefen 
na.chgenommen werden, sie sind unter Beifiigung der Vorfrachtbriefe in die 
Rechnung (§ 17) als besonderer Posten aufzunehmen. Vorfrachten auf Feld-, 
Stra.Ben- lind ahnlichen Bahnen sind wie Fuhrlohne zu behandeln und werden 
nicht erstattet_ 

Zahl-, Wiege-, AnschluB-, Telegramm-, Femsprech- und ahnliche Gebiihren 
werden nicht erstattet, Wagenstandgelder nur soweit sie nachweislich ohne Ver
schulden des Kommissionars oder des Abladers E;ntstanden sind. Nachnahmen 
jeder Art durch den Kommissionar sind unzulassig. 

Bei Verladungen fiir das Heer und die Marine sind Militarfra.chtbriefe zu 
benutzen, die die RG. zur Verfiigung stellt; auBerdem sind die Guterabfertignngs-' 
stellen ausdrucklich darauf aufmerksam zu machen, daB es sich um MilitiLrgut 
handelt.2 ) In allen andern Fallen erfolgt die VerIadung mit gewohnlichen yom 
Kommissionar selbst beschafften Frachtbriefen, die den Vermerk "Fiir Rech
nung der Reichsgetreidestelle" tragen. 

Die Verladepapiere mussen stets, auch wenn die Sendungen von dritten 
Personen abgefertigt werden, den Namen oder die Firma des Kommissionars 
als Absender tragen. 

§ 5. Einforderung der Verla devorschriften. 

Verladevorschriften sind nur ffir Getreidemengen einzufordem, die spatestens 
binnen zwei W ochen zur Verladung bereit sind. 

Die Verladevorschrift ist auf einem von der RG. zur Verfiigung gestenten 
Vordruck einzufordem. Darin ist anzugeben: 

a) die verfiigbare Menge in Tonnen, 
b) die Art des Getreides, 
c) die Verladestation, 
d)der Kommunalverband, aus dem die Lieferung erfolgt, 
e) der Hoohstpreisbezirk, aus dem die Lieferung erfolgt, 
f) die Beschaffenheit des Getreides. 3 ) 

§ 6. Anmeldung von nicht transportfahigem Getreide 
beim Kommunalverband. 

Verladevorschriften sind im allgemeinen nur fijr transportfahiges Getreide 
einzufordem. Getreide, das wegen seiner Beschaffenheit nicht transportfahig 
ist, muB zunachst unter Hinweis auf § 18 Absatz 1 der Brotgetreideverordnung 
yom 29. Juni 1916 dem Kommunalverband zur weiteren Veranlassung ange
meldet werden.4 ) 

§7. Einforderungen von Verladevorschriften iiber feuchtes Getreide. 

Unbeschadet der Bestimmungen des § 6 ist in allen Fallen, in denen Ge
treide von der RG. abgenommen werden muS, das wegen seiner Feuchtigkeit 

1) Die RG. vergiitet also anBer den Frachtkosten im Sinne des Absatzes 2 
nur die im Text erwahnten Barauslagen fiir Vorfrachten, nicht etwa Kosten 
fiir Lagerung, Mischung, Bearbeitung, An- und Abfuhr oder dergI. 

2) Bei der Einladung muB ein Beamter zugegen sein, der die "vorlaufige 
Abnahme" im Sinne der "Grundsatze ffir die Beschafflmg der Heeresverpflegung'~ 
(vgl. § 19) vomimmt. 

8) Siehe hierzu §§ 6, 7. 
") Die in Betracht kommende Stelle des § 18 Abs. Ilautet: "Jeder Kommunal

verband •..•.. hat ferner unbeschadet des ihm nach § 20 Abs. 1 Satz 2 zu
stehenden Rechtes dafiir zu sorgen, daB die beschlagnahmten Vorrate ZW4iCk
entsprechend aufbewahrt und ordnungsgemaB behandelt werden." 
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durch einen langeren Transport gefahrdet wird,l) bei Einforderung von Verlade
vorsehriften auf diese Beschaffenheit besonders hinzuweisen und gleichzeitig 
zwei mindestens je 1 Kilogramm wiegende Beutelmuster einzusfi'nden.~) 

§ 8. Lieferung der Sacke durch den Kommissionar. 
Die zur Versendung des Getreides notwendigen Sacke stellt der Kommissionar. 

Die Sacke werden heiJ3) und unvertauscht frachtfrei an die vom Kommissionar 
vorher anzugebende Adresse zuriickgesandt. 

Die RG. zahlt als Sackleihgebiihr zehn Pfennig fiir den Doppelzentner Ge
treide. Werden die Sacke nicht binnen drei Wochen vom Tage der .Ankunft des 
Getreides an der Empfangsstation wieder an den Kommissionar zuriickgeliefert 
(der Tag der .Ankunft an der vom Kommissionar angegebenen Station ist maB
gebend), so erhiiht sich die Sackleihgebiihr fiir jede angefangene weitere Woche 
urn fiinfundzwanzig Pfennig bis zurn Hochstbetrage von zwei Mark fiinfzig Pfennige 
fiir den Doppelzentner. Konnen Leihsacke aus irgendeinem Grunde nicht zuriick
gegeben werden4 ), so gilt der Hochstbetrag der Leihgebiihr als verfallen. AuBer
dem wird fiir den Verlust der Sacke dem Kommissionar eine Mark sechzig Pfennig 
fiir den Sack, der fiinfundsiebzig Kilogramm oder mehr halt, und eine Mark fiir 
den kleineren Sack vergiitet. 

Falls der Reichskanzler nach § 6 Aba. I der "Verordnung uber Hochst
preise fiir Brotgetreide" vom 24. Juli 1916 die Hochstsatze fiir Sackleihgebiihren 
oder Sackpreise andert, oder wenn in anderer< Weise eine gesetzliche Anderung 
dieser Satze eintritt, treten die neuen Hochstsatze an die Stelle der vorstehenden 
Satze. 

§ 9. Bedingungen del' RG fiir die Verleihung von Sacken. 
In Fallen dringenden, in anderer Weise nicht zu befriedigenden Bedurf

nisses sind Sacke von der RG. leihweise einzufordern. Die Einforderung hat 
so friihzeitig zu geschehen, daB die Verladungen nicht verzogert werden. Die 
RG. steUt, soweit sie dazu in der Lage ist, Sacke unter folgenden Bedingungen 
zur VerfUgnug. 

a) Die dem Kommissionar zu belastende Leihgebiihr betragt einen halben 
Pfennig fUr jeden Sack unrl Ta,g, berechnet von del' Absendung del' Sacke 
an die vom Kommissionar angegebene Adresse bis zur .Ankunft der Sacke 
an der von del' RG. aufgegebenen Adresse. 

Die Leihsackc diirfen nur zu Lieferungen fiir die RG. benutzt werden; 
soweit der Kommissionar sie fUr andere Zwecke benutzt, zahlt er fUr die 
betreffende Zeit die doppelte Leihgebiihr. 

b) Die Frachtkosten fUr Ubersendung und RiickRendung der Sacke tragt del' 
Kommissionar. 

1) In nicht selbstwirtschaftenden Kommunalverbanden wird fiir die RG. 
aHes Getreide aufgekauft. In selbstwirtschaftenden Kommunalverbanden 
kommt § 29c der Brotgetreideverordnung vom 29. Juni 1916 in Betracht. 

§ 29 lautet: "Die Reichsgetreidestelle hat einem selbstwirtschaftenden 
Kommunalverband auf Verlangen in Fallen dringenden Beqiirfnisses 

a) .•.•.• 
b) ...... 
c) durch Abnahme feuchten Brotgetreides oder Trocknung gegen ange

messenes Entgelt behilflich zu sein." 
In den Fallen, in denen ein Kommunalverband sich hierauf beruft, ist untel' 

Darlegung der Verhaltnisse, aus denen sich ergibt, daB ein Fall "dringenden 
Bediirfnisse~" vorliegt, die Entscheidung der RG. einzuholen. 

2) Die RG. laBt solches Getreide in del' Regel in Trocknungsanstalten senden, 
vermeidet jedenfalls langere Transporte. 

i) d. h. in dem Zustand, in dem sie abgesandt waren, unter Berucksich-
tigung des natiirlichen VerschleiBes. < 

4) Also auch wenn sie wahrend del' Beforderung verloren gehen. 
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c) Auf Verlangen der RG. sind die Leihsiicke unverziiglich zuriickzusenden. 
Soweit sie bei Eingang der Aufforderung der RO. zur Ausfiihrung einer 
Verladevorschrift in Benutzung sind, erfolgt die Riicklieferung an die RG. 
sofort nach Riiekempfang der Sacke. 

Wird die Riieksendung iiber eine Woche schuldhaft verzOgert, so ist 
yom Ablauf dieser Frist ab unbeschadet weiterer Anspriiehe der RG. die 
doppelte Leihgebiihr zu entriohten. 

d) FUr Sacke, die nioht zuriiokgeliefert werden konnen, ist auBer der bis zum 
Tage der endgiiltigen Feststellung der Unmogliohkeit der Riioklieferung 
verfaUenen Leihgebiihr eine Entsohikligung von einer Mark seohzig Pfennig 
fiir den Saok, der mindestens fiinfundsiebzig Kilogramm hii.1t, und von 
einer Mark fiir jeden kleineren Saok zu zahlen. Mindestens kann die RG. 
fiir jeden nioht zuriiekgelieferten Saok einsohlieBlich der Leihgebiihr vier 
Mark zehn Pfennig fordern. 

e) Fiir die Zeit der Benutzung der Siioke fiir Zwecke der RG. werden dem 
Kommissionar die Sackleihgebiihren nooh § 8 Absatz 2 gutgesohrieben. 

§ 10. Verladevorsohriften der RG. 
Die Verladevorschriften sind genau zu befolgen. GroBere Mengen, als in 

der Verladevorschrift angegeben, diirfen erst naoh Einholung neuer VerJadevor
Bohriften versandt werden.') 

Die Verladevorsohriften werden mit Ablauf eines Monats yom Ausstellungs
tage an wirkunsglos. Die alsdann noeh nieht ausgefiihrten Verladungen diirfen 
nioht mehr nach dieser Vorsohrift ausgefiihrt werden; soweit erforderlich, sind 
neue Verladevorsehriften einzufordern. 

§ 11. Abgangsanzeigen. 
Die RG. stellt dem Kommissionar Abgangsanzeigebiieher zur Verfiigung. 

Die darin enthaltenen Vordruoke sind in allen Teilen sorgfaltig auszufiillen. 
Die Abgangsanzeige ist gleiohzeitig mit der Absendung des Getreides in 

zwei Abdruoken der RG. und in einem Abdruok dem Empfanger zuzusenden. 
Die Zusendung von Abgangsanzeigen an die RG. ist aueh bei Lieferung von Ge
treide an Proviantamter und Kommunalverbande (§ 19 Abs.2) unbedingt er
forderlich. 

Wird die Einsendung der Abgangsanzeige sehuldhaft verzogert, so ist die 
RG. bereohtigt, fiir die Zeit der Verzogerung die Zahlung von Zinsen (§ 18 Abs. 8) 
abzulehnen. Der Kommissioniir tragt die Gefahr, die damit verbunden ist, daB 
er die Abgangsanzeige nicht so rechtzeitig abschiokt, daB der Empfanger bei 
Priifung des Getreides auf Gewicht und Beschaffenheit ihren Inhalt beriicksioh
tigen kann (vgl. § 12 Abs. 2 und 3, § 14 Abs. 7). 

§ 12. Gewicht. 
Das Gewioht des Getreides an der Stelle. von der aus es yom Kommissionar 

an die von der RG, aufgegebene Adresse versandt wird, gilt als das der RG. ab
gelieferte Gewicht. 

Der Kommission.ii.r mooht in der im § 11 erwahnten Abgangsanzeige genaue 
Angaben iiber Sackzahl, Art der Gewichtsermittlung und Gewieht des Getreides, 
sowie der leeren Sacke. Diese Angaben miissen zwei Zeugen, die sioh zur eidlichen 
Erhiirtung der Wahrheit derselben bereit erkliiren, schriftlioh bestiitigen. Sind 
in einem Eisenbahnwagen oder Schiff mehrere Partien verladen, so sind die 
Angaben fiir jede Partie getrennt zu machen. In diesem FaIle iet auBerdem 
noch anzugeben, wie die einzelnen Partien bezeiehnet sind und aus wieviel 
Sacken sie bestehen. 

1) Diese Beetimmung ist besonders wiohtig bei I.i.eferungen an Heer und 
Marine, an die von der RG. belieferten Nahrungsmittelbetriebe und an Kom
munalverbande. Verletzung dieser Bestimmung macht den Kommissioniir der 
RG. gegeniiber schadensersatzpflichtig! 
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Unterbleibt die ordnungsmaBige Gewichtsfeststellung vor der Absendung, 
oder ist die Abgangsanzeige (§ 11) so spat abgesandt, daB sie bei ordnungsmiU3iger 
Beforderung im Zeitpunkt der Ankunft des Getreides nicht im Besitz des Emp
!angers sein kann, so gilt das an der Empfangsstelle ermittelte Gewicht als maB
gebend. In diesem Falle sowie in allen Fallen, in denen der Empfiinger des 
Getreides die Gewichtsangaben des Kommissionars beanstandet, hat der Emp
fanger dem Kommissionar eine schriftliche Erklarung zu iibersenden, die die 
Art der von ihm vorgenommenen Gewichtsermittlung und deren Ergebnis enthalt. 
Diese Erklarung ist von zwei Zeugen, die sich zur eidJichen Erhartung der Wahr
heit der Angaben bereit erklaren, schriftlich zu bestatigen. Die Heeresver
waltungen und die Marineverwaltung konnen statt der hier vorgesehenen Art 
der Gewichtsermittlung auch die bahnamtliche Verwiegung auf der Zentesimal
wage vornehmen lassen. 

Eine von den vorstehenden Bestimmungen abweiC1hende Art der Gewichts
feststellung (insbesondere die babnamtliche Verwiegung, abgesehen von den im 
vorhergehenden Satz erwahnten Fallen) ist nur zulassig, wenn hieriiber vorher 
zwischen dem Kommissionar und dem Empfanger eine schriftlich bestatigte 
Verstandigung erfolgt ist. Von einer solchen Verstandigung ist der RG. zugleicb 
mit der "Obersendung der Abgangsanzeige Kenntnis zu geben. 

Die Nachpriiflmg des Gewichts erfolgt unverziiglich nach Empfang des 
Getreides. Gewichtsbemangelungen sind spatestens an dem dem Eingangstage 
des Getreides am Bestimmungsort folgenden Werktag telegraphisch dem Kom
missionar mitzuteilen. Ais Eingangstag in diesem Sinne gilt der erste Werktag, 
an dem die Sendung dem Empfli.nger zur Abnahme zur Verfiigung steht. Falls 
der Empfanger infolge Uberlastung der Entladegleise nicht zur sofortigen Ab
nahme in der Lage ist, so verlangert sich die Abnahmefrist urn die Zeit der Be
hinderung, falls eine bahnamtliche Bescheinigung iiber Grund und Dauer der 
Behinderung beigebracht wird. 

"Ober Gewichtsstreitigkeiten entscheidet mangels einer Verstandigung 
zwischen dem Kommissionar und dem Empfanger das Schiedsgericht nach § 24. 

Wird trotz der Verstandigung ein Schiedsspruch eriassen, weil das Schieds
gericht aus irgend welchem Grunde von der erfolgten Verstandigung nicht unter
richtet war, oder verstandigen sich die Parteien ohne oder mit Kenntnis eines 
bereits erlassenen Schiedsspruchs nachtraglich, so gilt stets der Inhalt der Ver
standigung als maBgebend. Sind bei der Verstandigung die Kosten des Schieds
spruchs nicht beriicksichtigt worden, so ist fiir die Verpflichtung zum Kosten
ersatz der Inhalt des Schiedsspruchs maBgebend. 

§ 13_ Lieferung mittels Fuhren. 
Lieferungen mittels Fuhren an den Bestimmungsort (Miihle, Proviantamt 

usw.) sind insoweit zulassig, ala die RG. hierzu ihre Zustimmung vorher erklart 
hat. 

Bei solchen Lieferungen ist das Gewicht im Zeitpunkt der Ablieferung des 
Getreides maBgebend. 

§ 14. Beschaffenheit des Getreides. 
Die Beschaffenheit des Getreides an der Stelle, an die es yom Kommissionar 

nach der Verladevorschrift versandt ist, gilt als die Bescbaffenheit des der RG. 
abgelieferten Getreides. 1st das Getreide wahrend der Beforderung YOu der 
Abladestelle des Kommissionars bis zur Ankunftsstelle durch auBere Einfliisse, 
die der Absender nicht verhindern konnte, beschadigt worden, so tragt die RG. 
den dadurch etwa entstehenden Schaden. Ais solche Einfliisse gelten auch Ver
zogerungen der Beforderung infolge von Eisenbahnsperren oder ahnlichen auBer
gewohnlichen Ereignissen. 

Die Untersuchung des Getreides erfolgt unverziiglich nach Empfang. Mangel
riigen sind spatestens an dem dem Eingangstage des Getreides am Bestimmungs
ort folgenden Werktag telegraphisch dem Kommissionar mitzuteilen. Ais Ein
gangstag in dicsem Sinne gilt der erste Werktag, an dem die Sendung dem Emp-
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liinger zur Abnabme zur Verfiignug steht. Falls der Empfiinger infolge Vber
lastung der Entladegleise nicht zur sofortigen Abnahme in der Lage ist, so ver
liingert sich die Abnabmefrist um die Zeit der Behinderung, falls eine bahnamt
liche Bescheinigung iiber Grund und Dauer der Behinderung beigebracht wird. 

Die Frist zur Untersuchung und zur Erhebung der Mangelriige veriangert 
sich in den Fallen um 48 Stunden, in denen die RG. das Getreide mit der Eisen
bahn an eine Schiffsstation versenden laBt, von der aus es durch einen Spediteur 
auf dem Wasserwege weitergeleitet wird.1 ) 

Die Mangelriige muB die Wagennummer sowie moglichst genaue Angaben 
iiber die festgestellten Mangel enthalten. 

Der Empfanger hat, falls er Mangel mgt, unverziiglich durch einen Sach
verstiindigen, der nicht in seinem Dienst steht, nicht von ibm abhangig ist, auch 
nicht mit den Inhabern oder den Geschaftsleitern der das Getreide empfangenden 
Firma bis zum dritten Grade verwandt oder verschwagert ist, eigenhandig zwei 
Proben aus dem beanstandeten Getreide zu ziehcn, in dichte Leinensackchen 
(nicht Flaschen oder Biichsen) verpacken, versiegeln und der RG. eingeschrieben 
iibersenden zu lassen. Wird die Feuchtigkeit bemangelt, so sind auBer den in 
Leinensackchen verpackten Proben zwei in luftdicht verschlossenen GefaBen 
(Flaschen oder Biichsen) verpackte Proben einzusenden.2 ) 

Die Proben sollen je mindestens 1 Kilogramm wiegen und je aus zehn ver
schiedenen Stellen der beanstandeten Sendung in moglichst gleichen Mengen 
entnommen werden. 

Jeder Eisenbahnwagen und jedes Schiff ist als besondereSendung zu behandeln. 
Enthalt ein Wagen oder Schiff Getreide von verschiedenen Verkaufern oder von 
verschiedener Beschaffenheit, so werden diese verschiedenen Partien als besondere 
Sendungen behandelt, wenn sie in deutlich erkennbarer Weise als solche kenntlich 
gemacht und voneinanderl getrennt sind und wenn in den rechtzeitig dem Emp
fanger zugesandten Abgangsanzeigen (§ 11) genaue Angaben hieriiber enthalten 
sind (§ 12 Abs.2). 

W ird nur ein yom Absender nicht getrennt behandelter Teil einer Sendung 
bemangelt, so sollen auch Durchschnittsproben des nicht beanstandeten Teils 
der Sendung genommen werden, damit der Durchschnittswert der ganzen Sendung 
ermittelt werden kann. 

Der Sachverstandige soil der RG. gleichzeitig mit der Vbersendung der 
Proben eine die Einzelheiten des Vorganges der Probeziehung Bowie einen Be
fundbericht enthaltende von ibm unterschriebene Niederschrift mit der Erklarung 
iibersenden, daB er bereit sei, die Richtigkeit seiner Angaben zu beschworen. 
Fiir solche Niederschriften werden die von der RG. zur Verfiigung gestellten 
Vordrucke benutzt. 

Der Empfanger ist verpflichtet, den yom Kommissionar zur Vertretung 
seiner Interessen am Empfangsort bezeichneten Vertrauensmann durch den mit 
der Probeziehung beauftragten Sachverstandigen zuziehen zu lassen.S ) 

Die Mitteilung der Adresse des Vertrauensmannes mull, wenn sie nicht 
ein £iir allemal erfolgt ist, spatestens binnen 12 Geschaftsstunden nach Ab-

1) In diesen in Schlesien und Posen mancbmal vorkommenden Fallen 
werden die Proben von der Endstelle des Eisenbahntransportes aus der RG. 
zur Untersuchung iibersandt. 

2) FUr den Wassergehalt und das Naturalgewicht sind die luftdicht ver
schlossenen Proben, fiir die Beschaffenheit im iibrigen die Beutelproben mall
gebend. 

3) Die Liste der von den landwirtschaftlichen Korperschaften benannten 
Sachverstandigen, die bereit sind, die Interessen der Getreidelieferer bei der 
Abnahme des Getreides zu vertreten, ist allen Kommissionaren zugesandt worden. 
Weitere Abdrucke stehen bei der RG. zur Verfiigung. Die Kosten der Vertretung 
hat der Kommissionar zu tragen ebenso wie der Empfanger die Kosten des Probe
ziehers tragt. Mangels Verstandigung entscheidet auf Antrag das Schiedsgericht 
dariiber, ob und in welchem Umfang diese Kosten von dem anderen Teil zu er
statten sind. 
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sendung des die Mangelriige enthaltenden Telegramms beim Empfiinger einge
gangen sein. 1nnerhalb derselben Frist hat der Kommissionar den Empfanger 
zu benachrichtigen, falls er selbst oder sein Verkaufer oder ein anderer Ver
treter sich an der Probeziehung zu beteiligen wiinscht. 1st die Mitteilung iiber 
die Beteiligung des Absenders oder seines Vertreters an der Probeziehung recht
zeitig erfolgt, so gibt der Empfiinger zu der Beteiligung an derProbeziehung 
Gelegenheit, indem er bis zu 48 Stunden yom Zeitpunkt der Absendung der 
Mangelriige ab entweder mit der Entladung des Getreides wartet oder die ausge
ladenen Getreidesacke in einem geeigneten Raum seines Betriebes, von anderen 
Vorraten getrennt, in demselben Zustand, in dem sie ausgeladen worden sind, 
lagern laBt. Nach Ablauf dieser Frist kann der Empfanger die Probeziehung 
ohne Zuziehung des Absenders oder seines Vertreters vornehmen lassen. 

Uber Beschaffenheitsstreitigkeiten entscheidet, soweit keine Verstandigung 
zwischen den Beteiligten erfolgt, das Schiedsgericht nach § 24. 1 ) 

Wird trotz der Verstandigung ein Schiedsspruch erlassen, weil das Schieds
gericht aus irgendwelchem Grunde von der erfolgten Verstiindigung nicht unter
riehtet war, oder verstandigen sieh die Parteien ohne oder mit Kenntnis eines 
bereits erlassenen Schiedsspruchs nachtraglieh, so gilt stets der 1nhalt der Ver· 
standigung als maBgebend. Sind bei der Verstandigung die Kosten des Schieds
spruchs nicht beriicksichtigt worden, so ist fiir die Verpflichtung zum Kosten· 
ersatz der Inhalt des Schiedsspruchs maBgebend. 

§ 15. Vorschriften fiir Wasserverladung. 
Fiir Wasserverladungen gelten mangels anderer Vereinbarungen folgende 

besondere V orschriften: 
a) Schiffsverladungen sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

der RG. zuliissig. 2 ) 

b) Das im Ladeschein (Konossement) vermerkte Gewicht gilt als das an 
die RG. abgeli1lferte Gewicht. 

c) Falls ordnungsmaBig gezogene und versiegelte Schifferproben vorliegen 
und auBer den iiblichen Schifferproben je zwei Muster in luftdicht ver· 
schlossenen Behaltern (Flaschen oder Biichsen) unverziiglich sowohl an 
den Empfanger wie an die RG. abgesandt sind,3) gilt die Beschaffenheit 
dieser Proben als die Beschaffenheit des abgelieferten Getreides. 

Schifferproben gelten nur dann als ordnungsmaBig gezogen, wenn dem 
Empfanger durch rechtzeitige Benachrichtigung Gelegenheit gegeben worden 
ist, sich an der Probeziehung zu beteiligen, Falls kein anderer Empfiinger bekannt 
ist, gilt die RG. als Empfanger. Die RG. ist in allen Fallen selbstandig zur Mangel
riige berechtigt. Die Frist ist fiir die RG. nach § 14 Abs. 3 zu berechnen. 

§ 16. Kaufpreis. 
Die RG. zahlt den am Tage der Verladung geltenden Hiichstpreis fiir Ge

treide, das gesund und trocken ist und hinsichtlich seiner sonstigen Eigenschaft 
der Durchschnittsbeschaffenheit der betreffenden Getreideart letzter Ernte in 
der Abladegegend entspricht. In diesem Preise sind aile bis zur Einladung des 

1) Bei Verstiindigungen sind die Probeziehungskosten, etwaige Wagen· 
standgelder und sonstige Nebenkosten zu beriicksichtigen. Ebenso sind die 
Schiedsgerichtskosten zu beriicksichtigen, falls damit gerechnet werden muS, 
da.B das Schiedsgericht vor Empfang der (telegraphischen) Mitteilung iiber die 
Verstandigung eine Entscheidung trifft. 

2) Die RG. vergiitet die Vorfrachtkosten fiir die Beforderung von der Bahn· 
sta.tion bis zum Ladeplatz des Schiffes nur, wenn die Zustimmung zur Schiffs· 
verladung eingeholt wurde. 

3) Die Muster sind ordnungsmaBig mit dem Namen des Absenders und des 
Empfangers der Sendung, dem Namen des Schiffes und dem Datum zu bezeichnen. 
Fiir den Wassergehalt und das Naturalgewicht sind die luftdicht verschlossenen, 
fiir die Bescha.ffenheit im iibrigen die Schifferproben maBgebend. 
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Getreides in den Eisenbahnwagen oder das Schiff entstehenden Kosten auBer 
den in § 4 Absatz 4 erwahnten Vorfrachtkosten einbegriffen. Bei Ablieferung 
mittels Fuhre ist der Fuhrlohn einbegriffen.1 ) 

Bei geringerer Beschaffenheit wird vom H6chstpreis der Betrag abgezogen, 
urn den das gelieferte Getreide fiir die Verwendung als Brotgetreide geringwertiger 
ist als mangelfreies Getreide. Hierbei sind auch die durch kiinstliche Trocknung 
von Getreide mit einem Wassergehalt von 19 Prozent und dariiber entstehenden 
Kosten und Verluste zu beriicksichtigen.2 ) Mangels einer Verstandigung zwischen 
dem Kommissionar und dem Em pfanger entscheidet das Schiedsgericht nach § 24. 

§ 17. Form der Rechnungen. 

Fiir die Ausstellung der Rechnungen stellt die RG. dem Kommissionar 
Rechnungsbiicher zur Verfiignug, deren Vordrucke in allen Teilen sorgfaltig 
auszufiillen sind.3 ) 

§ 18. Zahlung. Teilzahlung. Verzinsung. 

Die Bezahlung der Forderungen des Kommissionars erfolgt fiir jede Sendung 
nach Abnahme des Getreides beim Empfanger gemaB den sich aus dem Folgenden 
ergebenden Bestimmungen. 

Vor diesem Zeitpunkt zahlt die RG. fiir jede Sendung einen VorschuB von 
80 Prozent des nach dem Hochstpreis berechneten Wertes des Getreides. Der 
Abgangsanzeige ist der abgestempelte Duplikatfrachtbrief oder Ladeschein bei
zufiigen. 

Der Kommissionar erhalt vom Empfanger iiber jede Sendung einen "Ge
treideempfangsschein" auf dem von der RG. zur Verfiigung gestellten Vordruck. 
Aus dem Inhalt des Getreideempfangsscheins ist zu ersehen, ob die Sendung als 
nach Beschaffenheit und Gewicht einwandfrei zurn Hochstpreise abgenommen 
oder ob sie beanstandet wird. Scheine iiber unbeanstandetes Getreide sind von 
weiBer Farbe, iiber beanstandetes Getreide von blauer Farbe. 

Hat der Kommissionar einen weiBen Getreideempfangsschein erhalten, so 
iibersendet er ihn mit seiner Rechnung der RG., die alsdann Zahlung leistet. 

1) § 35 der Brotgetreideverordnung vom 29. Juni 1916 bestimmt: "Der 
Besitzer hat vorbehaltlich der Vorschrift im § 3 Absatz 3 die Vorrate, die er 
freihandig iibereignet hat, oder die bei ihm enteignet sind, zu verwahren und 
pfleglich zu behandeln, bis der Erwerber sie in seinen Gewahrsam iibernimmt. 
Dem Besitzer ist hierfiir eine angemessene Vergiitung zu gewahren, die von der 
hoheren Verwaltungsbehorde endgiiltig festgesetzt wird." Der Kommissionar 
muB bei seiner Einkaufstatigkeit beriicksichtigen, daB solche Vergiitungen in 
seinem Verhaltnis zur RG. ihm zur Last fallen. 

2) In der Kriegswirtschaft muB die deutsche Ernte die Versorgung der 
Bevolkerung mit gesundem Mehl und Brot wahrend des ganzen Jahres gewahr
leisten. Dies bringt im allgemeinen die Notwendigkeit langerer Lagerung mit 
sich. Der Wert des Getreides ist deshalb weit mehr von dem Grade seiner Trocken
heit abhangig als im Frieden. Die RG. hat gegeniiber den Miihlen, die die volle 
wirtschaftliche Verantwortung fiir die Erhaltung des ihnen zugefiihrten Getreides 
tragen und deshalb schon bei geringerem Feuchtigkeitsgehalt kiinstlich trocknen, 
die Verpflichtung iibernommen, Getreide mit einem Wassergehalt von 19 Prozent 
und dariiber auf Kosten der RG. kiinstlich trocknen zu lassen. Sie erwartet, 
daB solch feuchtes Getreide von den Erzeugern selbst oder vom Kommunal
verband (nach § 18 Abs. 1 der Brotgetreideverordnung vom 29. Junni 1916) auf 
einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt herabgearbeitet wird (vgl. § 6), bevor es 
zur Ablieferung kommt. Soweit es in iiberfeuchtem Zustand abgeliefert wird, 
ist der Abzug der entstehenden Kosten und Verluste vom Hochstpreis gerecht
fertigt. 

3) Fiir Lieferungen an Heeresverwaltungen, an die Marineverwaltung und 
an Kommunalverbande siehe § 19. 
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Hat der Kommissionar einen blauen Getreideempfangsschein erhalten, so 
bedarf es zunachst der Erledigung der Beanstandung. Diese kann durch Vel'
standigung zwischen dem Kommissionar und dem Empfanger oder durch Schieds
spruch1 ) erfolgen. 

Verstandigt sich der Kommissionar mit dem Empfanger, so erhalt er von 
diesem eine Bescheinigung auf dem von der RG. gelieferten Vordruck. Der 
Kommissionar iibersendet alsdann seine Rechnung mit dem blauen Getreide
empfangsschein und der erwahnten Bescheinigung del' RG., die hierauf Zahlung 
lei stet. 

Wird die Beanstandung durch Schiedsspruch erledigt, so iibersendet der 
Kommissionar seine Rechnung mit dem blaucn Getreideempfangsschein und 
der ihm zugestellten Ausfertigung des Schiedsspruchs2) der RG. zur Zahlung.3 ) 

AIle Forderungen des Kommissionars, soweit sie nicht vorher bezahlt sind, 
werden yom fiinfzehnten Tage von der Versendung des Getreides (Datum des 
Frachtbriefstempels) ab mit zwei yom Hundert Jahreszinsen iiber Reichshank· 
diskontsatz verzinst. Die Bestimmung des § 11 Abs. 3 bleibt unberiihrt. 

Die Zahlung gilt bei Barzahlung und Bankiiberweisung als am Tage des 
Abgangs von der RG. bewirkt. Bei Barsendung tragt der Empfanger die Uber
sendungskosten. 

§ 19. Abrechnung mit Heeresverwaltungen, Marineverwaltung 
und Kommunalverbanden. 

Bei Lieferungen an Heeresverwaltungen und an die Marineverwaltung 
erfolgt die Abrechnung mit diesen, nicht mit der RG. Hierfiir sind die "Grundsatze 
fiir die Beschaffung der Heeresverpflegung" maBgebend") 

Bei Lieferungen an Kommunalverbande erfolgt die Abrechnung mit diesen, 
nicht mit der RG. Hierfiir sind die gleichen Bedingungen maBgebend, wie fiir 
die Lieferungen an die RG. 

§ 20. Abmachungen iiber Riicknahme von Getreide. 
Abmachungen zwischen dem Kommissionar und dem Empfanger des Ge

treides dahin, daB Getreide wegen seiner Beschaffenheit mit oder ohne Ersatz
lieferung zuriickgegeben wird, sind unzulassig. 

§ 21. Kommissionsge hiihr. 
Der Kommissionar erhalt fiir seine Tatigkeit einschlieBlich aller Arten von 

Aufwendungen eine bestimmte, besonders vereinbarte Vergiitung. Diese Ver
giitung wird nur fiir solche Getreidemengen bezahlt, die wahrend des Bestehens 
des Kommissionsvertrages yom Kommissionar der RG. zugefiihrt und von dieser 
abgenommen worden sind. 

§ 22. Benutzung der Vordrucke. 
Der Kommissionar ist fiir die rechtzeitige und ordnungsmaBige Ausfiillung 

aller ihm fiir die Geschaftsabwicklung vonder RG. zur Benutzung iibergebenen 
Vordrucke verantwortlich. Er haftet fiir jeden Schaden, der durch unterlassene, 
verspatete oder nicht ordnungsmaBigeAusfiillung oder Ubersendung der Vordrucke 
entsteht. 

§ 23. Dauer des Vertrages. 
Der Kommissionsvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen, er ist beider

seits jederzeit ohne Innehaltung einer Frist kiindbar. 

1) Siehe § 24. 
2) Siehe Schiedsgerichtsordnung (Anlage) § 7. 
3) Rechnungen ohne die aus dem Vorstehenden sich als notwendig ergebenden 

Anlagen konnen nicht beriicksichtigt werden. 
4) Abdrucke dieser "Grundsatze" stehen bei den Proviantamtern, auf Wunsch 

auch durch Vermittlung der RG. zur Verfiigung. . 
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§ 24. Schiedsgericht. 

Uber aHe Streitigkeiten zwischen der RG. und dem Kommissionar ent
scheidet unter Ausschlu3 des Rechtswegs ein Schiedsgericht. Die naheren Be
stimmungen enthalt die zu diesen Allgemeinen Geschaftsbeidngungen gehorende 
Schiedsgerichtsordnung. Soweit der Reichskanzler nach § 36 Absatz 2 del' 
"Bekanntmachung iiber Brotgetreide und Mehl aus del' Ernte 1916" vom 29. Juni 
1916 abweichende Bestimmungen mit zwingender Wirkung erla3t, treten diese 
an die Stelle del' Bestimmungen del' Anlage. 

[Die Schied8gerichtsordnung ist hier nicht mit oogedruckt.! 

AnI. II. 
Allgemeine Geschiiftsbedingungen fUr den Verkehr zwischen 

der Reichs-Gerstengesellschaft m. b. H. (RGG.) zu Berlin und ihren 
Geschiiftsstellen. (Geschiiftsstellenvertrag.) 

§ 1. Errichtung der Geschaftsstellen, Firma, 
Verbot des eigenen Einkaufs. 

Zur Uberwachung des Gersteneinkaufs sowie des gesamten Verkehrs in 
Gerste werden von der RGG. fiir bestimmt abgegrenzte Gebiete Geschaftsstellen 
errichtet. Die Leitung jeder Geschaftsstelle wird ~iner Firma odeI' einer Vereini· 
gung von Firmen iibertragen, welche sich zur Ubernahme der Geschaftsstelle 
zusammengeschlossen haben. Sie kann auch einer anderen Stelle iibertragen 
werden. Die Geschaftsstelle hat sich im Schriftverkehr ihrer Firma mit dem 
Zusatz 

"GeschMtsstelle del' Reichs-Gerstengesellschaft m. b. H., Berlin" 
zu bedienen. 

Von del' Errichtung jeder Geschaftsstelle werden die Kommunalverbande, 
deren Bezirke die Geschaftsstelle umfa3t, durch die RGG. benachrichtigt. 

Soweit nicht bei Errichtung einer Geschaftsstelle von del' ROO. etwas Ab
weichendes ausdriicklich bestimmt wird, ist den Geschaftsstellen jeder andere 
Einkauf von Gerste als del' in § 5 vorgesehene, insbesondere del' unmittelbare 
Einkauf bei dem Landwirt, untersagt. Fiir jeden Fall del' Zuwiderhandlung 
ohne ausdriickliche Genehmigung del' RGG. unterwirft sich die Geschaftsstelle 
einer Vertragsstrafe von 1000 Mark (§ 19). 

§ 2. Innere Einrichtung. 
Bei del' inneren Einrichtung del' Geschaftsstellen sind die Anweisungen 

del' ROO. zu befolgen, insbesondere sind die von ihr vorgeschriebenen GeschaftB
biicher und Vordrucke zu benutzen. Auch hat die Geschaftsstelle fiir ihren 
Verkehr mit der RGG. und den Kommissionaren eine gesonderte Buchfiihrung 
einzurichten. 

§ 3. Anstellung der Kommissionare. 
Die Geschaftsstelle hat del' RGG. bei Beginn ihrer Tatigkeit diejeuigen 

Personen und Firmen ihres Bezirkes namhaft zu machen, die sich zur Anstellung 
alB Kommissionar eignen. Grundsatzlich sollen hierbei nul' 801che Firmen und 
Personen in Betracht kommen, welche sich in den beiden letzten Jahren VOl' 
Kriegsausbruch mit dem Gerstenhandel in einwandfreier Weise befa3t haben. 
Zu Kommissionaren konnen auch andere Stellen bestimmt werden. Malzfabriken 
und Brauereien sind - vorbehaltlich besonderer von del' RGG. zu bewilligenden 
Ausnahmen - als Kommissionare ausgeschlossen. 
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Soweit die Anstellung von Kommissionaren durch die RGG. gebilligt oder 
angeordnet wird, hat sie unter Zugrundelegung der hierfiir vorgesehenen "All· 
gemeinen Geschaftsbedingungen fiir den Vel'kehr zwischen den Geschaftsstellen 
der RGG. zu Berlin und den Kommissionaren (Kommissionsvertrag)" durch 
die Geschaftsstelle im eigenen Namen und fUr eigene Rechnung zu erfolgen. 

Die Geschaftsstelle hat die vorerwahnten Geschaftsbedingungen in allen 
Punkten genau einzuhalten. 

Ein unmittelbarer Geschaftsverkehr zwischen der RGG. und den Kommis
sionaren findet in der Regel nicht statt. 

Die Geschaftsstelle erhiilt von del' RGG. eine Liste der zum Einkauf in ihrem 
Bemk zugelassenen Kommissionare. 

§ 4. Einkaufstatigkeit der Kommissionare. 
Die Geschaftsstellen haben die Einkaufstatigkeit der Kommissionare zu 

beaufsichtigen, jeden unlauteren Wettbewerb unter ihnen zu verhiiten und ihre 
etwaigen Verfehlungen, insbesondere gegen die Bestimmungen des Kommissions
vertrages, der RGG. sofort zu melden. Vor der Festsetzung von Vertragsstrafen 
gegen einen Kommisisonar auf Grund des Kommissionsvertrages haben die Ge
schMtsstellen die Genehmigung der RGG. einzuholen. Eingezogene Vertrags
strafen sind unverziiglich an die RGG. abzufiihren. Das gleiche gilt von Be
tragen, die ein Kommissionar vertragswidrig von Dritten vereinnahmt oder sich 
ausbedungen hat und die infolgedessen der Geschaftsstelle verfallen sind (§ 11, 
Abs.3 des Kommissionsvertrages). 

Die Geschaftsstellen haben VerstoBe gegen die gesetzlichen Vorschriften 
und sonstigen behordlichen Anordnungen iiber den Verkehr mit Gerste sofort 
der ROO. anzuzeigen. 

Gegenuber allen am Gerstenverkehr Beteiligten sind die Interessen der 
ROO. nach besten Kraften wahrzunehmen. Die Wunsche diesel' Stellen, insbe
sondere del' ortlichen Behorden, sind unverziiglich an die RGG. weiterzuleiten. 

Anweisungen der RGG. in bezug auf den je nach Beschaffenheit der Gerste 
zu zahlenden Preis sind genau zu beachten und den Kommissionaren fortlaufend 
einznscharfen. 

Jede Abnahme der Gerste seitens del' Geschaftsstellen (§ 5) zu anderen 
als den jeweils vorgeschriebenen Preisen ist streng untersagt. Fur jeden Fall 
der Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmung unterwirft sich die Geschafts
stelle einer yertragsstrafe von 100 Mark (§ 19). 

§ 5. Prufung der gekauften Gerste, Abnahme, Bezahlung. 
Sobald von den Kommissionaren Kaufanzeigen (§ 4 des Kommissions

vertrags) bei der Geschaftsstelle eingehen, hat sie die Gerste nach den jeweiJigen 
Vorschriften der RGG. zu bewerten und den Kommissionaren unverziiglich 
mitzuteilen, zu welchem Preise sie die Gerste kauft. Sie hat den Kaufpreis zins
frei zu verauslagen (vergl. § 12). 

§ 6. Einkaufsmeldung an die RGG. 
Die Geschaftsstelle hat taglich del' Einkaufsabteilung der RGG. die von 

ihr gekauften Gerstenmengen einzeln auf besonderen Vordrucken zu melden 
und die entsprechenden Muster beizufiigen. Bei dieser Meldung ist fiir jeden 
einzelnen Einkauf zu verzeichnen: 

1. die verfiigbare Menge in Kilogramm, 
2. die Bestatigung del' sofortigen Verladebereitschaft, 
3. der Preis, 
4. die BeschaHenheit der Gerste, 
5. der Kommissionar, 
6. der Kommunalverband, 
7. der Liegeort, 
8. die Verladestation, 
9. die Musternummer der Gerste. 

Nussbaum, Kommissionsrecht. 7 



98 Gesehaftsstellenvertrag der Reiehsgerstengesellsehaft. 

Die Einkaufsmeldungen sind fortlaufend zu numerieren. Die dazu ge· 
horigen Muster sind mit den gleiehen Nummern zu versehen. 

Neben dem Originalblatt der Einkaufsmeldung ist der Einkaufsabteilung 
der RGG. eine Durchsehrift einzureichen. Eine weitere Durehschrift ist in dem 
Einkaufsmeldebuch der Gesehaftsstelle zu belassen. 

Die Zuriickhaltung der Einkaufsmeldungen ist streng untersagt. Fiir 
jeden Fall schuldhafter Unterlassung oder ungebiihrlicher Verzogerung eines 
Einkaufs oder einer Einkaufsmeldung unterwirft sich die Geschaftsstelle einer 
Vertragsstrafe von 300 Mark (§ 19). 

§ 7. Dbergang des Eigentums. 
Die Gerste wird Eigentum der RGG. durch ihre Ubergabe an die Eisenbahn 

oder den Schiffer zur Weiterbeforderung an den Bezugsberechtigten, durch ihre 
Dbergabe zur Weiterbeforderung fiir den Bezugsberechtigten an einen anderen 
Empfanger, oder falls die Geschaftsstelle dem Bezugsberechtigten oder dem 
sonstigen Empfanger die Gerste durch Fuhrwerk zufiihrt, durch ihre Ubergabe 
an den Frachtfiihrer. 

§ 8. Preis der Gerste. 
Falls die RGG. mit dem von der Geschaftsstelle gezahlten Preise nicht ein

verstanden ist, hat sie dies unverziiglich nach Eingang der Einkaufsmeldung 
und des Musters der Geschiiftsstelle mitzuteilen. . 

Bei einer etwaigen geringeren Abschatzung seitens del' RGG. hat die Gesehiifts
stelle den Preisunterschied zu tragen. 

Streitigkeiten zwischen der Geschaftsstelle und der RGG. iiber die Preis
festsetzung untel'liegen - bei AusschluB des Rechtsweges - der Entscheidung 
des Schiedsgerichts der RGG. in Berlin (§ 21). 

§ 9. Einlagerung der Gerste. 
Die Gesehiiftsstelle hat auf Verlangen der RGG. die Gerste einzulagern, 

in jedem Fall aber fiir die ordnungsmaBige Aufbewahrung und pflegliche Behand
lung sowie die Versicherung der Gerste Sorge zu tragen. Die Einlagerung bei 
Malzfabriken und Brauereien ist zu vermeiden. Aueh im iibrigen hat sich die 
Geschaftsstelle allen Verfiigungen der RGG. iiber die eingekaufte Gerste zu 
unterwerfen. 

Ais Vergiitung erhalt die Geschaftsstelle fiir die Einlagerung, pflegliche 
Behandlung, Versicherung sowie fiir die spatere Auslagerung der Gerste einschlieB
lich deren Verladung frei Wagen oder Schiff, sowie an Lagergebiihr fiir den ersten 
Monat den Betrag von 5 Mark fiir die Tonne, fiir jeden weiteren angefangenen 
Monat 1 Mark fiir die Tonne. 

Es ist der Geschiiftsstelle untersagt, die Gerste in solchen Fallen einzulagern, 
in denen dies den Umstanden nach nicht unbedingt erforderlich ist. 

Jedes unberechtigte Fordern von Lagergebiihr, sei es, daB die Gerste iiber
haupt nicht oder kiirzer als die angegebene Zeit eingelagert war, ist verboten. 
Die Geschaftsstelle unterwirft sich fiir jeden Fall einer Zuwiderhandlung gegen 
diese Vorschriften einer Vertragsstrafe von 1000 Mark (§ 19). 

Auf Verlangen del' RGG. ist die Gerste gebiihrenfrei zu einheitlichen Partien 
zusammenzustellen. 

§ 10. Behandlung der Bezugsscheine. 
Die Geschaftsstelle erhalt bei Beginn ihrer Tatigkeit und weiterhin nach 

Bedarf von der RGG. eine Anzahl Gerstenbezugsseheine zu treuen Handen. Sie 
ist verpflichtet, dem zustandigen Kommunalverband jeden geschehenen Einkauf 
rechtzeitig anzuzeigen und die entsprechenden Bezugsscheine zur Entwertung 
oder Abschreibung einzureiehen. 

Die Bezugsscheine sind bei der Geschiiftsstelle sorgfaltig aufzubewahren. 
Jeder MiBbrauch mit ihnen zieht gemaB den gesetzlichen Vorschriften strafrecht
liche Verfolgung nach sich. 
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Fur alIe Folgen, welche durch miBbrauchliche Benutzung oder Verlust 
eines Bezugsscheines bei mitwirkendem Verschulden der Geschaftsstelle entstehen, 
hat diese aufzukommen. 

§ 11. Verladung. 
Die Verladung der Gerste erfolgt gemaB der Verladeverfiigung der RGG. 

im Namen der GeschaftssteIle, soweit nicht etwas anderes bestimmt wird. Die 
Verladeverfiigung der RGG. ist von der GeschaftssteIle unmittelbar a.n den ein
kaufenden Kommissionar weiterzuleiten. 

Bei der Verladung hat die Geschaftsstelle die Anweisungen der RGG. genau 
zu befolgen. Sie unterwirft sich fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung einer Ver
tragsstrafe von 300 Mark fiir je 10 Tonnen (§ 19). 

Geschieht die Verladung durch die Geschaftsstelle selbat, so hat sie am 
gleichen Tage dem Bezugsberechtigten, fiir den die Verladung geschieht, dem 
Adreasaten der Sendung, sowie der RGG. Mitteilung zu machen. 

Erfolgt die Verladung durch den Kommissionar, so hat die Geschaftsstelle 
die von dieaem erhaltene Verladeanzeige unverziiglich an die RGG. weiterzu
geben. 

§ 12. Rechnungserteilung. 
Nach geschehener Verladung iibersendet die Geschiiftsstelle an die ROO. 

einen Duplikatfrachtbrief bzw. ein Konnossement und erteilt gleichzeitig Rechnung. 
Nach deren Eingang hat die RGG. die Rechnung alsbald zu priifen und nach 
Richtigbefund innerhalb sieben Tagen zu begleichen. Die RGG. ist berechtigt, 
ein langeres Ziel in Anspruch zu nehmen. Fiir diesen Fall verzinst sie den Rechnungs
betrag vom Tage der Verladung ab mit 1010 iiber den jeweiligen Reichsbankdiskol1t. 

In dem Rechnungsbetrag sind aIle bis zur Verladung entstandenen Kosten 
einbegriffen, auch die Vergiitung (§ 17) und die Gebiihren (§§ 9, 13). 

§ 13. Sacke. 
Die Geschaftsstelle hat die zur Verladung und BefOrderung der Gerste er

forderlichen Sacke zu stellen. 
Der Bezugsberechtigte hat fiir frachtfreie Riicksendung der Sacke als Eil

gut zu sorgen. 
Die Sackleihgebiihr der GeschaftssteIle betragt 2 Mark fiir die Tonne. 
Falls der Geschaftsstelle bzw. der dem Empfiinger aufgegebenen Stelle die 

Sacke nicht binnen 4 Wochen nach der Verladung wieder zugegangen sind, stehen 
der Geschiiftsstelle folgende weiteren Zuschlage zu: 

fiir die 5. Woche Mark 0,50 fiir die Tonne, 
" 6. " " 1,- " " 
"7.,, 1,50 " 

" ,,8. " u 2,-~, 
Angefangene W ochen werden voll berechnet. 

Sind die Sacke nicht binnen 8 Wochen seit der Verladung zuriickgegeben, 
so kann die Geschaftsstelle neben der Leihgebiihr und den Zuschlagen verlangen, 
daB die Sacke von dem Bezugsberechtigten iibemommen werden, und zwar mit 
2,50 Mark fiir den groBen und mit 1,50 Mark fiir den kleinen Sack. Die Vor
schriften der Bekanntmachung des Bundesrats iiber Sacke vom 27. Juli 1916 
(Reichsgesetzblatt S. 834) sind zu beachten. 

Den AD.spruch auf Riicklieferung der Sacke sowie auf Zahlung der Zuschlage 
und des t)bernahmepreises kann die Geschiiftsstelle nur dem Bezugsberechtigten 
gegeniiber geltend machen. Zu diesem Zweck iibertragt die RGG. hiermit ihre 
entsprechenden eigenen Anspriiche gegen den Bezugsberechtigten auf die Ge· 
schiiftsstelle. 

§ 14. Gewicht der Gerste. 
Das Gewicht der Gerste auf der Empfangsstation, an die sie von der Ge· 

lichiiftsstelle oder dem Kommissionar nach Anweisung der RGG. versandt ist, 
iilt als das der RGG. abgelieferte Gewicht. 

7* 
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Der Bezugsberechtigte hat der Geschaftsstelle bei einem vom Gewicht der 
Verladestation abweichenden Gewicht eine schriftIiche Erklarung zu iibersenden, 
welche die Art der von ibm vorgenommenen Gewichtsermittelung und deren 
Ergebnis enthalt. Das abweichende Gewicht kann von den Bezugsberechtigten 
nur durch bahnamtIiche Verwiegung oder durch beeidigte Wieger festgestellt 
werden. 

Eine andere Art der Gewichtsfeststellung ist mit Wirkung gegen die Ge· 
schaftsstelle nur bei besonderer schriftIicher Vereinbarung zwischen dieser, der 
RGG. und dem Bezugsberechtigten zulassig. 

Aile Beanstandungen des Gewichts und die damus entstehenden Anspriiche 
sind zwischen der Geschaftsstelle und dem Bezugsberechtigten unmittelbar zu 
erledigen. 

§ 15. Besohaffenheit der Gerste. 
Die Beschaffenheit der Gerste auf der Bahnstation, an die sie von der Ge· 

schiiftsstelle oder dem Kommissionar nach Anweisung der RGG. versandt iat, 
gilt als die Besohaffenheit der an die RGG. gelieferten Gerste. 

Die Gerste ist vom Bezugsberechtigten unverziigIich nach Empfang zu 
untersuchen. Mangelriigen sind vom Bezugsberechtigten spatestena am eraten 
Werktag nach dem Eintreffen der Gerste am Bestimmungsort telegraphisch 
der Geschaftsstelle mitzuteilen. Ais Tag des Eintreffens in diesem Sinn gilt der 
erste Werktag, an dem die Sendung dem Bezugsberechtigten zur Ausladung 
bereitgestellt ist. Erfolgt die Versendung der Gerste nicht unmittelbar an den 
Bezugsbereohtigten, sondern fiir diesen an einen anderen Empfanger, so verlangert 
sich die Frist zur Untersuchung und Erhebung der Mangelriige um 24 Stunden. 

Die Mangelriige muB die Wagennummer oder die Bezeichnung des Schiffes, 
sowie genaue Angaben iiber die behaupteten Mangel enthalten. 

Der Bezugsberechtigte hat, falls er Mangel riigen will, unverziigIich durch 
einen Sachverstandigen, der nicht in seinen Diensten steht, nicht von ihm abo 
hangig ist, auch weder mit ibm noch den Inhabern oder Geschiiftsleitern seiner 
Firma verwandt oder verschwagert ist, zwei Proben aus der beanstandeten Gerste 
zu ziehen, in dichte Leinensaokchen zu verpacken, zu versiegeln und der RGG. 
eingeschrieben zu iibersenden. Die Proben sollen je mindestens 1 kg wiegen 
und an zehn verschiedenen Stellen der beanstandeten Sendung in mogIichst 
gleichen Mengen entnommen werden. 

1st die Gerste in mehreren Eisenbahnwagen gekommen oder ist ein Wagen 
in deutIich erkennbarer Weise in verschiedene Abteilungen eingeteilt, weil die 
Gerste von mehreren Verkaufern herriihrt oder von verschiedener Beschaffen· 
heit ist, so solI fiir die Probeziehung jeder Wagen und jede Abteilung als besondere 
Sendung behandelt werden. Wird nur ein Teil der Sendung bemangelt, so sollen 
auch Durchschnittsproben des nichtbeanstandeten Teiles der Sendung genommen 
werden, damit die durchschnittIiche Besohaffenheit der ganzen Sendung ermittelt 
werden kann. 

Der Sachverstandige hat der RGG. gleichzeitig mit der tlbersendung der 
Proben eine die Einzelheiten des Vorgangs der Probeziehung enthaltende, von 
ibm unterschriebene Niederschrift mit der Erklarung zu iibersenden, daB' er 
bereit sei, die Richtigkeit seiner Angaben zu beschworen. Fiir solche Nieder· 
schriften werden die von der RGG. zur Verfiigung gestellten Vordrucke benutzt. 

Wird die Gerste von der Geschaftsstelle oder dem Kommissionar durch Fuhren 
zu den Bezugsberechtigten gebracht, so ist bei beabsichtigter Mangelriige in 
entsprechender Weise zu verfahren. 

Die Geschaftsstelle ist verpfIichtet, eine bei ihr eingegangene Mangelriige 
spatestens innerhalb zwei Werktagen an den einkaufenden Kommissionar weiter· 
zuleiten. 

§ 16. Wasserverladung. 
FUr Wasserverladungen gelten mangels anderer Vereinbarungen zwischen 

der RGG., der Geschaftsstelle und dem Bezugsberechtigten folgende besondere 
Vorachriften: 
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a) Wasserverladungen sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
der RGG. zulassig. 

b) Die Geschi.i.ftsstelle hat der RGG. ein vom Schiffer ordnungsgemaB unter
schriebenes reines Konnossement zu iibersenden. Das im Konnossement 
vermerkte Gewicht gilt als da.s. dem ~pfii.nger abgelieferte Gewicht. 
Eine gegenteilige Gewichtsfeststellung ist unzulassig. § 14, Abs. 4 findet 
Anwendung. 

c) GIeichzeitig mit der Absendung des Konnossements hat die Geschifts
stelle drei ordnungsmaBig gezogene und vom Schiffer versiegelte Proben 
der Gerste dem Bezugsberechtgten zu iibersenden, fiir welchen die Gerste 
bestimmt ist. Die Beschaffenheit der Proben gilt ala Beschaffenheit 
der der ROO. gelieferten Gerste. Mangelriigen sind vom Bezugsbe
rechtigten unverziiglich na.ch Eingang der Proben, von denen eine zu 
offnen ist, an die Geschaftsstelle zu richten. Gleichzeitig sind die 
beiden anderen versiegelten Proben uneroffnet der ROO. einzusenden. 

1st der Bezugsberechtigte der Geschaftsstelle nicht bekannt, so 
hat die Ubersendung der Proben an die RGG. zu erfolgen. 

§ 17. Vergiitung. 
Die Geschaftsstelle erhalt auBer den in den §§ 9 und 13 vorgesehenen be-

80nderen Gebiihren fiir ihre gesa.mte iibrige Tatigkeit einschlieBlich aller Auf
wendungen eine Vergiitung von •...•. Mark fiir die Tonne. 

In dieser Vergiitung ist zugleich das Entgelt fiir die allgemeinen Geschi.i.fts
unkosten der Geschi.i.ftsstelle enthalten. Sie schlieBt auch die dem Kommissionar 
von der Geschaftsstelle zu zahlende Provision von mindestens 4 Mark ein. 

1st die Leitung der Geschaftsstelle einer Vereinigung von selbstandigen 
Kommissionarfirmen iibertragen, welche sich zu einer Einkaufsgesellschaft zu
sammengeschlossen haben, so hat die Geschi.i.ftsstelle die vereinnahmten Ver
giitungen Mch Abzug ihrer tatsachlichen Geschi.i.ftsunkosten an ihre Kommissionii.re 
na.ch dem Verhaltnis der eingekauften Gerstenmengen in voller Rohe abzufiihren. 

Die Geschi.i.ftsstelle darf sich bei ihrer Tatigkeit fiir die ROO. von keiner 
Seite einen weiteren Verdienst ala die vorerwahnten Gebiihren und die Vergiitung 
verschaffen. Fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung unterwirft sie sich einer Ver
tragsstrafe von 1000 Mark (§ 19). 

Vertragswidrig vereinnahmte Betrage verfallen der RGG. Der Anspruch 
gegen den Zahlungspflichtigen geht auf die RGG. iiber. 

§ 18. Vorlegung der Geschaftsbiicher und des Schriftwechsels. 
Auskunftspflicht, Nachpriifungen der RGG. 

Die Geschi.i.ftsstelle ist verpflichtet, der ROO. sowie deren Bea.uftragten 
auf Verlangen ihre Geschaftsbiicher und den gesamten einschlagigen Schrift
wechsel vorzulegen. 

Sie hat auch gegeniiber ihren Kommissionaren der ROO. das Recht vor
zubeha1ten, durch Beauftragte die Geschi.i.ftsbiicher und den Schriftwechsel der 
Kommissionare selbst sowie ihrer Aufkii.ufer einzusehen oder unmittelbar ein
zufordern. 

Die Geschaftsstelle hat ferner der RGG. sowie den zustandigen Kommunal
verbanden jede gewiinschte Auskunft zu erteilen. 

Die RGG. behiilt sich ausdriicklich da.s Recht vor, bei der Geschi.i.ftsstelle 
jederzeit unangemeldet Na.chpriifungen vorzunehmen, denen die Geschaftsstelle 
keinerlei Hindernisse in den Weg legen darf. 

§ 19. Sicherheit der Geschaftsstelle, Vertragsstrafen. 
Zur Sicherung einer ordnungsmaBigen Erfiillung ihrer Verbindlichkeiten 

hat die Geschiiftsstelle der RGG. eine Sicherheit von 5000 Mark in bar zu stellen, 
die ihr mit 4% jahrlich zu verzinsen ist. 

Verfallene Vertragsstrafen kann die RGG. aus dieser Sicherheit nach vor-
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heriger reohtzeitiger Benaohriohtigung der GeschaftsstelIe duroh EinSQhreibe
brief ohne weiteres entnehmen. Die Geschaftsstelle kann gegen die Festsetzung 
von Vertragsstrafen sowie die Entnahme - unter Ausschlull des Reohtsweges -
innerhalb eines Monats seit Eingang der Benaciliriohtigung die Entsoheidung 
des Sohiedsgeriohts der RGG. in Berlin (§ 21) einholen. 

Die Sioherheit ist soots auf der in Aba. 1 vorgeschriebenen Hohe zu halten. 

§ 20. Dauer, Klindigung. 
Das Geschii.ftsverhii.ltnis zwischen der RGG. und den Geschii.ftsstelIen ist 

auf uubestirorote Zeit eingegangen und kann beiderseits ohne Innehaltung einer 
Frist duroh eingeschriebenen Brief gekiindigt werden. 

§ 21. Sohiedsgerioht. 
Vber aIle streitigen Ansprliohe aus dem zwischen der RGG. und der Ge

schii.ftssOOlle bestehenden Reohtsverhii.ltnis, auoh soweit sie zwischen der Ge
schii.ftsstelle und dem Bezugsbereohtigten unmitOOlbar auszutr80gen sind (vergl. 
§ 13 Abs. 7, § 14 Aba. 4) entscheidet unter AusschluB des Reohtsweges das Sohieds
gerioht der RGG. in Berlin. Das Verfahren vor diesem regelt sich na.oh der im 
Anhang beigefiigten Sohiedsgeriohtsordnung, auf welohe hiermit als Besmndteil 
des Gesohitftsstellenvertrages Bezng genoromen wird. 

AnI. m. 
Allgemeine Geschiltsbedingungen fur den Verkehr zwischen 

den Geschiiltsstellen der Beichs-Gerstengesellschaft m. b. H. (BGG) zn Berlin 
nnd den Kommlssioniiren. (Kommissionsvertrag.) 

§ 1. Anstellung des Kommissionars, Ausweis, 
Eink80 ufs berech tigung. 

Der Kommissionar wird von der fiir seine Niederlassung zustandigen Ge
schaftsstelle der RGG. 80ngestellt und erhii.lt von dieser eine auf seinen Na.men 
und den ihm von der RGG. zugewiesenen Bezirk l80utende Ausweiskarte. 

§ 2. Hilfspersonen des Kommissionars. 
Der Koromissionar kann sich zum Einkauf anderer Personen bedienen; 

er muB dies tun, soweit es von der GesohitftBStelIe verlangt wird, und er ist in diesem 
FaIle auoh hinsichtlioh der Auswahl seiner Einkaufer an die Vorsohriften der 
Geschaftsstelle gebunden. 

Die GeschaftsstelIe tritt zu den Aufkaufern des Kommissionars in keinerlei 
Reohtsbeziehungen; der Koromissionar ist nioht bereohtigt, bei Streitigkeiten 
mit Ihnen der Geschii.ftsstelle den Streit zu verkiinden. 

FUr Handlungen seiner Aufkaufer ist der Kommissionar der Gesohii.ftsstelle 
gegeniiber verantwortlioh (vergl. auoh § 12 Absatz 2). 

§ 3. Bestimmungen liber Einkauf, Beschaffenheit 
und Preis der Gerste. 

Der Kommissionar hat beim Einkauf die bestehenden gesetzliohen Vor
sohriften und behordliohen Anordnungen liber den Verkehr mit Gerste sowie die 
Anweisungen der RGG. und ihrer Geschii.ftsstellen, insbesondere in bezug 80uf 
den je na.oh Besohaffenheit der Gerste zu zahIenden Preis, genau zu bea.ohten. 
Jeder Einkauf zu anderen als den ihm vorgesohriebenen Preisen 1st streng unter
sagt. Fiir jeden Fall der Zuwiderh80ndlung gegen diese Bestimmungen unter
wirft sich der Kommissionar einer Vertragsstrafe von lOO Mark (§ 13). 



Kommissionsvertrag der Reichsgerstengesellschaft. 103 

Der Kommissionar solI in der Regel nur reine, gesunde, gute und trockene 
Gerste kaufen. Entspricht die Gerste nicht diesen Anforderungen, so solI der 
Kommissionar vor dem Ankauf unter Vbersendung von Proben die Anweisung 
der Geschaftsstelle einholen. 

Der Kommissionar hat dem Kommunalverband, fiir den die gekaufte Gerste 
beschlagnahmt ist, jede gewiinschte Auskunft zu erteilen. 

§ 4. Kaufanzeige und Eigentumsiibergang. 
Siimtliche Einkaufe des Kommissionars geschehen in seinem eigenen Namen, 

jedoch fiir Rechnung der fiir den Einkaufsort zustandigen Geschiiftsstelle. 
Der Kommissionar hat von jedem erfolgten KaufabschluB dieser Geschiifts

stelle sofort, spatestens aber binnen 24 Stunden, unter Beifiigung eines Aus
fallmusters von 250 Gramm Anzeige zu erstatten. In der Anzeige ist anzugeben: 

I. die verfiigbare Menge in Kilogramm, 
2. die Bestatigung der sofortigen Verladebereitschaft, 
3. der Preis, 
4. die Beschaffenheit der Gerste, 
5. der Kommunalverband, 
6. der Liegeort, 
7. die Verladestation, 
8. bei Mengen iiber 5000 Kilo auch der Landwirt. 
Fiir jeden Fall schuldhafter Unterlassung oder ungebiihrlicher Verzogerung 

eines Einkaufs oder der Anzeige vom KaufabschluB unterwirft sich der Kom
missionar einer Vertragsstrafe von 300 Mark (§ 13). 

Die Gerste wird Eigentum der RGG. durch ihre Vbergabe an die Eisenbahn 
oder den Schiffer zur Weiterbeforderung an den Bezugsberechtigten, durch ihre 
Vbergabe zur WeiterbefOrderung fUr den Bezugsberechtigten an einen anderen 
Empfanger, oder, falls die Geschiiftsstelle dem Bezugsberechtigten oder dem 
sonstigen Empfanger die Gerste durch Fuhrwerk zufiihrt, durch ihre Vbergabe 
an den FrachtfUhrer. 

Wird die Gerste von der Geschiiftsstelle auf Lager genommen, so geht das 
Eigentum entsprechend auf die Geschiiftsstelle iiber. 

Jede eigenmachtige Verfiigung des Kommissionars iiber die Gerste wird 
strafrechtlich verfolgt. 

§ 5. Abnahme der Gerste durch die Geschiiftsstelle. 
Nach Eingang der Kaufanzeige sowie des Musters teilt die Geschiiftsstelle 

dem Kommissionar mit, zu welchem Preise sie die Gerste kauft. Sie zahlt an den 
Verkaufer den von ihr festgesetzten Kaufpreis. Bei einer etwaigen geringeren 
Abschatzung seitens der Geschiiftsstelle hat der Kommissionar den Preisunter
schied zu tragen. 

AIle Streitigkeiten zwischen der Geschiiftsstelle und dem Kommissionar 
iiber die Preisberechnung unterliegen - bei AusschluB des Rechtsweges - der 
Entscheidung des Schiedsgerichts der RGG. in Berlin (§ 15). 

§ 6. Einlagerung der Gerste. 
Der Kommissionar hat auf Verlangen der Geschiiftsstelle die Gerste bei 

sich einzulagern, soweit er dazu imstande ist, in jedem Falle aber fiir die ordnungs
gemaBe Aufbewahrung und pflegliche Behandlung sowie die Versicherung der 
Gerste Sorge zu tragen. Die Einlagerung bei l\Ialzfabriken und Brauereien ist 
zu vermeiden. Auch im iibrigen hat er sich allen Verfiigungen der Geschafts
stelle iiber die eingekaufte Gerste zu unterwerfen, sie insbesondere auf Verlangen 
gebiihrenfrei zu einheitlichen Partien zusammenzustellen. Veranderungen an 
der Beschaffenheit der Gerste (wie Reinigen, Trieuren usw.) darf er nur auf Grund 
besonderer Vereinbarungen mit der Geschiiftsstelle vornehmen. 

Als Vergiitung erhalt der Kommissionar fiir die Einlagerung, pflegliche Be
handlung, Versicherung sowie die spatere Auslagerung der Gerste einschlieBlich 
deren Verladung frei Waggon oder Schiff sowie an Lagergebiihr fiir den ersten 
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Monat den Betrag von 5 Mark fiir die Tonne, fiir jeden weiteren angefangenen 
Monat 1 Mark fiir die Tonne. 

Es ist untersagt, die Gerste in solchen FaIlen einzulagern, in denen dies den 
Umstanden nach nicht unbedingt erforderlich ist. 

Jedes unberechtigte Fordern von Lagergebiihr, sei es, daB die Gerste tiber
haupt nicht oder kiirzer als die angegebene Zeit eingelagert war, ist verboten. 
Der Kommissionar unterwirft sich fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen 
diese Vorschriften einer Vertragsstrafe von 1000 Mark (§ 13). 

§ 7. Verladung. 
Die Verladung der Gerste erfolgt gemaB der Verladeverfiigung der Geschafts

stelle und in deren Namen, falls nicht etwas anderes bestimmt wird. Der Kom
missionar hat hierbei die Anweisungen der Geschaftsstelle genau zu befolgen 
Er unterwirft sich fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung einer Vertragsstrafe von 
300 Mark fiir je 10 Tonnen (§ 13). 

Von der erfolgten Verladung ist der Geschaftsstelle, dem Bezugsberechtigten, 
sowie dem Adressaten der Sendung am gleichen Tage Mitteilung zu machen. 

§ 8. Sacke. 
Der Kommissionar hat die ihm zur Verfiigung stehenden Sacke auf An

fordern der Geschaftsstelle zur Verladung und Befiirderung der von ihm einge
kauften Gerste zu stellen. Er kann solche Benutzung seiner Sacke von der Gesdl
schaft beanspruchen, falls nicht lose Verladung angeordnet wird. Die Geschafts
stelle hat fiir frachtfreie Riicksendung der Sacke als Eilgut Sorge zu tragen. 

Die Sackleihgebiihr des Kommissionars betiagt 2 Mark fiir die Tonne. Falls 
ihm die Sacke nicht binnen vier Wochen nach der Verladung wieder zugegangen 
sind, hat er folgende weitere Zuschlage zu beanspruchen: 

fiir die 5. Woche Mark 0,50 fiir die Tonne, 
" 6. 1,- " 
" 7. 1,50 " 

" "8.,, "2,-",, " 
Angefangene W ochen werden voll berechnet. 

Sind die Sacke nicht binnen acht Wochen seit der Verladung zuriickgegeben, 
so kann der Kommissionar neben der Leihgebiihr und den ZuschUigen verlangen, 
daB die Sacke iibernommen werden, und zwar mit M. 2,50 fiir den groBen und mit 
M. 1,50 fiir den kleinen Sack. Die Vorschriften der Bekanntmachung des Bundes
rats iiber Sacke vom 27. Juli 1916 (RGB!. S. 834) sind zu beachten. 

Der Kommissionar kann sich wegen aller dieser Anspriiche sowie wegen 
Riicklieferung der Sacke nur an die zustandige Geschaft,sstelle halten. 

§ 9. Ablieferung der Gerste an die Geschaftsstelle: 
1. Mindergewicht, 2. Beschaffenheitsmangel. 

Wird die Gerste vom Kommissionar an die Geschaftsstellc unmittelbar 
abgeliefert, so gelten fiir Gewichts- und Beschaffenheits-Beanstandungen folgende 
Bestimmungen: 

1. Gewicht. 
Das Gewicht der Gerste auf der Empfangsstation, an die sie von dem Kom

missionar nach Anweisung der Geschaft.sstelle mit der Bahn versandt ist, gilt 
als das der Geschaftsstelle abgelieferte Gewicht. 

Die Geschaftsstelle hat dem Kommissionar bei einem vom Gewicht der 
Verladestation abweichenden Gewicht eine schriftliche Erklarung zu iibersendem, 
welche die Art der von ihr vorgenommenen Gewichtsermittlung und deren Er
gebnis enthalt. Das abweichende Gewicht kann von der Geschaftsstelle nur 
durch bahnamtliche Verwiegung oder durch vereidigte Wieger festgestellt werden. 

Eine andere Art der Gewichtsfeststellung mit Wirkung gegen den Kommis
sionar ist nur mit dessen besonderer schriftlicher Zustimmung zulas.'lig. 

Bei Wasserverladungen, die nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
der Geschaftsstelle zulassig sind, ist der Geschaftsstelle ein vom Schiffer ordnungs-
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gemiW unterschriebenes reines Konnossement zu ibersenden. Das im Konnosse
ment vermerkte Gewicht gilt ala das der Geschii.ftssteIle abgelieferte Gewioht. 
Eine gegenteilige Gewiohtsfeststellung ist unzuliissig. 

2. Beschaffenheit. 
a) Die Besohaffenheit der Gerate auf der Bahnstation, an die sie yom Kom· 

missionir Mch der Verladevorschrift versandt ist, gilt ala die Besohaffen· 
heit der an die Geschii.ftsstelle gelieferten Gerate. 

Die Gerate ist von der Geschii.ftsstelle unverziiglioh nach Empfang 
zu untersuchen. MiJ.ngelriigen sind spAtestens am ersten Werktage 
nach dem Eintreffen der Gerate am Bestimmungsort dam Kommissionar 
telegraphisch mitzuteilen. Ala Tag des Eintreffens in diesem Sinne gilt 
der erate Werktag, an dem die Sendung der Geschii.ftsstelle zur Aus
ladung bereitgestallt ist. 

Die Mangelriige muB die Wagennummer oder die Bezeiohnung 
des Sohiffes sowie genaue Angaben iiber die behaupteten Mangel ent
halten. 

Die Geschii.ftsstelle hat, falls aie Mil.ngel rigen will, unverziiglioh 
duroh einen Sachveratiindigen, der nioht in ihren Diensten steht, nioht 
von ihr abhii.ngig ist, auch weder mit ihren Inhabern noch mit den Ge
schii.ftsleitern verwandt oder verschwagert ist, zwei Proben aus der be
anstandeten Gerate zu ziehen, in diohte LeinsiJ.okchen verpacken, ver
siegeln zu lassen und der ROO. in Berlin eingeschrieben zu ibersenden. 
Die Proben sollen je mindestens 1 Kilo wiegen und an 10 verschiedenen 
Stellen der beanstandeten Sendung in mogliohst gleiohen Mengen ent
nommen werden. 

1st die Gerate in mehreren Eisenbahnwagen angekommen, oder 
ist ein Wagen in deutlioh erkennbarer Weise in versohiedene Abteilungeri 
eingeteilt, weil die Gerate von mehreren VerkiJ.ufern herriihrt oder von 
versohiedener Besohaffenheit ist, so soIl fiir die Probeziehung jeder Wagen 
und jade Abteilung ala besondere Sendung behandelt werden. Wird nur 
ein Teil der Sendung bemii.ngelt, so sollen auch DurohsohnittBproben 
des niohtbeanstandeten Teils der Sendung entnommen werden, damit 
die durchsohnittliohe Beschaffenheit der ganzen Sendung ermittelt wer
den kann. 

Der SaohveratIJ.ndige hat der RGG. in Berlin gleichzeitig mit der 
Vbersendung der Proben einen die Einzelheiten des Vorgangs der Probe" 
ziehung enthaltenden, von ihm unterschriebenen Berioht mit der Er
klarung zu iibersenden, daB er bereit sei, die Richtigkeit seiner Angaben 
IIU besohwiiren. Fiir diese Beriohte sind die von der RGG. zur Verfigung 
gestellten Vordrucke zu benutzen. 

Wird die Gerste yom Kummissionil.r duroh Fuhren zu der Geschiifts· 
stelle gebracht, so ist bei bea.bsiohtigt.er Mii.ngelriige in entsprechender 
Weise zu verfahren. Die Mangelriige ist dem anwesenden Kommissionar 
miindlioh dam abwesenden KommissioniJ.r unverziiglich telegraphisoh 
zu erklii.ren. Ferner miissen in der vorstehend ausfiihrlich angegebenen 
Weise Siegelmuster gezogen werden. 

b) Bei Wasserverladungen werden der GeschMtsstelle yom Kommissionar 
drai ordnungsgemiJ.B gezogene und yom Schiffer versiegelte Proben der 
Gerste ubersandt. Die Besohaffenheit dieser Proben gilt als die Beschaffen
heit der Gerste, welche der Geschii.ftsstelle abgeliefert ist. Mangelrigen 
sind unverziiglich nach Eingang der Proben bei der Geschii.ftsstelle von 
dieser dem KommissioniJ.r zu erklii.ren. 

§ 10. Ablieferung der Gerste an den Bezugsbereohtigten: 
1. Mindergewioht, 2. BesohaffenheitsmiJ.ngel. 

Wird die ,Gerste yom Kommissionar unmittelbar an den Bezugsberechtigtea 
oder in dessen Auf trag an einen anderen Empfii.nger verladen, so gelten beziig
lioh der Gewichts- und BeschaffenheitB-Beanstandungen folgende Bestimmuugen: 
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1. Gewicht. 
Die entsprechenden Bestimmungen des vorstehenden Paragraphen finden 

sinngemaB Anwendung. 
Eine Gewichts-Bea.nstandung kommt hierna.ch fiir das Verhaltnis zwischen 

Geschaftsstelle und Kommissionar nur in Betracht, wenn 
a) del' Bezugsberechtigte nach MaBgabe des vorstehenden Paragraphen 

das Gewicht festgestellt und del' Geschaftsstelle gegeniiber beanstandet hat, 
b) wenn ferner die Geschaftsstelle diese Beanstandung dem Kommissionii.r 

innerhalb zweier Werktage, nachdem sie bei ihr eingegangen ist, mitteilt. 
2. Beschaffenheit. 

Auch hier finden die entsprechenden Bestimmungen des vorhergehenden 
Paragraphen sinngemiiB Anwendung. 

Eine Mangelriige ist fiir das Verhaltnis zwischen del' Geschaftsstelle und 
dem Kommissionar hiernach nul' dann erheblich, wenn 

a) del' Bezugsberechtigte sie entsprechend den Bestimmnngen des vorher
gehenden Paragraphen der Geschaftsstelle gegeniiber abgibt und VOl'
schriftsmaBige Siegelmuster ziehen laBt., 

b) wenu die Geschaftsstelle ferner dem Kommissionar spatestens innerhalb 
zweier Werktage die Mangelriige weitergibt. 

§ 11. Provision des Kommissionars. 
Der Kommissionar erhalt auBer den in den §§ 6 und 8 vorgesehenen lie

sonderen Gebiihren fUr seine gesamte iibrige Tatigkeit, einschlieBlich aller Auf
wendungen, eine Provision von mindestens 4 Mark fiir die Tonne. 

Der Kommissionar darf sich in diesel' Eigenschaft von keiner Seite einen 
weiteren Verdienst als die vorerwahnten Vergiituugen verschaffen. FUr jeden 
Fall del' Zuwiderhandlungen unterwirft er sich einer Vertragsstrafe von 1000 
Mark (§ 13). 

Vertragswidrig vereinnahmte. Betrage verfallen del' Geschaftsstelle. Del' 
Anspruch des Kommissionars gegen den Zahlungspflichtigen geht auf die Ge
schiiftsstelle liber. 

§ 12. Vorlegung del' Geschafts biicher und des Schriftwechsels. 
Del' Kommissionar ist perpflichtet, der RGG. und del' zustandigen Geschafts

stelle sowie deren Beauftragten auf Verlangen seine Geschaftsbiicher und den 
einschlagigen Schriftwechsel vorzulegen. 

Er hat del' RGG. sowie del' Geschaftsstelle auch das Recht vorzubehalten, 
durch ihre Beauftragten die Geschaftsbiicher und den Schriftwechsel seiner Auf
kaufer einzusehen odeI' umnittelbar einzufordern. 

§ 13. Sicherheit des Kommissionars, Vertragsstrafen. 
Der Kommissionar hat zur Sicherung einer ordnungsmaBigen Erfiillung 

seiner Verbindlichkeiten del' zustandigen Geschaftsstelle (§ 1) auf Verlangen 
der RGG. eine von diesel' zu bestimmende Sicherheit in bar zu stellen, die ihm 
mit 4 Prozent jahrlich zu verzinsen ist. 

Verfallene Vertragsstrafen kann die Geschaftsstelle nach vorheriger Ge
nehmigung del' RGG. und rechtzeitiger Benachrichtigung des Kommissionars 
durch Einschreibebrief aus dessen Sicherheit ohne weiteres entnehmen. Del' 
Kommissionar kann gegen die Festsetzung von Vertragsstrafen und die Ent
nahme - unter AusschluB des Rechtsweges - innerhalb eines Monats seit Ein
gang del' Benachrichtigung die Entscheidung des Schiedsgerichts der RGG. in 
Berlin (§ 15) einholen. 

Die Sicherheit ist stets a~f del' nach Absatz 1 bestimmten Hohe zu halten. 

§ 14. Dauer,· Kiindigung. 
Das Geschaftsverhaltnis zwischen der Geschaftsstelle und dem 'Kommis

sionar ist auf unbestimmte Zeit eingegangen und kann beiderseits ohne lnne
haltung einer Frist durch Einschreibebrief gekiindigt werden. 
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§ 15. Schiedsgericht in Berlin. 
ABe Streitigkeiten aus dem Kommissionsvertrage, welche zwischen Kom

missionar und Geschaftsstelle entstehen, auch solche aus AnlaB del' Festsetzung 
von Vertragsstrafen, sowie Streitigkeiten del' Kommissionare. untereinander 
sind VOl' dem bei der RGG. in Berlin bestehenden Schiedsgericht zum Austrag 
zu bringen. Das Verfahren VOl' diesem bestimmt sich nach del' beifolgenden 
Schiedsgerichtsordnung, auf welche hiermit als Bestandteil des Kommissions
vertmges Bezug genommen wird_ 

AnI. IV. 
Bedingungen einer Berliner GroBbank fiir den Kontokorrent· und 

Geschiftsverkebr (1913). 

Fiir den Verkehr zwischen der XY - Bank und ihren Geschaftsfreunden, 
ausgenommen Banken bezw. Bankiers, sind folgende allgemeine Bedingungen, 
unbeschadet del' besonderen Bestimmungen del' Bank fiir die Aufbewahrung und 
Verwaltung von Wertpapieren, maBgebend: 

l. Sind einem Kommittenten aus irgendeinem Grunde mehrere Rechnungen 
eroffnet, so bilden sie zusammen ein einheitliches Kontokorrent im Sinne des 
Gesetzes. 

2. Die Bank ist berechtigt, bestehende Geschaftsverbindungen jederzeit 
nach freiem Ermessen aufzuheben. Macht sie von diesem Recht Gebrauch, so 
tritt die sofortige Falligkeit des aus den Biichern del' Bank sich ergebenden Saldos 
ein, auch ist ein etwaiges \Vechselobligo auf Verlangen sicherzustellen. 

3. Die samtlichen del' Bank zur Verwahrung odeI' als Pfand iibergebenen 
Wertpapiere werden in GemaBheit del' gesetzlichen Grundsittze gesondert auf
bewahrt. Die Bank iibernimmt die gesetzliche Haftung fiir die Aufbewahrung 
del' ihr seitens ihrer Kommittenten bezw. fiir diesel ben iibergegebenen Wert
papiere. 

Die Bank ist berechtigt, diejenigen bei ihr ruhenden Wertpapiere, die nicht 
mit dem deutschen Stempel versehen sind, auch ohne besondere Einverstandnis
Erklarung ihrer Kommittenten zur Aufbewahrung ins Ausland zu senden. 

Fiir Wertpapiere, die an auslandischen Plittzen fiir Geschaftsfreunde del' 
Bank bei Dritten ruhen, haftet die Bank nul' fiir die sorgfitltige Auswahl des 
Verwahrers. 

4. Wenn del' Bank Auftrage zum Ankauf von Wertpapiel'en an fremden 
Platzen erteilt werden, so wird sie solche Auftrage nur unter del' Bedingung aus
fiihren, daB die angeschafften Wertpapiere von del' Bank nicht fUr den Kommitten
ten in Verwahrung und Besitz genommen, sondern ihm auf Stiickekonto ohne 
Nummernangabe gutgeschrieben werden_ Der Kommittent erwirbt somit keil1 
Eigentumsrecht, sondern lediglich eine Forderung gegen die Bank auf Hemus
gabe von Stiicken gleicher Zahl und Art gegen Zahlung des Kaufpreises. Auf 

.Lose bezw. verlosbare Wertpapiere findet diese Bestimmung keine Anwendung. 
5. Dem Auftmggeber gegeniiber tritt die Bank stets als Selbstkontrahent 

ein, auch wenn die Anzeigc del' Ausfiihrung in einer Form geschieht, die den 
AbschluB mit Dritten vermuten laBt. 1m iibrigen kommen bei Borsengeschaften 
die Usancen derjenigen Borse zur Anwendung, an welcher die Geschafte zur Aus
fiihrung zu bringen waren. 

6. Hinsichtlich del' bei der Bank ruhenden Wertstiicke ihrer Kommittenten 
wird sie die bei der Verwaltung vorkommenden Geschafte, wie Erhebungen, 
Konvertierungen, Ausiibung von Bezugsrechten, Veriosungskontrolle, Einzah
lungen etc. zwar moglichst piiuktlich besorgen, lehnt aber eine Verpflichtung 
hierzu odeI' Verantwortung ausdriicklich ab, es sei denn, daB eine besondere 
diesbeziigliche schriftliche Vereinbarung stattge£unden hat. Es bleibt mithin 
lediglich Sache der Kommittenten, del' Bank die beziiglichen Auftrage, insbe-
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Bondere auch wegen Versicherung verlosbarer 'Vertpapiere gegen Kursverlust, 
fiir jeden Fall rechtzeitig schriftlich zu erteilen. 

Vorstehende Bestimmungen gelten auch fiir von der Bank iibernommene 
Auftrage auf Leistung von periodischen Zahlungen. 

Die Bank ist berechtigt, die fiir ihre GeschMtsfreunde bei ihr ruhenden 
Aktien in allen Generalversammlungen nach ihrem besten Ermessen vertreten 
und das Stimmrecht fiir dieselben ausiiben zu lassen, sofem ihr nicht generell 
oder mindestens 1 Tag vor Ablauf der jedesmaligen Hinterlegungsfrist gegen
teilige Weisung zugeht. 

7. Alle im In· und Auslande ruhenden Wertpapiere ihrer Kommittenten 
einschlieBlich dazugehoriger Zins-Renten oder Gewinnanteilscheine (mit allei
niger Ausnahme von im Inland ruhenden mit dem deutschen Reichsstempel 
nicht versehenen Wertpapieren) sowie Wertstiicke jeder Art, insbesondere auch 
Waren und Forderungen, welche im Laufe des Geschaftsverkehrs oder aus einem 
anderen AnlaB in den Besitz oder in die Verwahrung der Bank gelangen und 
nicht als fremdes Eigentum bezeichnet sind (als fremd bezeichnete Papiere sind 
nur fiir diejenigen Anspriiche verpfandet, die mit Bezug auf diese Papiere fiir die 
Bank entstanden sind), ebenso etwaige Guthaben ihrer Geschiiftsfreunde auf 
Scheck-, Depositen- oder sonstigen Rechnungen mit ihr, ihren Niederlassungen, 
Filialen, Depositenkassen oder Agenturen, dienen der Bank als Pfand zur Sicher
heit fiir ihre bestehenden oder kiinftigen Forderungen, aus welchem Rechtsgrunde 
sie auch entstanden sein mogen, sowie fiir das jeweilig schwebende Wechselobligo. 
Die Bank ist im Falle des Verzuges des Kommittenten in bezug auf teilweise 
oder vollstandige Zahlung ihres Guthabens oder von ihr verlangte Verstarkung 
des Pfandes ohne weitere Aufforderung, Fristbestimmung, wie Androhung des 
Verkaufs berechtigt, die Pfandstiicke einschlieBlich pfandweise abgetretener 
Forderungen aller Art zu einem beliebigen Zeitpunkte und an einem ihr geeignet 
erscheinenden Orte auf einmal oder nach und nach zwecks ihrer Befriedigung 
gemaB §§ 1221 und 1235 des Biirgerlichen Gesetzbuches zu verkaufen, pfand
weise abgetretene Forderungen iiberdies ohne Riicksicht auf die Falligkeit der 
Anspriiche und ohne Mitwirkung des Kommittenten zu kiindigen und ganz ein
zuziehen, Kontokorrentguthaben zu verrechnen, sowie schwebende Engage
ments sofort ganz oder teilweise zu losen. 

8. Schwebende Zeitengagements des Kommittenten kann die Bank, falls 
ihr nicht spiitestens am dritten Tage vor dem Liquidationstage bestimmte In
struktionen oder ihr genehme Vorschlage iiber die Abwickelung unterbreitet 
werden, nach ihrem Ermessen prolongieren,oder losen; dies gilt auch fUr den Fall 
des Ablebens des Kommittenten vor dem Liquidationstage. 

9. Enthalt das Konto des Kommittenten Forderungen aus Borsentermin
geschiiften, so werden bei der jeweiligen Saldofeststellung zuerst die aus diesen 
Geschaften stammenden Posten gegeneinander aufgerechnet; das hiernaeh fiir 
die Bank oder ihren Kommittenten aus Borsentermingeschiiften noch verblei
bende Guthaben wird bei der weiteren Aufrechnung in erster Reihe getilgt. Die 
schriftliche Anerkennung der jeweiligen Konto-Korrent-Ausziige oder die Nicht
erhebung eines Widerspruchs gegen dieselben binnen 2 Wochen nach Empfang 
gilt als Bestatigung, daB die Aufrechnung in der vorgedachten Art genehmigt 
und tatsiichlich eingetreten ist. 

10. Die Gefahr eines Irrtums in Telegrammen bzw. Telephongespriichen 
oder von Verstiimmelungen in ersteren trifft unter allen Umstanden den Kom
mittenten. Dies gilt insbesondere, sofern die Bank etwa auf telegraphische Order 
Zahlung leistet. 

11. Bei Einziehung von Wechseln geschieht die vorherige Gutschrift selbst
verstandlich unter Vorbehalt des richtigen Eingangs. Fiir die Einziehung von 
Wechseln und Schecks auf Nebenplatze und das Ausland lehnt die Bank jede 
Verantwortung abo Sie ist berechtigt, an sie girierte Wechsel, die mit Protest 
zuriickkommen, einschlieBlich Nebenforderungen gegen ihren Vormann sowie 
samtliche sonstigen Wechselverpflichteten, und zwar ohne Riicksicht auf das 
bestehende Rechtsverhaltnis auch dann einzuklagen, wenn die Belastung in lau
fender Rechnung bereits erfolgt ist. Die Bank ist befugt, die bei ihr im Depot 
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ruhenden Wechsel bei Verfall zur Zahlung vorzulegen und mangels Zahlung 
protestieren zu lassen. 

Sofem die Bank unakzeptierte Tratten zur Gutschrift, EiIIziehung, Diskon
tierung oder als Depot erhalt, gelten ihr zugleich diejenigen Forderungen ala 
mitabgetreten, welche der Wechselziehung zugrunde liegen, insbesondere die 
etwaigen Forderungen aus dem der Wechselziehung zugrunde liegenden Ge
schii.ft. 

Auf die Bank gezogene Tratten miissen spatestens einen Tag vor Verfall 
gadeckt sein. 

Schecka miissen der Bank so rechtzeitig zugehen, daB ihre Einziehung im 
regelmaBigen Geschaftsgange ohne Zuhilfenahme von besonderen Eilmitteln 
besorgt werden kann. Bei Schecks auf Nebenplatze wird jede Verbindlichkeit 
fiir Innebaltung der Vorlegungsfrist abgelehnt. Die Bank ist berechtigt, bei 
Einziehung von auBerbalb zahlbaren Schecks sich der Mitwirkung anderer Firmen 
oder der Post auf Gefahr der Auftraggeber zu bedienen. Alle der Bank - gleich
viel mit welcher Bestimmung - eingesa.ndten Schecks iibemimmt sie nur zur 
Einziehung in GemaBheit der vorstehenden Bestimmungen; eine vorbebaltlich 
des Eingangs erteilte Gutschrift andert hieran nichts. 

12. Alle Wertsendungen, sei es an die Kunden direkt oder in derenAuftrag 
an Dritte, sendet die Bank - sofem nicht besondere Vorschriften seitens der 
Geschaftsfreunde erteilt sind - nach bestem Ermessen, aber ohne eigene Verant
wortlichkeit, entweder unter voller Wertangabe oder mit Deckung der Ver
sicherung. 

13. Mangels abweichender Anweisung ist die Bank befugt, die Kupons 
hinterlegter auslandischer Wertpapiere, die einer schwankenden Kursberechnung 
unterliegen, fiir Rechnung ihrer Kommittenten bestens zu verwerten. 

14. Auskiinfte, Berichte und Empfehlungen erteilt die Bank nur unter 
AusschluB jeder Verantwortlichkeit. 

15. Samtliche Auslagen einschlieBlich der Stempel trli.gt der Kommittent. 
16. Beim Ableben eines Kommittenten ist die Bank berechtigt, von den Erben 

oder dem Testamentsvollstrecker als Legitimation die Vorlage eines Erbscheins 
oder Testamentsvollstreckerzeugnisses zu verlangen. Sollte der Kommittent 
der Bank vor seinem Ableben eine auch ffirdie Zeit na.ch seinem Ableben gUltige 
VoHma.cht behiindigt baben, wona.ch bestimmte Personen zur Abhebung seines 
Gutbabens oder Depots befugt sein sollen, so ist die Bank berechtigt, na.ch seinem 
Tode jener Vollma.cht gemaB zu verfahren. Zu einer Priifung der Identitiit der 
die Auslieferung des Gutbabens oder Depots Verlangenden ist die Bank nicht 
verpflichtet. 

17. Fiir aIle Rechtsbeziehungen zu der Bank gelten die Zentrale und deren 
Zweiganstalten als einheitliches Rechtssubjekt. 

18. Vereinbarte Zinsen und Provisionen kann sie na.ch der Fiilligkeit ihrer 
Forderung als Verzugszinsen fordem. 

19. Erinnerungen gegen die Rechnungsabschliisse und Depotaufstellungen 
der Bank miissen binnen einer AusschluBfrist von 14 Tagen und gegen ihre 
sonstigen Abrechnungen und Anzeigen fiber ihrerseits ausgefiihrte Geschii.fte 
binnen einer AusschluBfrist von 3 Tagen von der Zustellung des diesbeziiglichen 
Schreibens oder Telegramms ab an sie gerichtet werden. Erinnerungen gegen 
BOrsena.usfiihrungen miissen sofort na.ch Empfang der betreffenden Anzeige 
telegraphisch, Reklamationen wegen Nichtausfiihrung ebenfalls telegraphisch an 
sie gerichtet werden, und zwar letztere an demjenigen Tage, an welchem die be
treffenden Kursnotizen an dem Domizil des Auftraggebers erstmals eintreffen 
konnten. Na.ch Ablauf obiger Fristen gelten die Abschliisse, Rechnungen und 
Anzeigen a.ls richtig befunden und genehmigt, bzw. bleiben Rekla.ma.tionen 
ohne jade Rechtswirkung gegen die Bank. 

20. Die Kommittenten unterwerfen sich wegen aller Streitigkeiten ana 
der Geschiiftsverbindung mit der Bank dem Gerichtsstande des Koniglichen 
Landgerichts I Berlin bzw. Amtsgerichts Berlin Mitte. 
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AnI. V. 
Rundschreiben der Berliner Banken an ihre Kunden vom Mai 1916. 

1. Wir beehren uns Ihnen mitzuteilen, daB wir uns vom 2. Juni 1915 ab an 
dem freien Wertpapierhandel beteiligen werden und daher von diesem Zeitpunkt 
ab in del' Lage sind, Kaufe und Verkaufe von Wertpapieren mit Ihnen abzu
schlieBen. 

2. Wir miissen dabei aus Griinden des Gemeinwohls und in Riicksicht auf 
die derzeitigen auBergewohnlichen Verhiiltnisse uns gewisse Beschrankungen 
auferlegen und bitten Sie, auch Ihrerseits diese Beschrankungen zu beachten. 
Zu dies en gehort VOl' allem, daB wir nur reine Kassegeschiifte abschlieBen, fiir 
Ankaufe kein Geld zur Verfiigung stellen und Verkaufe nul' mit sofortiger Liefe
rung del' Stiicke abschlieBen konnen. Bei Kaufen bitten wir daher, sofel'll nicht 
entsprechendes Guthaben vorhanden ist, um sofortige Anschaffung des vollen 
Preises, bei Verkaufen um Lieferung del' Stiicke, sofern sie nicht im Depot bei uns 
ruhen, innerhalb 4S Stunden. Yom Auslande konnen wir wedel' unmittelbar 
noch mittelbar Verkaufsangebote annehmen und setzen daher voraus, daB von 
Ihnen ausgehende Verkaufsangebote nicht aus dem Auslande stammen. 

3. Wir bitten ferner, darauf Riicksicht zu nehmen, daB wir unter erheblichem 
Personalmangel leiden, daB auch der Postverkehr bisweilen nicht regelmaBig 
arbeitet; etwaige unliebsame Verzogerungen in der Abwicklung unseres Ge
schiiftsverkehrs sind damit zu erklaren. 

4. Da bei dem jetzigen BorsenschluB die Borsengebrauche auBer Kraft sind, 
so konnen wir nicht, wie bisher, Auftrage zum kommissionsweisen An- oder Ver
kauf von Wertpapieren entgegennehmen, sondern werden Ihnen gegeniiber als 
Eigenhandler, also unmittelbar als Kaufer odeI' Verkaufer auftreten. Hierzu ist 
es notig, daB Sie uns festverbindliche Kauf- odeI' Verkaufangebote an die Hand 
geben, und zwar unter Benutzung del' anliegenden Vordrucke. Sollten Sie die 
Vordrucke nicht benutzen, so bitten wir, in Ihrem Schreiben odeI' Telegramm jeden
falls folgende, dem Vordruck entnommene Worte zu gebrauchen: 

"Bin Kaufer/Verkaufer von ....... (Wertpapiergattung) zu ... (Preis-
grenze) bis ..... (Zeitpunkt, bis zu dem Sie sich an Ihr Gebot gebunden be
trachten) . " 

Ausdriicke anderer Art odeI' solche mit storenden Zusatzen oder wesentlichen 
Auslassungen, insbesondere Mitteilungen, in denen wir beauftragt werden, fiir 
Sie Kaufe oder Verkaufe auszufiihren, sind uuzulassig. Wir sind nicht in del' Lage, 
solche Auftrage auszufiihren, und halten uns auch nicht verpflichtet, die Aus
fiihrung besonders abzulehnen. 

5. Da wir Auftrage nicht iibernehmen, so sind wir vollig frei, Ihre Kauf
und Verkaufangebote anzunehmen odeI' abzulehnen, auch wenn gleichzeitig an 
anderer Stelle Kaufe odeI' Verkaufe zu den von Ihnen gebotenen odeI' gewiinschten 
Preisen getatigt worden sind. 

6. Angesichts del' Unsicherheit und UnregelmaBigkeit des Geschiifts im freien 
Markte bitten wir Sie, uns moglichst nul' Kauf- und Verkaufangebote mit Kurs
begrenzung (Limit) und mit zeitlich beschrankter Bindung zu geben. 

7. In allen Fallen, in denen Sie uns einen Preis, zu dem Sie bereit sind, von 
uns zu kaufen oder an uns zu verkaufen, nicht nennen (einschlieBlich "Bestens
Anerbieten"), werden wir annehmen, daB Sie die Bestimmuug des Preises in unser 
billiges Ermessen (§ 315 BGB.) stellen. 

S. Briefliche Kauf- und Verkaufangebote ohne zeitliche Beschrankung be
trachten wir als bis auf Widerruf, langstens bis zum Monatsschlusse, telegraphische 
oder telephonische nul' fiir den Empfangstag giiltig. 

9. Wir halten uns zur Annahme Ihrer Kauf- und Verkaufangebote ohne 
Riicksicht auf Borsen- oder sonstige Tagesstunden jederzeit befugt. 

10. Wir behalten uns vor, Ihre Kauf- und Verkaufangebote auch teilweise 
anzunehmen, sofel'll Sie dies nicht ausdriicklich ausschlieBen. 
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11. Mit unserer Mitteilung, daB wir von Ihnen gekauft oder an Sie verkauft 
haben, ist das Geschaft zwischen une abgescblossen; es geniigt, wenn die Annahme· 
erklii.rung am leuten Tage der Giiltigkeit an Sie abgesandt wird. 

12. Einen Widerruf Ihrer Kauf· und Verkaufangebote diirfen wir unberuok. 
siohtigt lassen, wenn und soweit wir unverziiglich nach dessen Erhalt die draht· 
Hebe Anzeige von der Annahme Ihres Anerbietens an Sie absenden; wir Behan 
uns zu diesem Vorbehalt veranlaBt, weil wir einen Widerruf nioht berucksiohtigen 
konnen, wenn wir durch ein zur Deckung abgescblossenes Gegengeschaft bereits 
gebunden sind. 

13. Abrechnung erteilen wir Ihnen rein netto unter Belastung der Hilfte 
des gesetzlichen ScbluBnotenetempels. 

14. Die von uns wii.hrend des freien Verkehrs beobachteten neuen Gewohn. 
heiten oder Handelsgebrauohe sind nioht geeignet, nach Wiedereroffnung der 
Borse die bisherilZen auBer Kraft zu setzen. 
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