


Einfiihrnng. 
Die Enzyklopadie der Rechts- und Staatswissenscha£t ist in erster Linie 

der studierenden Jugend gewidmot. In knappster Form will sie den an den 
Vniversitatcn vorgetragenen Lehrstoff vorfiihren, eine Obersicht bieten und zum 
Arbeiten anleiten. Aber sie will dem Studierenden auch zeigen, daB er eino Kunst 
und kein Handwerk erlernt; daB "Lemen" hier heil3t: die ganze Person ein
setzen, nachdenken und an Hand der iiberall angefiihrten Hilfsmittel weiterdenken, 
was andere gedacht haben. Vielleicht ist die Enzyklopadie aber auch dem Fertigen 
willkommen, der aus der Arbeit des Tages hemus einmal wieder das Ganze, 
wie es heute sich darstellt, iiberschauen mochte; vielleicht auch dem Nichtfach
mann, den Neigung oder Beruf an Fragen der Rechts· oder Staatswissenschaften 
heranfiihren. Beides wenigstens ist unser Wunsch. Die Vorarbeiten zu dem Vnter
nehmen, das zunachst als Fortfiihrung von Birkmeyers Enzyklopadie geplant war, 
waren bereits im Sommer 1914 abgeschIossen. Der Krieg gebot einen Auf· 
schub und seine Folgen steUten das Zustandekommen zeitweilig uberhaupt in 
Frage. Dem Mut der Verlagsbuchhandlung ist es zu danken, daU der AbschIuB 
gelungen ist. Freilich, vieles hat sich auch fur uns geandert. So fehIt der Name 
dessen, der 1914 mit an die Spitzo getreten war und bis zu seinem Tode das 
Vnternehmen betreut hat: der Name von Franz von Liszt. Moge es den Heraus. 
gebern gelungen sein, das Werk in seinem Geiste fortzufiihren! 

Die Herausgeber. 
(Be-merkung der Verlagsbuchhandlung.) 
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Einleitnng. 
§ 1. Begriff und Wesen des Handelsrechts. Das Handelsrecht ist das Sonder

privatrecht der Kaufleute. Doch greift sein Gebiet erheblich iiber den Handel im 
volkswirtschaftlichen Sinne hinaus. Denn unter die Begriffe Kaufmann und Han
delsgewerbe im Sinne des Handelsgesetzbuchs fallt auch Industrie und sonstiges 
Gewerbe in weitem Umfang. 

DaB sich neben dem allgemeinen biirgerlichen Recht ein besonderes Handels
recht herausbildet, erklart sich aus den Eigentiimlichkeiten des gewerblichen Le. 
bens. Der Kaufmann schlieBt berufsmaBig Geschafte ab, besitzt also besondere 
Sachkunde, um so mehr als er sich nur in einem begrenzten Geschaftszweig be
tatigt. Der Handschuhfabrikant kauft vom Lederhandler und verkauft an die 
Handschuhhandler, und auch die Hilfsgeschafte mit Frachtanstalten, Banken usw. 
kehren immer gleichartig wieder. Der Handelsverkehr ist also ein berufsmaBig 
speziaIisierter Geschaftsverkehr, bei dem ein Glied mit dem anderen eng verkniipft 
ist. An ihn konnen und miissen hohere Anforderungen der Geschaftserfahrung und 
Geschaftsbehandlung gestellt werden, als an den gewohnlichen Privatverkehr. 
Daher konnen die Handelsgeschafte einerseits von manchen Beschrankungen des 
biirgerlichen Rechts befreit werden und bediirfen andererseits einer Regelung der 
ihnen eigentiimlichenEinrichtungen und Rechtsformen (vgl. z. B. HGB. §§ 350, 
363, 377). Dazu kommt weiter, daB die einzelnen, von einem Kaufmann abge
schlossenen Geschafte nicht nnverbunden nebeneinander stehen, wie die von einem 
Privaten in den wechselnden Bediirfnissen des Lebens vorgenommenen. Die ge
schaftliche Betiitigung des Kaufmanns bildet ein planmaBiges Ganzes. Sein "Ge
schaft" hebt sich aus seinem personlichen Dasein als eine besondere Einheit heraus: 
eine Organisation von Tatigkeiten und Werten, Kapitalien und Arbeitskraften. 
Dies Unternehmen des Kaufmanns soll Dauer haben, seinen Griinder iiberleben, 
den Inhaber wechseln konnen; je umfassender und alter die geschaftliche Organi
sation ist, um so mehr tritt die Versachlichung des Unternehmens tatsachlich 
hervor. All dies macht aber auch zahlreiche sonderrechtliche Normen iiber das 
Handelsgeschaft erforderlich, beispielsweise iiber die Firma oder die· VerauBerung 
des Geschaftsganzen. Eine besondere AUfgabe stellen der Rechtsordnung dabei 
die als Handelsgesellschaften organisierten Unternehmungen: den verschieden
artigen Bediirfnissen des gewerblichen Lebens miissen mannigfache, ihren Zwecken 
angepaBte Vereinigungsformen zur Verfiigung gestellt werden. 

So ergeben sich weite Gebiete fiir ein eigenes Handelsrecht. Und auch sein 
Charakter zeigt eigene Ziige. Das biirgerliche Recht muB seine Normen mit groBer 
Zuruckhaltung un<l in oft sehr allgemeiner Art aufstellen, da sie fiir eine nicht 
iibersehbare Vielheit von Lebenserscheinungen passen sollen; das Handelsrecht 
aber hat esmit genauer bestimmten Typen zu tun und dient, lebensnah, spezielleren 
Zwecken. Es ist daher von besonderer· Eindringlichkeit. Durchaus verkehrsmaBig 
eingestellt,. beriicksichtigt es vor allem die auBere Seite der Rechtsverhaltnisse, 
die Beziehungen zu Dritten,. z. B. in der Lehre von der Vertretung oder von, der 
Schuldenhaftung bei Gesellschaften. 

He Ins h e i mer. Handels- n. Wechselrecht. 1 



2 Einleitung. 

Das Handelsrecht regelt seine Gegenstande nur insoweit, aIs dafiir besondere, 
vom allgemeinen biirgerlichen Recht abweichende oder es erganzende Rechtssatze 
erforderlich sind. 1m iibrigen kommen aueh in Handelssaehen die Vorsehriften 
des BGB. zur Anwendung, EHGB. Art. 2, und zwar sowohl in den dem ganzen 
Privatrecht gemeinsamen Grundprinzipien, wie zur Erganzung der im HGB. ge
regelten Materien. So enthiilt z. B. der Abschnitt vom Handelskauf, HGB. §§ 373 
bis 382, nur fragmentarische Zusatze zum Kaufrecht des BGB.; s. ferner z. B. 
§ 105 II. Das Lebensgebiet des HandeIs ist aIso im HGB. nioht vollstandig geregelt" 
das Handelsrecht kein in sieh abgeschlossenes System. Trotzdem hat es seinen guten 
Sinn, daB Gesetzgebung und Wissensehaft es aueh heute noeh als ein Gebiet ffir 
sieh behandeln. Denn seine Normen tragen durehgangig jenen eigentiimliehen, 
dem HandeIsverkehr angepaBten Charakter, der um soreiner herausgearbeitet 
werden kann, wenn sie aIs ein besonderes Ganzes zur Darstellung gelangen. 

§ 2. Entwicklnngdes Handelsrechts. In der Gesehiehte des HandeIsrechts. 
zeigt sieh die gewohnheitsrechtliehe Wurzel besonders triebkriiftig. Aus den berufs
eigenen Anschauungen des kaufmannisehen Verkehrs erwaehsen nach und nach 
bindende Rechtsnormen. Geschiiftliehe ;Formen und Gebrauehe werden zu Rechts
einriehtungen. So entBteht das ,kaufmannische Sonderprivatrecht urspriinglich 
iiberall ala Gewohnheitsrecht, aueh da, wo das biirgerliehe Recht bereits kodifiziert 
ist, wie in allen Landern romischen Reehts. Von jeher in Spuren naehweisbar. 
setzt seine Entwieklung seit dem spateren Mittelalter mit dem aufbliihenden Handel 
kriiftiger ein. Der Ausbau des Stadtewesens, die Btandische Gesehlossenheit auto
nomer Kaufmannsgilden, die friihzeitige Entstehung selbstandiger Handelsgeriehte 
sind dabei von wesentliehem EinfluB. Ein zweites fiir das HandeIsreeht besonders. 
wiehtiges Entwieklungsmoment ist sein internationaler Charakter. Der Handel 
strebt seinem Wesen nach iiber die Grenzen hinweg und bringt dabei aus hoher 
entwiekelten Gebieten sein Recht in andere Lander mit. So verbreitet sieh in der 
Friihzeit italienisehes Kaufmannsrecht in ganz Mitteleuropa. tJberhaupt gestaltet. 
sieh das HandeIsrecht weniger nach nationalen Besonderungen als naeh den iiberall 
iihnliehen technischen Bediirfnissen des Geschaftsverkehrs, wobei das eine Land 
iibernimmt, was sieh in anderen bereits bewahrt hat. In einer weltwirtschaftlichen 
Epoohe zeigt das Handelsrecht schlieBlich iiberall ahnliche Ziige. Seine wich
tigsten Institutionen (Wechsel, Aktiengesellschaft, Buchfiihrung usw.) sind seit, 
lange Gemeingut aller Lander. Dabei weichen aber im einzelnen die verschiedenen 
HandeIsrechte immer noch erheblich genug voneinander abo 

GroBe HandeIsgebiete, wie England, die Vereinigten Staaten, Skandin3.vien,. 
haben nooh heute kein kodifiziertes HandeIsrecht, sondern neben dem allgemeinen, 
Gewohnheitsrecht nur einzelne Gesetze'iiber Materien, die einer Normierung be· 
sonders bediirftig erschienen. Anderw~s ergingen nach und nach zusammen· 
fassende HandeIsgesetzbiicher. Besonders einfluBreich erwies Bieh der franzosische, 
Code de commerce (1:807), den zahlreiche andere Staaten teils einfiihrten, teils 
ihrer Gesetzgebung zugrunde legten. 

In Deutschland war die Zersplitterung im HandeIs· und Wechselrecht blllonders 
groB; die partikularen Ordnungen beruhten zwar auf einheitlichen Gedanken, 
gingen aber im einzelnen weit auseinander. Eine umfassende Regelung enthielt 
erBtmaIs das PreuBische Allgemeine Landrecht (1794; Teil II, 8 §§ 475ff.: "von 
Kaufleuten"). 1m 19., Jahrhundert betrieb vor allem der Deutsche Zollverein ala 
Organ der WIrtschaftseinheit d e fiir den deutschen Handel unerlaBliche Verein
heitlichung des deutschen HandeIsrechts. Zunii.chst wurde das in der Tat Dran· 
gendBte geleistet: 1848 brachte die Allgemeine Deutsche Wechselordnung, ein 
klassisches Gesetzeswerk; nooh heute in Kraft. Die groBere Aufgabe nahm dann 
der Deutsche Bund in die Hand: zwei in Niirnberg und Hamburg tagende Kom· 
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missionen al'beiteten 1857/61 ein HandeIsgesetzbuch aus, das durch die Einzel
staaten aIs Allgemeines Deutsches HandeIsgesetzbuch (ADHGB.) eingefiihrt wurde, 
um nach del' Reichsgriindung zum Reichsgesetz erklart zu werden. Ihre praktische 
Vollendung fand diese Gasetzgebung in derSchaffung eines einheitlichen .obersten 
Gerichtshofes fiir HandeIssachen, des ReichsoberhandeIsgerichts, Leipzig 1870, Vor~ 
laufer des Reichsgerichts (1879). 

1m ADHGB. war eine groBe Aufgabe ausgezeichnet gelost. Freilich konnte 
es keine volle Rechtsainheit bringen, solange das subsidiar anzuwendende biirger
liche Recht nicht ebenfalls vereinheitlicht war. Soweit moglich, zog daher das 
ADHGB. allgemeine Fragen in seinen Bereich (VertragsschluB, Nichterfiillung 
u. dgl.). Als nach einem Menschenalter die Schaffung des Biirgerlichen Gesetz
buches gelang, konnte vieles hiervon als allgemeine Regel in diesas heriibergenom
men werden (vgl. z. B. ADHGB. Art. 318, 345, 354 mit BGB. §§ 145, 447, 326): 
Hierdurch und durch die Notwendigkeit, das altere Gesetz dem BGB. sachlich und 
formell anzugleichen, wurde eine Revision des ADHGB. erforderlich, bei del' auch 
sonstige Erfahrungen del' Zwischenzeit zu beriicksichtigen waren. Gleichzeitig mit 
dem BGB., auf LJanuar 1900, trat demgemaB ein neues HandeIsgesetzbuch (vom 
10. Mai 1897) in Kraft. Dem ADHGB. gegeniiber ist es in engerem Sinne SpeziaI
recht, namlich Kaufmannsrecht; das ADHGB. erstreckte sich auf alle "Spekula
tionsgeschafte", auch auf die zwischen Nichtkaufleuten abgeschlossenen, Art .. 271, 
BOg. objektives System, das HGB. da:gegen, das den ~gerlichen Verkehr ganz 
dem BGB. iiberlaBt, erklart nur die "Geschafte eines ':Kaufmanns" fiir HandeIs
ges()hafte, §§ 343, 345, subjektives System. 

In Osterreich ist das ADHGB. noch in Geltung, doch wird ein neues HGB. 
vorbereitet. 

In del' Schweiz bildet das Handeisrecht einen Teil des Bundesgesetzes iiber das 
Obligationenrecht (1881, 1911) Art. 552ff. 

§ 3~ Handelsgesetze, Handelsgewohnbeiten.· Das HGB. behandelt in vier 
Biichem zunachst das Organisationsrecht, sodann das Geschaftsrecht des HandeIs, 
namlich in Buch 1 und 2 de:Q.HandeIsstand und die HandeIsgesallschaften, in Buch 3 
und 4 die Handelsgeschafte und den Seehandel. Wichtige Gegenstiinde des Handels
rechts sind in besonderen Gasetzen geregelt, die im Laufe del' Darstellung 8.nzu
fiihren sind. Fiir das Landesrecht ist nul' geringer Raum und die unbedeutenden 
Vorbehalte nur wenig ausgeniitzt, EHGB. Art. 15ff.; dagegen gehOren die offentlich
rechtlichen Organe des HandeIsstands (Handelskammem) zur Zustandigkeit del' 
Lander, z. B. PreuB. Gas. von 1897. 

Das Gewohnheitsrecht ist durch die Kodifikation in den Hintergrund gedrangt. 
Allerdings kann sich neues Gewohnh,~itsrecht nach und nach wieder bilden, indessan 
nur auf Grund einer sich iiber das ganze ltefc:ihagebiet erstreckenden tJbung. Auch 
die gerichtliche Praxis - so maBgeblich sie in Wirklichkeit ist, - schafft doch kein 
Gewohnheitsrecht; denn die Gerichte haben ihre Rechtsmeinungen immer wieder 
auf ihre Richtigkeit zu priifen, wahrend Gewohnheitsrecht "gilt". 

Von grOBter Bedeutung sind die im Handelsverkehr herrschenden HandeIs
gewohnheiten und -gebrauche. Sie stelleR die besondere Verkehrssitte des HandeIs 
dar, oft ortlich und fachlich beschrankt (z. B. Gebrauche des Breslauer Holzhandels; 
Usancen - d. b. von den Borsenorganen festgestellte Gebrauche - del' Frank
furter EffektenbOrse). Die HandeIsgebrauche sind Tatsachen des Verkehrslebens, 
die bei del' Auslegung von Vertragen und del' Beurteilung kaufmannischen VerhaI
tens zu beriicksichtigen sind, § 346. Sie kommen in ihrer Wirkung den dispositiven 
Rechtssatzen sahr nahe, sind abel' nicht gewohnheitsrechtliche Normen. Ein fest
stehender HandeIsbrauch "gilt" nicht schlechthin, da das Gericht ihm die Be
riicksicbtigung zu versagen bat, wenn er sicb als MiBbrauchdarstellt. Ebensowenig 

1* 
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findet der Satz, daB das Gericht die Rechtsnormen "kennt", auf die Handels
brauche Anwendung; ihre Feststellung im ProzeB ist Sache der 1nstanzgerichte, 
wobei Gutachten von Handelskammern - sog. Parere - besonders wichtig werden 
(s. a. GVG. § US); dagegen kann die Revision nicht auf die Nichtbeachtung eines 
Handelsbrauchs gestiitzt werden, eben weil ein solcher keine Rechtsnorm ist (ZPO. 
§ 550). 

§ 4. Handelsgerichtsbarkeit. 1m HGB. finden sich mehrfach offentlich recht
liche Normen, die mit seinem privatrechtlichen Hauptstoff in Zusammenhang 
stehen. Insbesondere betraut es die Gerichte mit zahlreichen Aufgaben der frei
willigen Gerichtsbarkeit, so mit der Fiihrung des Handelsregisters, §§ S, 29, 195, 
gewissen Zustandigkeiten im Gesellschaftsrecht, §§ 146, 166, 254 u. a. m.; das 
Verfahren ist im RG. iiber die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
geregelt, 7. Abschn.: Handelssachen, FGG. § 125ff. 

Die streitige Gerichtsbarkeit in Handelssachen bildet ein Stiick der allgemeinen 
ordentlichen Zivilgerichtsbarkeit; besondere Handelsgerichte bestehen nicht mehr. 
Aber es konnen, wo ein Bediirfnis vorhanden ist, bei den Landgerichten Kammern 
fiir Handelssachen eingerichtet werden, deren Beisitzer (Handelsrichter) aus der 
registrierten Kaufmannschaft des Bezirks ernannt werden, GVG. §§ 100ff., FGG. 
§ 30. Fiir Rechtsstreitigkeiten aus dem Arbeits'verhaltnis der Handlungsgehilfen 
sind in groBeren Gemeinden Kaufmannsgerichte gebildet, paritatische Standes
gerichte, deren Beisitzer je von der Prinzipal- und der Gehilfenschaft gewahlt 
werden, KaufmGG. von 1904. 

§ o. Literatur. Denksehriftund Kommissionsberiehtezumneuen HYB. beiHAHN,Materia· 
lien, Band 6. - Entseheidungen des ROHG., 25 Bande, des RG. usw. - Altere Literatur: Lehr
bueh von THOL, Handbueh von L. GOLDSCHMIDT, Kommentar zulli ADHGB. von v. HAHN. -
Kommentare zum HGB. von STAUB (jetzt KOENIGE, PINNER, BONDI, 12. Auflage 1923); von Du· 
RINGER und HACHENBURG; von LEHMANN und RING. Lehrbiieher von K. LEHMANN (3. Auflage 
von H .. HoENIGER 1921); COSACK (8. Auflage 1920); GAREIS; MULLER·ERZBACH; J. v. GIERKE 
(GrundriB); Handbueh von C. WIELANDT (1. Band 1921). Einzeldarstellungen in dem von 
H. EHRENBERG herausgegebenen Handbueh des gesamten Handelsreehts (seit 1913). - Zeit· 
sehrift fUr das gesamte Handelsreeht (begr. von L. GOLDSCHMIDT, jetzt 87. Band) u. a. Eindring
liehe monographisehe Durehaekerung. - HandelEgesetze des Erdballs, herausgegeben von 
J. KOHLER u. a. 



Erster Abschnitt. 

Der Kanhnann und das kanfmiinnische Unternehmen. 

Erstes Kapitel. 

Die Kaufmannseigenschaft. 
§ 6. Der Begriff "Kaufmann" bildet die Grundlage des Handelsrechts. Denn 

Handelsgeschafte .sind nur die Geschafte eines Kaufmanns, § 343. Dieser von der 
Sprache des Lebens in verschiedenem Sinne verwendete Begriff muB daher durch 
Aufstellung deutlicher und leicht erkennbarer Merkmale zum Rechtsbegriffe ge
macht werden. 

Kaufmann "im Sinne des HGB." ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt, § 1 I. 
Damit ist zunachst allgemein gesagt: es muB ein "Betrieb" vorliegen, in dem sich 
die Einzelgeschafte zu einer nach auBen hervortretenden wirtschaftlichen Einheit 
von gewisser Dauer zusammenschlieBen; der private Spekulant, der Gelegenheits
handler sind keine Kaufleute. Der Betrieb muB ein "gewerblicher" sein, d. h. in 
Erwerbsabsicht unternommen, die Leistungen also gegen eine Gegenleistung bewirkt 
werden, die nicht bloB Selbstkostendeckung sein soIl; die Studentenspeisung einer 
Universitat ist kein Gewerbebetrieb. Auch ist der Begriff "Gewerbe", wie jeder 
vom Gesetz ausdem Leben entnommene Begriff, nach der Volksauffassung naher 
zu bestimmen; als Gewerbe gilt nicht, was allgemein zu einer anderen Betatigungs
art gerechnet wird, namentlich die Kunst und die eigentlich wissenschaftlichen 
Berufe, z. B. die Privatklinik eines Arztes. - Das Gewerbe betreibt und Kauf
mann im Sinne des HGB. ist nur der Geschaftsinhaber selbst; denn die im Be
triebe abgeschlossenen Handelsgeschafte sind seine Geschafte, mogen sie auch 
durch gesetzliche oder gewillkiirte Vertreter getatigt sein. Die Handlungsgehilfen, 
Prokuristen, Vorstande von Aktiengesellschaften haben fiir ihre Person keine 
Kaufmannseigenschaft (vgl. GVG. § 113 I); Kaufmann ist der fiinfjahrige Fabrik
besitzer, nicht sein Vormund. Und auch beim Geschaftsinhaber erstreckt sich die 
Kaufmannseigenschaft eben nur auf den Bereich seines Handelsgewerbes; wenn 
ein Fabrikant sich einen Anzug bestellt oder sich fiir seinen Bruder verbiirgt, so 
sind das keine Handelsgeschafte, § 343. 

Nicht jedes Gewerbe aber ist ein "Handelsgewerbe"; dieser engere Begriff 
ist in §§ 1-3 naher bestimmt, und zwar nach zwei verschiedenen Gesichtspunkten; 
danach sind zu unterscheiden Kaufleute kraft Grundhandelsgewerbes und solche 
kraft Eintragung. 

§ 7. KauDeute kraft Grundhandelsgewerbes. Das HGB. zahlt in § 1 II die
jenigen Gattungen von Gewerben auf, die ihrem Gegenstande nach unter Handels
recht gestellt werden, weil die in ihnen betriebenen Geschafte an sich kommer
zieller Art, Grundhandelsgeschafte sind. Wer ein Iilolches Grundhandelsgewerbe 
betreibt, hat Kaufmannseigenschaft, und zwar notwendigerweise, ohne weiteres, 
als Folge eines solchen Gewerbebetriebes. Diese Kaufleute kraft Grundhandels-



6 Die Kaufmannseigenschaft. 

gewerbes sind zwar, falls sie nicht bloB Minder-Kaufleute sind (§ 4), in das Handels
register einzutragen, doch wird ihre Kaufmannseigenschaft durch die Eintragung 
nicht begriindet, sondern nur kundgegeben. 

Der gesetzliche Katalog der Grundhandelsgeschaite nennt vor allem 1. den 
Waren- und Wertpapierhandel, also das, was dem Kaufmann den Namen gibt, 
das Ein- und Verkaufen, das Umsatzgewerbe, soweit seinen Gegenstand bewegliche 
Sachen ("Waren") oder Wertpapiere bilden. Ein- und Verkaufe miissen, wirtscbaft
lich betrachtet, Gegengeschafte sein; es muB eingekauft werden, um zu verkaufen 
(Spekuiationskauf). Der Warenhandel als Grundhandelsgewerbe umfaBt ein un
gemeingroBes Gebiet: Ein- und Ausfuhr-, GroB-, Zwischen-, Kleinhandel mit 
Waren aller erdenklichen Art. Das Gebiet erfahrt aber eine weitere Ausdehnung 
dadurch, daB das Gesetz nicht nur den Absatz von Waren in unverandertem Zu
stand, sondern auch alle diejenigen Gewerbe hierher zahlt, welche bewegliche Stoffe 
anschaffen und nach deren Be- und Verarbeitung das Produkt weiter verauBern. 
G~dhandelsgewerbe sind also auch Industrie und Handwerk, soweit sie mit 
gekauften Rohstoffen oder Halbfabrikaten arbeiten; denn dann sind di.e Unter
nehmer eben auch "Handler". Dagegen liegt kein Grundhandelsgewerbe vor, wo be
wegliche Sachen verauBert werden, die nicht "angeschafft", sondern durch Ur
erzeugung oder Aneignung gewonnen sind (Steinbruch, Fischerei), oder wo solche 
zwar angeschafft, aber nicht als bewegliche Sachen verauBert werden (Baugewerbe). 
Auf GroBe und Art des Betriebes kommt es nicht an: Umsatzgewerbe gibt stets 
Kaufmannseigenschaft, s. aber unten S. 7. 

Als Grundhandelsgeschafte sind ferner eine Reihe von Hilfsgeschaften des 
Handels anerkannt, die sich im Laufe der wirtschaftlichen Entwicklung zu selb
standigen Gewerben und notwendigen Stiicken der Handelswelt herausgebildet 
haben, namlich 2. Be- und Verarbeitung von Waren ffir andere, soweit nicht hand
werksmaBig (groBe Farbereien u. dgl.); 3. "Obernahme von Versicherungen gegen 
Pramie; 4. das Bankgeschaft, das den Geld-, Wertpapier- und Kreditverkehr "bank
maBig" betreibt, ein Merkmal, das nicht weiter zergliedert, sondern nur aus der 
Verkehrsanschauung heraus erkannt werden kann; 5. das Fracht- und Transport
gewerbe, und zwar Giiterbeforderung schlechthin, Personenbeforderung nur, wenn 
sie zur See erfolgt oder durch Anstalten (groBere Unternehmungen) betriebeIi 
wird; 6. und 7. die sich besonders deutlich ais Hilfsgeschafte darstellenden Ge
schafte der Kommissionare, Spediteure, Lagerhalter, der Handlungsagenten und 
Handeismakier (§§ 383-424, 84--104). Endlich zahlt das Gesetz noch im be
sonderen zu den Grundhandelsgewerben: 8. und 9. Verlagsgeschiifte, wie iiberhaupt 
den Buch- und Kunsthandel, dessen Geschaite in ihrereigentiimlichen Gestaltung 
nur zum Teil unter Ziffer lund 6 fallen wiirden, sowie die groBerenDruckereien. 

§ 8. Kaufleute kraft Eintragung. a) Zahlreiche gewerbliche Unternehmungen 
betreiben zwar Geschaite, die nicht ihrer Gattung nach als Grundhandelf'geschafte 
erklart werden konnen, sind aber doch nach Art und Umfang so gestaltet, daB sie 
einen in kaufmannischer Weise eingerichteten Geschaftsbetrieb erfordern(volle 
Buchfiihrung, kaufmannisch geschultes Personal. u. dgl.). Auch solche Betriebe 
dem Handelsrecht zu unterstellen, ist wiinschenswert, aber nicht ohne weiteres 
moglich, weil es hier auf die individuellen Verhaltnisse des einzelnen Betriebs an
kommt und diese kein nach auBen deutlich hervortretendes Merkmal bilden. Das 
Gesetz erklart daher Gewerbebetriebe ohne Grundhandeh:geschiifte, aber mitkauf
mannischer Betriebsweise erst dann fiir Handeh-gewerbe, wenn die· Fuma ihres 
Inhabers zum Handelsregister eingetragen ist. Und zwar ist der Unternehmer 
eintragungspflichtig, genau wie ein Grundhandelfgeschiifte betreibender Vollkauf
mann, nur daB eben seine Kaufmannseigmschaft nicht schen mit· d(m Beginn 
eines solchen Geschafts, sondern erst mit seiner Registrierung entsteht, § 2. Bei-
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spiele ergeben sich leicht: Urerzeugungs- und Aneignungsgewerbe fallen zwar, wie 
gezeigt, nicht unter § 1, wohl aber dann unter § 2, wenn es sichumentsprechend 
bedeutende Unternehmen handelt (Zementwerk, Hochseefischereibetrieb), und das 
gleichegilt fiir Baugewerbe, Grundstiicksmakler, Auskunfteien, Kraftwerke, 
Th€aterunternd.mungm u. v. a. W(gen des Berggewerbes vgl. EHGB. Art. 5. 

b) Nur Land- und Forstwirtschaft sind etwas yom Gewerblichen undKom
merziellen so Verschiedenes, daB sie selbst dann· nicht unter Handelsrecht gestellt 
werden konnen, wenn die Betriebsart, z. B. eines groBen Gutes, tatsachlich durch
.aus kaufmiinnisch sein sollte, § 3 I. Land- und Forstwirte haben also fiir ihren 
€igentlichen Betrieb niemals Kaufmannseigenschaft. Betreiben sieaber ein Neben
gewerbe, das, wie z. B. die Zuckerfabrik eines Riibenbauers, zwar mit der Land
oder Forstwirtschaft zusammenhiingt, aber doch nicht notwendig dazu gehort und 
eine gewisse Selbstandigkeit besitzt, so konnen sie, wenn dieses Nebengewerbe 
kaufmannisch eingerichtet ist, hierfiir durch Eintragung zum Handelsregister 
Kaufmannseigenschaft erlangen; sie sind aber auch insoweit nur eintragungs
berechtigt, nicht -verpflichtet, der einzige Fall, wo es im Belieben eines Unter
nehmers liegt, ob das HGB. auf ihn angewendet werden soIl oder nicht, § 3 II. 

§ 9. Minderkauneute. Innerhalb des Kaufmannsbegriffs scheiden sich die 
Vollkaufleute, auf die das HGB. in vollem Umfang Anwendung findet, von solchen 
Gewerbetreibenden, die zwar auch Kaufleute (kraft Grundhandelsgewerbes) sind, 
.aber nach Gattung und GroBe ihres Gewerbes doch nur in minderem MaBkauf
mannischen Charakter zeigen, und fiir die daher manche Einrichtungen und Rechts
siitze des Handelsrechts nicht passen, sag. Mindcrkaufleute, . § 4. GewiB ist es 
richtig, daB ein Schuhmachermeister das eingekaufte Leder fachmannisch auf seine 
MustermaBigkeit zu untersuchen hat und daher dem § 377 HGB. ebenso unter
stellt wird, wie ein Schuhfabrikant: jeden Schuhmacher aber auch ins HandeIs
register einzutragen und ihm so fiir seinen Betrieb Firmenrecht zu geben, ware un
zweckmaBig und sachwidrig, denn diese Rechtseinrichtungen laufen auf eine gewisse 
Verselbstandigung des Unternehmens gegeniiber der Person des Unternehmers hinaus, 
und davon kann bei den Minderkaufleuten tatsachlich nicht die Rede sein;sie 
stehen ihrem Wesen nach auBerhalb des Kreises der vollrechtlichen Registerkaufleute. 

Zu den Minderkaufleuten gehoren einmal die Handwerker, vorausgesetzt, 
daB sie iiberhaupt Kaufmannseigenschaft haben. Bearbeiten sie nur yonder Kund
schaft gelieferte Stoffe, oder liefern sie keine beweglichen Sachen (Flickschuster, 
Anstreicher), sog. Lohnhandwerker, so sind sie Nichtkaufleute, nicht etwa Minder
kaufleute .. Dagegen gehoren hierher aIle sog. Warenhandwerker, die aus selbst
angeschafiten Stoffen bewegliche Sachen herstellen (Schuhmacher, Schreiner, 
Schneider mit Stofflager), § 1 Ziff. 1 vgl. mit Ziff. 2. Bei der Abgrenzung des Hand
werks gegeniiber der vollkaufmiinnischen Fabrik ist nicht nur und nicht schlechter
dings auf den Umfang des Betriebs zu sehen, sondern vor allem auf die Betriebs
weise, die bei dem Handwerk auf die personliche Mitarbeit eines als Lehrling und 
Geselle al,lsgebildeten Meisters zugeschnitten ist. - Unter § 4 fallen ferner alle 
Kleingewerbetreibende, z. B. die kleinen Spezerei- oder Gemiiseladen, in denen ein 
ortlich begrenzter Kundenkreis vom Inhaber personlich bedient wird, ferner TrOdler, 
Hausierer, kleine Wirte, gewohnliche Fuhrleute, kleine Vermittler (§ 104) u. v. m. 

Der Minderkaufmann ist ausgeschlossen vom Firmenrecht und allem, was 
damitzusammenhangt (Handelsregister, Prokuraerteilung; offene Handelsgesell
schaft); er ist befreit von der Buchfiihrungspflicht, und bei sfinenHandelsgeschaften 
finden gewisse Schutzvorschriften des biirgerlichen Rechts Anwendung, die fiir 
den Vollkaufmann keine Geltung haben: Biirgschaftsform u. dgl., §§4, 351. 1m 
iibrigen untersteht er d€m HGB., z. B. beziiglich der Erteilung von Handlungs
vollmachten, der Zinshohe u. a. 
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§ 10. Juristische Personen, die ein Handelsgewerbe betreiben, haben Kaui
mannseigenschaft nach §§ 1-3. Auch der Fiskus und sonstige juristische Personen 
des offentlichen Rechts stehen fiir Unternehmungen kaufmannischer Art unter 
Handelsrecht (z. B. Reichsbahn; stadtisches Gaswerk), sind jedoch nicht verpflichtet, 
sich ins·Handelsregister eintragen zu lassen, § 36; die Post gilt nicht als Kaufmann, 
§ 452. Rechtsfahige Vereine des biirgerlichen Rechts mit wirtschaftlichem Ge
schaftsbetrieb konnen ebenfalls Kaufmann sein (iiber die Eintragung s. §§ 33-35). 
Die auf dem Gebiet des Handelsrechts selbst erwachsenden juristischen Personen, 
also die rechtsfahigen Handelsgesellschaften (Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit 
beschrankter Haftung), sowie die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften nehmen 
insofern eine besondere Stellung ein, als das Gesetz ihnen, weil sie sich in wesent
lich kommerziellen Rechtsformen organisiert haben, Kaufmannseigenschaft ohne 
Riicksicht darauf beilegt, ob sie ein Handelsgewerbe betreiben oder iiberhaupt 
gewerblichen Zwecken dienen, sog. Kaufleute kraft Rechtsform; man denke z. B. 
an eine gemeinniitzige· Versorgungsheim-G. m. b. H., § 6, 210, GmbH. § 13, 
GenG. § 17. 

Zweites Kapitel. 

Das Handelsregister. 
§ 11. Die Fiihrung des Handelsregisters ist Aufgabe der Amtsgerichte, ein 

bedeutsames Stiick der rechtspoIizeilichen Tatigkeit des Staates, § 8, 13, FGG. § 125. 
Das Handelsregister bezweckt die Kundbarmachung der fiir den Handelsverkehr 
wichtigsten, juristisch wesent.Iichen Merkmale der einzelnen kaufmannischen Unter
nehmung. DemgemaB werden eingetragen Begriindung, Anderung, Erloschen von 
Firmen; der jeweilige Inhaber; Prokuristen; Rechtsform und Vertretungsverhalt
nisse der Handelsgesellschaften u. dgl. Die Eintragungen erfolgen nur auf An
meldung der Beteiligten, wobei das Gericht in eine Priifung 9.er angemeldeten Tat
sachen nur insofern einzutreten hat, als Zweifel an der Zulassigkeit der Eintragung 
bestehen (z. B. daran, ob der sich Anmeldende nicht etwa nur Minderkaufmann ist). 
Wird eine notwendigeEintragung nicht pflichtmaBig bewirkt, so hat das Gericht 
sie durch Ordnungsstrafen zu erzwingen, § 14 (hierzu: Verordnung iiber Vermogens
strafen und BuBen vom 6.2. 1924 Art. II), FGG. §§ 132-139. Eine Eintragung von 
Amts wegen ist nur bei Loschung nicht mehr bestehender Firmen vorgesehen, § 31 II, 
FGG. §§ 141, s. a .. 142. Die Organe des Handelsstands haben dasRegistergericht in 
der Sorge fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit des Handelsregisters zu unter
stiitzen,FGG. § 126. - Die erfolgte Eintragung steht, dem Offenkundigkeitszweck 
des Registers entsprechend, nicht nur zur Einsicht offen, sondern ist auch alsbald 
durch das Gericht im Reichsanzeiger und in einem mehr lokalen Blatt bekanntzu
machen, §§9-11; s. aber jetzt auch: VO yom 27. 12.23 u. 14.2.24 wegen Ein
schrankung offentIicher Bekanntmachungen. Wird ein zur Zeichnung der Firma 
Berechtigter eingetragen, so hat er die Firma in eigenhandiger Unterschrift zu dauer 
nder Vergleichung bei dem Gericht zu zeichnen, §§ 29, 53, 108, 234. 

§ 12. Rechtliche Bedeutung. Die Rechtswirkung der in das Handelsregister 
einzutragenden Tatsachen tritt im allgemeinen nicht erst durch die Eintragung 
ein. Nur in besonderen Fallen kommt dem Handelsregister eine solche konstitutive 
Bedeutung zu, so namentlich bei Griindungeiner AktiengeseIIschaJt, § 200, s. a. 
§ 2. GrundsatzIich ist seine materiellrechtliche ErhebIichkeit eine andere: eine 
einzutragende Tatsache kann, solange sie·nicht eingetragen und bekanntgemacht 
ist, vondemjenigen, in dessen Angelegenheiten sie einzutragen war, einem gutglau
bigen Dritten nicht entgegengehalten werden; wird ein Handelsgeschaft mit Firma 
im Marz verauBert, dies aber erst im Mai eingetragen, so kannein Lieferant, der 
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der Firma im April Ware geIiefert hat, sich hierwegen auch an den friiheren Inhaber 
halten, es sei denn, daB ihm der Firmeniibergang besonders mitgeteilt oder sonstwie 
bekannt geworden war, § 15 I. Umgekehrt wird, wenn Eintragung und Bekannt
machung richtig erfolgt ist, die Wirkung der eingetragenen Tatsache insofern ver~ 
starkt, ala sie jetzt ala bekannt gilt: Niemand kann geltend machen, er habe sie 
nicht gekannt, 8lso z. B. ein 8chuldner, der noch im Juni an denfriiheren Inhaber 
jenes mit Aktiven und Passiven verauBerten Geschafts gezahlt hat, sich nicht aUf 
BGB. § 407 berufen; immerhin laBt das HGB. den Nachweis offen, daB die Un
kenntnis trotz des Registeraktes eine unverschuldete war, § 15 II. '-- Dagegen wird 
dem Handelsregister nicht auch positiv offentlicher Glaube in dem 8inne beigelegt, 
daB eine inhaltlich unrichtige Eintragung zugunsten gutgIaubiger Dritter als richtig 
zu gelten hatte. Nur in einem Fall gilt ein Besonderes: solange eine Firma ein
getragen ist, kann weder von noch gegeniiber dem Eingetragenen geltend gemacht 
werden, daB er kein Handelagewerbe betreibe, also kein Kaufmann sei, oderdaB 
er' nurMinderkaufmann sei, § 5. 

Drittes Kapitel. 

a) Die_Firma. 
§ 13~ Grundsitze. Firma ist der Name, unter'dem der Kaufmann seine Ge

scbii.fte betreibt und die Unterschrift abgibt; auch kann er in Handelasachen unter 
seiner Firma klagen und verklagt werden, § 17. Jeder Vollkaufmann - Einzel
kaufmann wie Handelagesellschaft - darf und muB eine nach alabald zu erortern
den RegeIn geformte Handelsfirma fiihren, hat also Firmenrecht und Firmenpflicht. 
Die praktische Notwendigkeit des Firmenrechts tritt z. B. bei Handelagesellschaften 
deutlich darin hervor; daB sie nur so einen eignen Geschaftsnamen erhalten und 
nicht mehr auf das Nebeneinander der Namen ihrer samtlichen Gesellschafter an
gewiesen sind. Die Firmenpflicht soll gewahrleisten, daB der Kaufmann an seiner 
Firma ein fUr a.llemal deutlich erkannt wird und von anderen unterschieden werden 
kann; daher muB die gewahlte Firma eingetragen werden und ist in dieser festen 
Form im geschaftlichen Leben ausschlieBli<ih zu verwenden; hat Karl August 
Berger die Firma "Karl A. Berger" gewahlt, so darf er seine Handelabriefenicht 
mit "Karl Berger" unterzeichnen, §§ 29, 37. Andererseits gewahrt das Gesetz dem 
berechtigten Firmentrager einen ausschlieBlichen Firmenschutz ala Folge der Fir
meneintragung; eine neue Firma muB sich von jeder am gleichen Ort bereits ein
getragenen Firma deutlich unterscheiden, § 30; wahrend Karl Berger nicht verhin
dem kann, daB ein anderer Berger seinem 80hn den N amen Karl gibt, zwingt er 
dadurch, daB er fiir sein Geschaft die Firma "Karl,Berger" eintragenlaBt; jederi 
anderen Karl Berger, der fiir sein ebenda zu betreibendes Geschaft seinen Namen 
ala Firma gebraucht, zur Annahme eines unterscheidenden Firmenzusatzes. 
~ Die Firma ist ein Name des Kaufmanns, nicht des Unternehmens als solchEln. 

Aber sie biirgert sich als Kennzeichen des Unternehmens ein. Wechselt das Unter
nehmen den Inhaber durch Erbgang, VerauBerung u. dgl., so wird die Fortdauer 
der bisherigen Gescbii.ftsbeziehungen sehr wesentlich davon abhangen, ob der neue 
Inhaber die alte Firma fortfiihren kann. Das Gesetz gestattet dies unter gewissen 
VoraUBBetzungen, gibt also die Moglichkeit einer Erhaltung der Firma zwecks Er~ 
haltung des Untemehmens und verleiht dem Firmenrecht erst damit seinen vollen 
Wert, § 22. Daraus ~rgibt sich, daB das Verhaltnis von Form und Inhalt der Firma 
zu Person und Namen ihres Inhabers ein verschiedenes sein muB, je nachdem es 
sich um ein neugegriindetes oder ein mit der Firma iibernommenes Geschaft handeb 
(neue Firma - abgeleitete Firma). 
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§ 14. Neue Firmen. Fiir neugegriindete Geschafte gilt der Grundsatz der 
Firmenwahrheit: die neue Firma ist den wirklichen Verhiiltnissen entsprechend so 
zu formen, daB der Verkehr tunJichst vor einer Tiiuschung bewahrt bleibt, insbe
sondere im Interesse Kreditgebender die fiir die Schuldenhaftung maBgebende 
Rechtsform des Unternehmens erkennbar wird. 

DemgemiiB muB ein Einzelkaufmann eine "Einzelfirma" annehmen, die jeden 
Anschein vermeidet, als ob mehrere den Glaubigern haftbare Gesellschafter vor
handen waren; dies gilt auch dann, wenn er eim:n stillen Gesellschafter hat, da ein 
solcher dm Glaubigem nicht haftet. Die Firma darf femer keine reine Sachfirma 
(z. B.. Rheinische Motorenfabrik) sein, da hierbd die Person des Inhabers verhiillt 
bliebe, vielmehr muB sie als PersonenfiIma gebildet werden, den Namen des In
habers (seit 1900 mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen) wahrheits
gemaB angeben. Aber sie braucht sich nicht hierauf zu beschranken: zur naheren 
U nterscheidung oder Kmnzeichnung des Geschafts oder des Inhabers konnen 
neben seinem, den Firmenkern bildenden Namen noch sachliche oder personliche 
Zusatze in die Firma aufgencmmen werden, vorausgesetzt, daB sie nichtzu einer 
Tauschung geeignet sind, § 18. D(mnach ware z. B. "Karl Berger Import-Gesell
schaft" als Einzelfirma unzulassig, dagegen zulassig "Karl Berger Mobelfabrik", 
falls er wirklich eine Fabrik und nicht bloB ein Handlergeschaft betreibt. Nimmt 
ein Kaufmann eine von ihm gefiihrte Geschafh'bezeichnung nicht in die Firma. 
auf, so wird diese nur nach L'WG. § 16 geschiitzt (z. B. Firma "Lina. Weber", 
Etablissementsnamen "Hotel ·Schwan"). 

1st es eine Handelsgesellschaft, die das neue Geschaft griindet, so muB eine 
Gesellschaftsfirma angencmmen werden, die bei Personalgesellschaften, also einer 
offenen Handelsgesellschaft oder einer Kcmmanditgesellschaft, ebenfalls alsPer
sonenfirma zu bilden ist: sie muB den Namen mindestens eines personlich haften
den Gesellschafters, mit oder ohne Vorname, enthalten und so gefo~mt sein, daB das 
Vorhandensein einer Gesellschaft ersichtlich ist (z. B. Aal & Geiger; Aal & Co.; 
Gebriider Bar); ob die Gesellschaft eine offene oder eine Kcmmanditgesellschaft ist, 
braucht die Firma nicht zu sagen, darf aber andererseits auch nicht den Namen 
eines Kommanditisten enthalten, da ein solcher nicht unbel;:chriinkt personlich 
haftet, § 19. Dagegen muB aus der Firma einer Aktiengesellschaft oder sonstigen 
Kapitalgesellschaft ersichtlich sein, daB Firmentrager nur eine juristische Person 
ist und welcher Gattung dieselbe angehOrt; die Firma muB daher einen die Rechts
form angebenden Zusatz haben; im iibrigen solI eine Aktiengesellschaft in der 
Regel - aber nicht zwingend - eine Sachfirma annehmen, die von dem Gegen
stand des Unternehmens entlehnt ist, wahrend bei der Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung die Firma auch aus Gesellschafternamen gebildet werden kann, § 20, 
GmbH. § 4 (z. B. Maschinenfabrik Tellus A.-G.; O. Werner G. m. b. H.). -Altere 
Firmen s. EHGB. Art. 22. 

§ 15. AbgeJeitete Firmen. Indem das Gesetz, um sehr bedeutsamer wirtschaft
licher Interessen willen, gestattet, daB die Firma unveriindert bleiben kann, wenn 
die Inhaberschaft des Unternehmens wechselt, wird der Grundsatz der Firmen
wahrheit nicht sowohl aufgehoben, als vielmehr durch den Grundsatz der Firmen
dauer modifiziert: die von Marie Schmidt dereinst gegriindete Firma "Marie Schmidt" 
kann allerdings heute der Geschiiftsname von Peter Frey sein, aber doch nur dann, 
wenn dieser in Wahrheit der unmittelbare oder mittelbare rechtmiiBige Geschafts
nachfolger der friiheren namengebenden Inhaberin ist. Obrigens muB der jeweilige 
Inhaber der Firma registermafig bekanntgegeben werden, § 31, und an offenen 
Laden ist die Firma und der Name anzuschreiben, GewO. § 15a. 

Der Obergang der Firma auf einen neuen Inhaber ist nur zur Fortfiihrung des 
bisherigen Unternehmens zulassig; sie kann weder fiir sich aHein iibertragen noch 
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von dem Erwerber spaterhin fiir ein anderes Unternehmen verwendet werden. 
Der Obergang des Geschafts kann sich entweder von Todes wegen oder unter Le
benden, entweder endgiiltig oder, wie bei Pacht, auf Zeit volliiehen: immer kann 
die Firma fortgefiihrt werden, aber immer nur dann, wenn der bisherige Inhaber 
oder sein Erbe hierzu ausdriicklich einwilligt; auch wenn er die Firma selbst nur 
als abgeleitete Firma fiihrte, bedarf es, wenn er das Geschaft weiterverauBert, seiner 
Zustimmung zur Fortfiihrung der Firma, weil diese, wie oben dargelegt, in jedem 
Fall eine personliche Bezeichnung des Kaufmanns darstellt. Ob die Firma un
verandert oder mit einem Nachfolgerzusatz fortgefiihrt werden solI, steht zur Wahl 
der Beteiligten; gesetzlich vorgeschrieben ist eine Anderung selbst dann nicht, 
wenn eine Einzelfirma auf eine Handelsgesellschaft oder eine Gesellschaftsfirma¥' 
auf einen Einzelkaufmann iibergeht; nur die juristischen Personen des Handels
rechts miissen auch einer iibernommenen Firma ihren Formzusatz beifiigen, 
§§ 21-23. 

§ 16. Unbefugter Firmengebrauch. Die Vorschriften der §§ 17 ff. sind offent
liches Recht; zu ihrer Durchfiihrung hat das Registergericht gegen jeden, der eine 
ihm nach dies en Vorschriften n:cht zustehende Firma gebraucht, von Amts wegen 
mit Ordnungsstra£en einzuschreiten, § 37 I, FGG. § 140. So namentlich dann, wenn 
ein iiberhaupt nicht Firmenberechtigter eine Firma fUhrt (zwei Handwerker nennen 
sich ,,& Cie") oder wennein Kaufmann anders als eingetragen oder mit einem ihm 
nicht zukommenden Namen oder Vornamen £irmiert oder die ihm nicht iiberlassene 
Firma seines Geschaftsvorgangers beniitzt oder tauschende Firmenzusatze verwendet; 
ist die unzulassige Firma eingetragen, so ist sie oder derunzulassige Zusatz von Amts 
wegen zu loschen, FGG. §§ 142, 143. 

Werden durch die unbefugte Firmenfiihrung Dritte in ihren Rechten verletzt, 
so reagiert auch das Privatrecht gegen den FirmenmiBbrauch. Der Verletzte hat 
nach dem Handelsrecht einen Unterlassungs- und Loschungsanspruch, nach biir~ 
gerlichem Recht unter Umstanden auBerdem einen Anspruch auf Schadensersatz, 
§ 37 II, BGB. § 823 I. Das verletzte Recht kann selbst ein Firmenrecht sein, so 
z. B. in dem ebenerwahnten Fane, daB der Geschaftsnachfolger die Firma weiter
fiihrt, obgleich ihm dies von dem VerauBerer oder dessen Erben nicht bewilligt 
wurde. Insbesondere wird dies Klagerecht dem eingetragenen Firmenberechtigten 
wegen Verletzung seiner Firmenprioritat gegeben, wenn ein anderer am gleichen 
Ort eine sich nicht mit zweifelsfreier Deutlichkeit unterscheidende Firma verwendet, 
§ 30. Dies lokale AusschlieBungsrecht ist nicht auf gleichartige Geschafte be
schrankt, da auch ohnedies am gleichen Orte Verwirrungen eintreten konnen. (Post 
u. dgl.); soweit aber eine Firmengleichheit oder -ahnlichkeit im eigentlich geschaft
lichen Verkehr zu Verwechslungen fUhren kann, weil es sich um konkurrierende 
Unternehmungen handelt, da ist nach UWG. § 16 auch iiber den Ortsbereich hinaus 
ein Unterlassungsanspruch gegeben: Bliithner in Leipzig braucht nicht zu dulden, 
daB ein andererBliithner den Namen fiir eine neue Klavierfabrik irgendwo in einer 
Firmenform verwendet, die nicht schlechterdings unverwechselbar ist. Wird gar zur 
Erschleichung einer iihnlichen Firma ein Strohmann vorgeschoben (z. B. ein Schnei
dergeselle namens Bliithner), dann ist die Firma schon nach § 18 unzulassig, weil 
sie nicht den wirklichen Geschaftsinhaber benennt. - Die Klage aus § 37 II kann 
ferner erhoben werden, wenn der unbefugte Firmengebrauch ein Namensrecht 
verletzt (EGB. § 12), steht also auch Nichtkaufleuten zur Verfiigung; wenn Arndt 
sein Geschaft ohne Firma an Bauer verauBert hat, so kann, wenn dieser gleichwohl 
·"Arndt" firmiert, jeder Tragerdieses Familiennamens auf Unterlassung klagen; 
ebenso z. B. die Familie Wagner, wenn ohne ihre Einwilligung heute eine "Richard
Wagner-Theater A.-G." gegriindet wiirde. 
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b) Das Unternehmen. 
§ 17. Das "Handelsgeschiift" oder Unternehmen des Kaufmanns ist die orga

nische Einheit von Sachen, Rechten und tatsachlichen Beziehungen, mittelsderen 
er sein Erwerbsziel in Umsatz, Produktion oder sonstiger handelsgewerbIicher 
Tii.tigkeit verfolgt. AuBer den Einzelwerten wie Grundstucken, Warenlager, Ma.
schinen, Patenten, Firmenrecht usw. gehort dazu insbesondere die "Kundschaft", 
d. i. die Aussicht auf Erhaltung des bisher gewonnenen Abnehmerkreises (sog. 
Cha.ncen); gibt es doch sogar Handelsgewerbe, in denen die Kundschaft· alles ist, 
Sachgiiter so gut wie keine Rolle spielen, urid die doch einen hohen;,Geschaftswert" 
haben konnen, z. B. ein Agentur- oder Maklergeschaft. - Das Unternehmen ist nur 
eine okonomische, nicht eine rechtliche Einheit; insbesondere stellt das Unternehmen 
eines Einzelkaufmanns nicht ein Sondervermogen dar: seine Geschii.ftsglaubiger 
konnen sioh an sein Privatvermogen ebenso halten, wie seine Privatglaubiger an sein 
Geschii.ftsvermogen. Aber das Unternehmen kann Objekt von Rechtsvorgangen sein, 
und auch sonst kommt ibm mehrfach rechtliche Bedeutung zu: es genieBt nach be
sonderen Vorschriften Rechtsschutz gegenuber unlauterem Wettbewerb, und ein 
eingerichteter Gewerbebetrieb stellt auch nach allgemeinen Grundsatzen ein gegen 
rechtswidrige Eingriffe Dritter geschutztes Rechtsgut des Unternehmers dar (vgl. 
BGB. § 823 I). 

An dem Orte, an dem das Handelsgeschaft gefiihrt wird und der vielleicht ein 
anderer als der Wohnsitz des Kaufmanns ist, ist dessen Handelsdomizil, die Handels" 
niederlassung: hier ist der Erfiillungsort der Geschaftsschulden, hier ein Gerichts
stand, hier die alleinige Zustandigkeit fiir das Konkursverfahren begriindet, § 29, 
BGB § 269, ZPO. § 21, KO. § 71. Hat ein Unternehmen mehrere Niederlassungen 
an verschiedenen Orten, so mussen alle auf das Gesamtunternehmen bezuglichen 
Eintragungen nicht nur beirn Handelsregister der Hauptniederlassung, sondern auch 
uberall da bewirkt werden, wo sich Zweigniederlassungen von einer gewissen Selb
stli.ndigkeit befinden; auch darf die Firma fur eine salcha Zweigniederlassung mit 
einem besonderen Filialzusatz versehen werden, s. §§ 13, 15, 30, 50, 126 (z. B. Stutt
garter Bank A. G., Zweigniederlassung Ulm, vorm. A. Haupt & Cie.), s. aber auch 
VO v. 14. 2. 24 § 4. - Betreibt ein Kaufmann mehrere selbstandige Unternehmen, 
so' bnn er fur jedes derselben eine besondere Firma fiihren, selbstverstandlich 
innerhalb der oben S. 10, 11 dargelegten Schranken. 

§ 18. Veriiu8erung, Schuldenhaftung. Bei einer VerauBerung des Unternehmens 
bnn es sich um Vertrage sehr verschiedener Art handeln: urn. einen Verkauf irn 
eigentlichen Sinne, um ein Einbringen des Unternehmens in eine Gesellschaft, um 
die 'Obergabe an den Sohn als Ausstattung und dergleichen mehr. Immer bildet das 
Unternehmen den einheitlichen Gegenstand des schuldrechtlichen VerauBerungs
vertrages, wahrend die dingliche tJbertragung auf den Erwerber durch "Obereignung 
der einzelnen, nach Vertrag und Handelsbrauch in die VerauBerung fallenden Werte 
zu vollziehen ist. Was der VerauBerer insbesondere zu tun hat, um demErwerber die 
"Kundschaft" zu ubertragen und inwieweit er sich hierwegen in seiner eigenen ge
werblichen Tatigkeit fernerhin Beschrankungen auferlegen muB, beurteilt sich, 
'\Venn nicht ein besonderes Wettbewerbsverbot vereinbart wird, nach Treu nnd 
Glauben. DaB bei der VerauBerung des Handelsgeschafts die Firma nicht notwen
digerweise mit ubergehll, wurde schon oben S. 11 angefiihrt. 

1m Zusammenhang mit dem Firmenrecht regelt das HGB., seiner verkehrs
ma.Bigen Einstellung nach auBen entsprechend, nur die eine Frage: welche Wirkling 
die Verii.uBerung des Geschii.fts auf die Aktiva und Passiva, d. h. die·im Zeitpunkt 
der VerauBerung vorhandenen Geschii.ftsforderungen und Geschii.ftsschulden aus
ubt, §§ 25, 26. Fiihrt der Erwerber das Geschaft mit der Firma fort, so haftet er 
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fiir alIe geschaftlichen. Verbindlichkeiten des bisherigen Inhabers, und. zwar person
lich, nicht etwa bloB mit den iibernommenen Werten. Diese Haftung ist vollig un
abhangig davon, ob der lTbergang der Passiva unter den Parteien selbst vereinbart 
und ob dem Erwerber die Fortfiihrung der Firma vom VerauBerer gestattet wurde: 
sie tritt lediglich aIs Wirkung der AuBentatsache ein, daB er Geschiift und Firma 
fortfiihrt; nur dann entfallt die Haftung des Erwerbers, wenn der Nichtiibergang 
der Passiva rechtzeitig in das HandeIsregister eingetragen oder dem Glaubiger 
besonders mitgeteilt wurde. Von selbst versteht sich, daB neben dem nach § 25 I 
haftenden Erwerber der bisherige Geschaftsinhaber Schuldner bleibt; doch lauft 
fiir ihn von der Eintragung an eine fiinfjahrige Verjahrung, § 26. Fiihrt der Er
werber die Firma nicht weiter - weder unverandert noch in einer Nachfolge
form -, so kal1Il gleichwohl seine Haftung fiir die Passiva speziell handelsrechtlich 
dadurch begriindet werden, daB er die "Obernahme der Verbindlichkeiten in handeIs
iiblicher Weise, durch Zirkular oder dergleichen, bekanntgemacht hat, § 25 III. 
- Auch die Geschiiftsforderungen gelten, den Schuldnern gegeniiber, als auf den 
Erwerber des Unternehmens iibergegangen, wenn er die Firma vorbehaltlos fort
fiihrt; doch tritt diese, dem VerauBerer nachteilige Wirkung nur dann ein, wenn 
er in die Fortfiihrung der Firma eingewilligt hat, § 25 I, II. 

Fiihren nach dem Tode des Unternehmers dessen Erben das Handelsgeschiift 
unterder bisherigen Firma weiter, so haften sie ebenfalls fiir die Geschaftsschulden 
personlich, also ohne die Moglichkeit erbrechtlicher Haftungsbeschrankung; doch 
entfallt diese Wirkung, wenn sie das Geschiift binnen drei Mona.ten wieder ein
stelIen, §27. 

§ 19. Warenzeichen. Wahrend sehr viele und bedeutende Warengattungen 
sozusagen anonym in den Handel gehen, ist es bei anderen in mehr oder weniger 
groBem Umfangiiblich, daB der Produzent oder GroBhandler sie mit einer Herkunfts
bezeichnung versieht, die sie dauernd als aus seinem Geschaft stammend erkennen 
laBt und von anderen Waren unterscheidet, auch noch in der Hand des Zwischen
handlers und des Kleinverkaufers. Da fiir den Kaufer das Vertrauen auf die Herkunft 
der Ware vieHach an die Stelle der ihm oft nicht ohne weiteres moglichen·Qualitats
priifung tritt,ist eine eingefiihrte Warenhezeichnung fiir den Erzeuger ein sehr wirk
sames Konkurrenzmittel. Auch ermoglicht es ihm, den Kleinverkaufspreis derartiger 
"Markenartikel" seinerseits zu bestirnmen und dauernd zu kontrollieren. Den not
wendigen Rechtsschutz gegen Nachahmung oder MiBbrauch gewahrt das Gesetz 
zum Schutze der Warenbezeichnungen, 1894, geandert 1913, 1922, 1923 (frillier 
Gesetz iiber den Markenschutz 1874) und dessen zwischenstaatlicher Ausbau in den 
Konventionen des Internationalen Verbandes zurn Schutze des "gewerblichen Eigen
turns" (ParL~er "Obereinkunft 1883, Washington 1911, Bern 1920). 

Zur Bezeichnung seiner Waren stehen jedem Gewerbetreibenden zunachst sein 
Name und seine Firma zur Verfiigung, die in der Tat sehr haufig an den Waren oder 
deren Verpackung angebracht werden, und gegen deren miBbrauchliche Verwendung 
durch Dritte sich WZG. § 14 (s. a. § 13) ausdriicklkh wendet. Aber diese Art von 
Warenbezeichnung ist weder iiberall moglich noch iiberall ausreichend. Vielfach 
kommt es weniger darauf an, den Hersteller oder Lieferer ausdriicklich. auf 
der Ware zu benennen, als die Ware selbst mit einem Unterscheidungszeichen zu 
versehen, das sich leicht einpragt und ein deutliches Erinnerungsbild hinterlaBt. 
Diesem Zwecke dienen die eigentlichen Warenzeichen oder Marken, wie sie jeder 
Kaufmann oder sonstige Gewerbetreibende in seinem Geschiiftsbetriebe zur Unter
scheidung seiner Wa.ren von den Waren anderer verwenden kann. Das ausschheB
liche Zeichenrecht wird durch Eintragung in die beirn Patentamt fiir das ganze 
Reicbsgebieteinheitlich gefiihrteZeichenrolle erworben, und zwar kann einGewerbe
treibender auch mehrere Marken eintragen lassen, WZG. §§ 1, 12. Das eingetragene 
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Warenzeichen ist recht eigentlich ein Bestandteil des Unternehmens, da es nur fUr 
einen hestimmten Geschaftsbetrieb geschtitzt wird und nur mit ihm verauBert 
werden kann, §§ 2, 7, 9. Aueh wird das Zeichenrecht. nur fiir bestimmte Warengattun
gen gegeben, die bei der Eintragung zu benennen sind, §§ 1, 2, 12 (die Eintragung 
des Wortzeichens "Falke" fUr Fahrrader des A hindert den B nicht, seine Fernglaser 
ebenso zu mluloeren). Auf Anmeldung von seiten gewerblicher Verbande, von Ge
meinden oder dergleichen konnen Verbandsmarken zur ausschlieBlichen Verwen
dung ihrer MitgIieder eingetragen werden, § 24 a-h. 

Das Warenzeichen kann Fabrikmarke eines Herstellers oder Handelsmarke 
(z. B. eine'S Einfuhrhandlers von Tee) sein. Es kann Bildzeichen oder Wortzeichen 
oder aus Figuren und Wortern zusammengesetzt sein. Doch durfen Wortzeichen 
nicht nur aus sachlichen Angahen uber die Ware bestehen (z. B. "SelbstraE>ierer"), 
da sonst Gattungsbezeichnungen monopolisiert werden wiirden. Ebensowetlig sind 
eintragbar allgemein gf'brauchJiche Freizeichen sowie Staatswappen nnd dergleich.en, 
ferner argerniserregende orler tauflchende Zeichen (z. B. "CeylonduftH fUr Teea.us 
Brombeerbliittern), § 4. Stimmt einangemeldetes Zeichen mit einem bereits fruher 
von einem anderen ffir gleichartige Waren angemeldeten uberein, so ist es, wenn 
gleichwohl eingetragen, von Amts wegen oder auf Klage zu 16schen, §§ 5, 8, 9. Dabei 
~~eht hier, wie uberhaupt im Zeichenrecht, der volligen Obereinstimmung eine solche 
Ahnlkhkeit gleich, die die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr begriinrlet, § 20. 
Die unbefugte Verwendung eines geschutzten Zeichens durch Dritte gibt ohne 
weiteres einen Unterlassungsanspruch;'bei grobem Verschulden besteht auBerdem 
Schadensersatzpflicht, bel wissentlichem Handeln Strafbarkeit, §§ 12-14. 

Eintragbar ist nur ein an cler Ware graphisch anzubringendes Zeichen, nicht die 
Gestalt der Ware selbst: wird aber die Ausstattung einer Ware im Verkehr tatsiich
lich als die eiues bestimmten Gewerbetreibenden anerkannt (z. B. Clgenartige Fla
schenform), so ist sie gegfm eine zu Tauschungszwecken erfolgende Nachahmung 
strafrechtlich geschiitzt, WZG. § 15. 

§ 20. Unlauterer Wettbewerb. Dem Schutze kaufmiinnischer und sonstiger 
geschafthcher UnternehIIlen gegen unznlassige Answuchse des Konkurrenzkampfes 
dient das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 1909 (fruher 1896). Es be
zweckt den Schutz der Gewerbetreibenden, nicht den der Abnehmer, denn wenn
gleich unlautere Konkurrenzmanover tatsachlich oft allch zum schlieBlichen 
Schaden des Publiknms ausschlagen, so ist dies doch ni('ht immer so Uild jedenfalls 
nicht der hier maBgebende Gesichtspunkt. Ebenso ist das Wettbewerbsrecht zu 
scheBen von gewerbepolizeilichen VorschriHen, durch die gewisse Handlungen aU
gemein verboten oder eingeschrankt werden (z. B. das Aufsuchen von Privaten 
durch Reisende, GewO. § 44). 

Die einzelnen Tatbestande des UWG. sind teils solche, bei denen der Handelnde 
sich vor der Konkurrenz im allgemeinen auf unlantere Weise in Vorteil setzen will 
(§§ 3-13), teils unzula.ssige Machensehaften gegenubereimlm einzelnen Konkurren
ten (§§ 14-20). Zu der ersteren Grnppe geh6rt die nnwahre offentliche Reklame 
in Anzeigen, Anschlagen, Rundschreiben; das Gesetz wendet sich nicht sowohl gep:en 
marktsnhreierische Anpreisnngen, die nnr ein tibertreibendes UrteH des Gewerbe
treibenden tiber seine eigenen Leistungen aussprechen, als vielmehr gegen unrichtige 
Angaben tiber ge8chiiftliche Verhiiltnisse, die objektiv geeignet sind, den Anschein 
eines besonders gUnstigen Angebots zu erwecken; die wichtigsten FaIle rlieser Art 
werden im Gesetz selbst a ufgezahIt, z. B. unwahre Angaben uber Beschatfenheit, 
Ursprung, Preisbemessung der Ware ("nur echte Lederwaren Offenba.cher Fabri
kat ohne Zwischenhandel"), § 3; s. auch § 5. Hier, wo nicht ein bestimmter Verletzter 
vorhanden ist, kann jeder fachlich beteiligte Gewerbetreibende oder rechtsfahige 
gewerbliche Verbandauf Unterlassung klagen; wissentlich unwahre Reklame ist 
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auBerdem ein mit offentlicher Strafe bedrohtes Antragsvergehen, §§ 13,4, 21-25. -
Gegen einen bestimmten einzelnen Konkurrenten richtet sich die sog. Anschwarzung; 
ein Gewerbetreibender behauptet, um seiae eignen Wettbewerbsaussichten zu ver
bessem, iiber die geschliItlichen oder personlichen Verhaltnisse eines Konkurrenten 
eine unwahre Tatsache, z. B. daB er unechtes Material fiihre oder schon einmal 
Konkurs gemacht habe;· hier erzeugt auch die nichtoffentliche AuBerung, z. B. 
gegeniiber einem Kunden des anderen, einen Unterlassungs- und Schadensersatz
anspruch des Verletzten; kann der Tater die Wahrheit seiner Behauptung nicht 
erweisen, so haftet er ohne Riicksicht darauf, ob er selbst sie fiir wahr halten konnte; 
auch haftet der Prinzipal hier, wie auch sonst im Wettbewerbsrecht, fiir Handlungen 
seiner Angestellten, z. B. eines Reisenden, schlechthin, ohne Vorbehalt eines Ent
schuldigungsbeweises, §§ 14, 13, 16. - Gegen die Erschleichung fremder Konkurrenz
mittel wendetsich das UWG., indem es, wie schon S. 11 erwahnt, den Schutz von 
Geschaftskennzeichen weiter ausbaut: es gibt dem Berechtigten einen Unterlassungs
anspruch, wenn ein Name, eine Firma, eine besondere, individuelle Bezeichnung 
eines Geschafts oder einer Druckschrift (z. B. "Volkszeitung") oder dergleichen 
voneinem anderen in einer zu Verwechslungen geeigneten Weise benutzt wird, 
§ 16. - Besondere Strafbestimmungen d~s UWG. richten sich gegen den MiBbrauch 
fremden Geschaftspersonals im Konkurrenzkampf; sie treffen den Verrat von Ge
schaftsgeheimnissen durch das Personal eines Gewerbetreibenden, ·den Versuch der 
Verleitung hierzu, und die Verwendung widerrechtlich erlangter Kenntnis von der 
gescha£tlichen Geheimsphare eines Konkurrenten, §§ 17-20, sowie die aktive und 
passive Personalbestechung, die "Schr11iergelder", durch die das Personal cines 
Kunden bestimmt werden solI, den Geber vor seinenKonkurrenten zu bevorzugen, § 12. 

Da der unlautere Wettbewerb aber, in seinen wechselnden Formen, durch 
solche Einzelnormen nicht ausreichend bekampft werden kann, stellt das UWG. 
noch einen allgemeinen Satz an die Spitze: eine Wettbewerbshandlung, welcher Art 
auch immer, ist unzulassig, wenn sie gegen die guten Sitten verstoBt, also dem ge
schaftlichen Anstandsgefiihl in unertraglicher Weise zuwiderlauft; sie lost Unter
lassungs- und Schadensersatzanspriiche der Betroffenen aus, §§ 1, 13. 

Viertes Kapitel. 

Handelsbiicher. 
§ 21. Die kaufmaunische. Buchfiihrung. diese seit alters ausgebildete Technik 

zur Sicherung des "Oberblicks iiber die einzelnen Geschafte und die Gesamtlage des 
Unternehmens, wird durch das HGB. zur Rechtspflicht gemacht: der Vollkauf
mann muB Geschaftsbiicher fiihren, die Handelskorrespondenz aufbewahren, In. 
ventar und Bilanz aufstellen, §§ 38, 39, 44, 4. Diese Verpflichtungen bestehen un
abhangig davon, ob der Kaufmann einem Dritten, z. B. einem stillen Gesellschafter, 
privatrechtJich zur Buchfiihrung verpflichtet ist; denn sie gehOren zur offentlich
rechtlichen Ordnung des Handelsstands. Freilich entbehren sie, der Natur der 
Sache nach, einer unmittelbaren Sanktion: weder wird ihre Erfiillung staatlich fiber
wacht, noch ist ihre Nichterffillung an sich strafbar. Nur wenn der Kaufmann 
seine Zahlungen einstellt oder in Konkurs kommt, wird er, falls er keine ordnungs
ma£igen Handelsbficher gefiihrt hat, wegen Bankrotts bestraft, KonkO. § 240 
(s. a. § 239); daB der Zusammenbruch durch die mangelnde "Obersichtlichkeit 
des Geschafts verursacht wurde, ist nicht Voraussetzung der Stra£barkeit. Die 
Buchffihrungspflicht darf· indessen auch rein juristisch nicht nur .von dieser mehr 
sekundaren Strafbestimmung aus gewertet werden. Die Handelsbficher haben im 
ProzeB eine groBe Bedeutung als Beweismittel und namentlich, wenn ordnungs-
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maBig gefillirt, einen hohen Beweiswert zugunsten des Kaufmanns selbst; ihre Vor
legung kann yom ProzeBgericht jederzeit angeordnet werden, §§ 45-47. Steuer
rechtlich s. RAbgabenO. §§ 162, 208. 

Das HGB. schreibt nicht vor, welche Bucher und nach welchen Methoden 
sie zu fUhren sind, sondern nur daB der Kaufmann in von ihm zu fuhrenden 
Buchern "seine Handelsgeschafte und die Lage seines Vermogens nach den 
Grundsatzen ordnungsmaBiger Buchfiihrung ersichtlich zu machen" hat, § 381. 
Zu buchen sind hiernach die einzelnen Handelsgeschafte, jedoch nicht mit ihrem 
ganzen sachlichen Inhalt, sondern nach ihren geldlichen Ergebnissen an Forde
rungen, Schulden, Zahlungen usw.; die Geschafte des Privatlebens bediirfen nicht 
der Buchung, doch hat der Einzelkaufmann, da er die "Lage seines Vermogens" 
ersichtlich machen muB, in seinen Bilanzen auch das Privatvermogen anzugeben. 
Die Bucher sind ordnungsmaBig gefuhrt, wenn die Eintragungen nach einer im kauf
mannischen Leben ublichen Methode richtig und vollstandig bewirkt sind, so daB 
ein kaufmannischer Sachverstandiger die Geschafts- und Vermogenslage ohne be
sondere Schwierigkeiten festzustellen vermag. 1st dieser Erfolg mit der sog. ein
fachen Buchfuhrung tatsachlich erreicht, so sind die Bucher nicht deshalb als nicht 
ordnungsmaBig gefuhrt zu erachten, weil nach Art und Umfang des Geschafts an sich 
die doppelte Buchfuhrung passender gewesen ware. S. a. §§ 43,44. 

§ 22. Inventar und Bilanz. Neben den laufenden Buchungen muB der Kauf
mann von Zeit zu Zeit sein Vermogen im ganzen feststellen, um sich iiber die Liqui
ditat des Unternehmens und dessen fortschreitende oder rucklaufige Entwicklung, 
Gewinn oder Verlust, zu vergewissern: er hat periodisch, erstmals bei Eroffnung des 
Geschafts, sodann alljahrlich, ein Inventar aufzustellen, d. h. ein genaues Verzeich
niB der einzelnen Vermogensgegenstande mit Angabe ihres Wertes, also Liegen
schaften, Maschinen, Geld, Forderungen, Schulden, Stuck fur Stuck; er hat sodann 
auf Grund desselben eine Bilanz, d. i. eine AbschluBberechnung auszuarbeiten, in 
der die Aktiva und Passiva nach Hauptgattungen ubersichtlich zusammengestellt 
sind und das Verhaltnis der beiderseitigen Summen, das Plus oder Minus, in einem 
Saldoposten angegeben wird, §§ 39, 40. Der oder die Geschaftsinhaber mussen jeweils 
beide Beurkundungen personlich unterzeichnen und damit eigenhandig bestatigen, 
daB sie diese Aufstellung und Berechnung kennen und anerkennen, § 41. 

Die wichtjgste Frage des Bilanzrechts ist die, wie der Wert der Vermogens
gegenstande im einzelnen und ganzenfestzustellen und einzusetzen ist. Das Gesetz 
bestimmt nur den fiir die Bewertung maBgebenden Zeitpunkt, aber nichts uber die 
Bewertung selbst, § 40 II. Daher entBcheiden auchhier allein die Grundsatze ord
nungsmaBiger Buchfuhrung, § 38. Sie gestatten kaine' 'Oberbewertung, wohl aber ge
statten, ja fordern sie unter bestimmten Voraussetzungen und in gewissem Umfange 
eine Unterbewertung einzelner Aktiva. Die regelmaBige Bilanz des § 39 soll ja nur 
den bei der Weiterfiihrung des UnternehmEms zugrunde zu legenden Status, sowie den 
Betrag feststellen, der etwa als Gewinn entnommen werden kann (ygl. § 120). Eine 
solche Gewinnbilanz muB mit Vorsicht aufgestellt werden; insbesondere sind Anlage
werte .und Betriebsgegenstande, die ja nicht verkauft werden Bollen, nicht einfach 
zum gemeinen Werte, sondern so einzusetzen, wie sie sich als Bestandteile dieses 
lebenden Geschafts darstellen, wobei Abschreibungen in ublicher Weise zulassig 
sind (bei Aktiengesellschaften vgl. hierzu § 261). Nur auBergewohnliche Bilanzen, 
namentlich die Liquidations- und die Konkursbilanz (§ 154; KO. § 124), sind reine 
Vermogensbilanzen, bei denen es sich lediglich darum handelt, die effektive Hohe 
des Reinvermogens oder eine 'Oberschuldung zu ermitteln. 

Die Schwierigkeiten, die sich fiir die Aufstellung der Bilanzen aus der Geldent
wertung und dem Schwanken des Geldwertes ergaben, waren um so groBer, als § 40 I 
ausdriick1ich verlangte, daB die Bilanzen in Reichswahrung ~ufzustellen seian. 
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Die PapiermarkbiJanz ist aber nunmehr durch § 1, 2 der YO. iiber Goldbilanzen 
vom 28. 12. 1923 bes~itjgt: das Geschaftsjahr 1924 ist m:t e;ner neuen Eroffnungs
biJanz in Goldmark zu begnnen und von da ab alle Inventuren ~nd Bilanzen 
in Go!dmaIk (= 10/42 Dollar) aufzustellen; naheres unten S. 54: Umstellung der 
Aktiengesellschaften auf Go:dmark. 

Fiinftes Kapitel. 

Prokura und Handlungsvollmacht. 
§ 23. Die Stellvertretung im Handelsrecht tragt besonders charakteristische 

Ziige. Bei den im biirgerlichen Leben vorkommenden Vollmachtsverhaltnissen 
lassen sich allgemeine Regeln iiber den Umfang der Vertretungsmacht nicht auf
stellen; wer mit einem Vertreter abschlieBt, muB dessen Vollmacht von Fall zu Fall 
priifen. Dagegen bilden sich in Handelsunternehmungen, die, je groBer sie sind, 
urn so mehr Hilfskrafte erfordern, typische Arten von Vollmachtsverhaltnissen 
heraus; hier kanndas Gesetz selbst den Umfang der Vertretungsbefugnis nach deut
lichen Merkmalen bestimmen und dadurch dem Verkehr mit Bevollmachtigten eines 
Kaufmanns eine besonders sichere Grundlage gewahrleisten. So schon bei den mehr 
oder weniger weitgehenden einfachen Handlungsvollmachten (§§ 54-58); in be
sonderem MaBe bei der formal ausgestalteten, umfassenden Prokura (§§ 48-53). 

Das HGB. regelt diese kaufmannischen Vollmachten vollig getrennt von dem 
kaufmannischen Dienstverhaltnis der Handlungsgehilfen (5. und 6. Abschn. des 
1. Buches). Wie es zahlreiche Handlungsgehilfen gibt, die keine Geschafte ab
schlieBen und daher keine Handlungsvollmacht haben (z. B. Buchhalter, Lagerist), 
so kann umgekehrt Prokura an Personen erteilt werden, die nicht in ~inem Dienst
verhaltnis zum Geschaftsinhaber stehen (z. B. an ein Familienmitglied oder an 
einen Beauftragten seiner Glaubiger). Auch wo aber, wie dies allerdings tatsachlich 
meist zutrifft, der Prokurist oder Handlungsbevollmachtigte ein Angestellter des 
Prinzipals ist, ist scharf zu scheiden zwischen der Frage der Ermachtigung nach 
auBen Dritten gegeniiber (dem Handelnkonnen) und den Rechtswirkungen des 
Dienstverhaltnisses im Innern dem Prinzipal gegeniiber (dem Handelnsollen und 
-diirfen). 

Auch bei den nicht auf Vollmacht beruhenden handelsrechtlichen Vertretungs
verhaltnissen (im Recht der Handelsgesellschaften) sind diese Grundsatze in scbjj,rfster 
Weise herausgearbeitet, vgl. §§ 126, 151, 235, GmbH. § 37. 

§ 24. Prokura ist eine besondere Art handelsrechtlicher Allgemeinvollmacht. 
Nur wer firmenberechtigt ist, also nur ein Vollkaufmann, kann einen Prokuristen 
bestellen, § 4. Die Erteilung der Prokura muB durch den Inhaber selbst geschehen, 
und zwar mittels ausdriicklicher Erklarung, die den Ernannten deutlich als Pro
kuristen bezeichnet; sie ist ins Handelsregister einzutragen, aber in ihrer Wirksam
keit nicht dadurch bedingt, §§ 48, 53. Der Umfang der Prokura ist durch das Gesetz 
selbst fest bestimmt, in allen Fallen der gleiche und nahezu unbeschrankt: die Pro
kura ermachtigt zu Handelsgeschaften schlechthin, zu allen gerichtlichen und 
auBergerichtlichen ,Geschaften und Rechtshandlungen', die der Betrieb irgendeines 
Handelsgewerbes mit sich bringen kann, § 49 1. Das Handelnkonnen des Prokuristen 
beschrankt sich also keineswegs auf solche Geschafte, die nach Art und Umfang dem 
individuellen Geschaftsbetrieb entEprechen, in dem die Prokura erteilt ist; so gut 
ein Klavierfabrikant unter seiner Firma eine Spekulation in Zucker als Handels
geschaft abschlieBen kann, ebensogut kann dies sein Prokurist n!imens der Firma tun, 
die er "perprocura" unbeschrankt zeichnet, § 51 (s. a. § 50 III). Von der Vertretungs-

He ins h e i mer. Handels- n. Wechselrecht. 2 
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Macht des Prokuristen ausgenommen sind nur die VerauBerung und Belastung von 
Grundstiicken, sowie solche.Rechtshandlungen, die nicht in einem Handelsgewerbe 
vorkommen, sondern dieses selbst zum Gegenstand baben, z. B. die VerauBerung 
des Untemehmens, die Aufnahme eines Gesellschafters, § 49 II. 

Dieser gesetzliche Umfang der Prokura ist unbeschrankbar. J ede Einschrankung, 
z. B. daB der Prokurist keinen Wechsel, keine ProzeBvollmacht unterzeichnen diirfe, 
ist Dritten gegeniiber schlechthin wirkungslos, § 50. Indem der Geschaftsinhaber 
Prokura erteilt, enthebt er den Verkehr jeder weiteren Priifung. Der Dritte 
schlie6t selbst dann giiltig mit dem Prokuristen ab, wenn er erkennen konnte oder 
sogar weiB, daB dieser gegen Anordnungen des Prinzipals versto6t, z. B. Kredit gibt, 
wo jener Abschlu6 gegen bar vorgeschrieben hat. Nur wenn der Prokurist und der 
Dritte in der Absicht zusammenwirken, den Prinzipal zu schadigen, schiitzt diesen 
das Dellktsrecht, BGB. §§ 826, 823 (Kollusion). 

Die abstrakte Natur der Vollmacht tritt hiernach in der Prokura besonders 
hervor: kein Prinzipal kann seinem Prokuristen den Auf trag geben, fUr ihn aIle 
denkbaren Handelsgeschafte abzuschlieBen, aber er gibt ihm die Ermachtigung dazu, 
und ist bei Auftragsiiberschreitung auf etwaige Schadensersatzanspriiche gegen 
den Prokuristen beschrankt. 1m iibrigen hangt die Prokura zwar auch, wie jede 
andere Vollmacht mit dem zugrundeliegenden Rechtsverhaltnis, dem sog. Gestions
verhaItnis, insofem zusammen. als sie gemaB BGB. § 167 erlischt, wenn dieses, Z. B. 
durch Entlassung de&Prokuristen, endigt (s. aber auch § 15 I); sie ist aber grund
satzllch dam Gestionsverhiiltnis gegeniiber unabhangiger gestaltet, da sie kraft 
Rechtsnotwendigkeit stets widerruflich ist, ohne daB, wie bei anderen Vollmachten, 
dasGrundverhaltnis odereine besondere Vereinbarunghieran etwas andernkonnte, § 52. 

Die Prokura kann an mehrere gemeinschaftlich als Gesamtprokura erteilt 
werden, und wird, da hierdurch die Gefahr ihrer miBbrauchlichen oder ungeschickten 
Verwendung offenbar gemildert wird, sehr haufig in dieser Weise, meist an je zwei 
Personen, erteilt, § 48 II; Eintragung § 53. Gesamtprokuristen haben Vertretungs
Macht in vollem Umfange des § 50, aber eben nur zur gesamten Hand: bei einer 
Willenserklarung namens der Firma miissen beide mitwirken, beide unterzeichnen; 
doch wird es auch, sogar bei formbediirftigen Rechtsgeschaften, als wirksam an
gesehen, wenn der eine abschlle6t und der andere, sei es dem Dritten, sei es dem 
Handelnden selbst gegeniiber, seine Zustimmung oder nachtragliche Genehmigung 
erklii.rt. - Ober die einem Prokuristen zusammen mit einem Vertreter anderer Art 
erteilte (sog. gemischte) Gesamtvertretung vgl. §§ 125, 232: offene Handelsgesell
schaft, Aktiengesellschaft. 

§ 25. Handlungsvollmaeht nennt das HGB. die in einem Handelsgewerbe 
.erteilte, auf den Abschlu6 von Handelsgeschaften gerichtete Vollmacht, die nicht 
Prokura ist. Sie kann, ihrem Gegenstande nach, dreifach verschiedener Art sein, 
je nachdem sie sich auf den Betrieb des Handelsgewerbes im ganzen erstreckt 
(sog. Generalhandlungsbevollmii.chtigte, Geschaftsfiihrer, Filialleiter U. dgl.) oder auf 
eine bestimmte Art von Geschaften beschrankt ist (Kassierer, Verkaufer und·ahn
liche alltagliche Falle) oder nur fiir einzelne zu dem Handelsgewerbe gehorende 
Geschafte (z. B. einen Fabrikbau) erteilt ist. In allen drei Fallen wird die nahere 
Begrenzung ihres Umfangs typisch bestimmt: die Handlungsvollmacht ermii.chtigt 
zu allen Geschaften und Rechtshandlungen, die ein derartiger Gewerbebetrieb oder 
die Vornahme derartiger Geschafte gewohnlich mitsich bringt, § 54 I. Es kommt 
also zwar auf Art und GroBe des fraglichen Handelsgewerbes an: innerhalb des sich 
hieraus ergebenden Rahmens gilt dann aber das regelmaBig Obliche. Hat Z. B. der 
Inhaber eines mittleren Tuchgeschaftes einen Geschaftsfiihrer bestellt, so ware zwar 
ein von diesem Generalhandlungsbevollmii.chtigten vorgenommener Ankauf von 
Wertpapieren oder ein Tucheinkauf in iibertriebener Rohe fUr den Prinzipal nicht 
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bindend, wohl aberein Tucheinkauf innormalem Umfang, etwa zu 30 000 Mark, mag 
auch der Prinzipal bestimmt baben, daB er bei Geschaften iiber 10 000 Mark 
stets gefragt werden miisse. Nur dann miiBte der Dritte eine solcheBeschriinkung 
der Handlungsvollmacht gegen sich gelten lassen, wenn er me kannte oder kennen 
muBte; denn da der Umfang der Vertretungsmacht hier nicht, wie bei der Prokura, 
kraft Gesetzes fest bestimmt, sondern nur aus der erkennbaren Gestaltung der Ver
hiiltnisse abzuleiten ist, miissen eben alle bekannten und erkennbaren Umstiinde 
beriicksichtigt werden, § 54 III. Grundstiicksverfiigungen, ferner Darlehensauf
nahme, Wechselzeichn'ung und ProzeBfiihrung fallen nicht in die Handlungsvoll
macht; hierzu bedarf es besonderer Ermachtigung, § 54 II. Die Handlungsvollmacht 
eines Reisenden umfaBt regelmaBig das Inkasso und die Entgegennahme von Mangel
anzeigen, § 55. 

Die Handlungsvollmacht bedarf nicht ausdriicklicher Erteilung; auch hier ent
scheiden die erkennbaren Umstiinde; wenn der GeschaftBinhaber langere Zeit 
wissentlich duldet, daB sain Sohn im Geschaft frei schaltet und waltet, so hat er ihm 
damit bis auf weiteres allgemeine Handlungsvollmacht erteilt. In einem besonderen 
Fall solI es aber nicht einmal einer solchen stillschweigenden Vollmachtserteilung 
bedmen: Ladenangestellte gelten als zu iiblichen Verkaufen und Empfangnahmen 
ermachtigt, selbst wenn sie tatsiichlich nicht zum AbschluB irgendwelcher Geschafte, 
sondern etwa nur zum Herbeibringen der Waren angestellt sind; schon das AntJ'effen 
des Angestellten in der offenen VerkaufssteHe begriindet also den Vertrauensschutz, 
wenn kein erkennbarer Umstand (etwa ein Anschlag "Zahlungen nur an der Kasse") 
entgegensteht, §§ 56, 54 III. 

Sechstes Ka pitel. 

Handlungsgehilfen. 
§ 26. Die DienstverhiiItnisse, die im kaufmannischen Unternehmen vorkommen, 

haben bis jetzt keine einheitliche Rechtsquelle. Das HGB. J'egelt nur diejenigen 
des eigentlich kaufmannischen Personals, der Handlungsgehilfen, §§ 59, 83. Der 
Gewerbeordnung bleiben iiberlassen die "Arbeiten im Handelsgewerbe" (Bank
diener, Lagerbursche u. dgl.), sowie die nicht im Umsatz-, sondern im Produktions
prozeB beschaftigten Personen, seien me nun GeseHen und Fabrikarbeiter odeJ' Be
triebsbeamte, Maschinentechniker, Chemiker oder sonstige Gewerbegehilfen, GO. 
§§ 105 f., 133a-f. Fiir Dienstverhaltnisse, die weder kaufmannischer noch ge
werblicher Art sind, z. B. fiir Syndici, Redakteure, Schauspieler, bewendet es beim 
Dienstvertragsrecht des BGB. Diesel' Dreiteilung des Arbeitsrechts entspricht eine 
solche der Gerichtsbarkeit: als Arbeitsgerichte der Handlungsgehilfen sind J'egel
maBig die Kaufmannsgerichte zustandig, Ges. von 1904, 1921 ff., §§ 1, 4, fiir Ge~ 
werbegehilfen und Arbeiter regelmiiBig die Gewerbegerichte, Ges. von 1901, 1921 ff., 
§§ 1,3, im iibrigen die ordentli<.hen Gerichte. 

Fiir die Handlungsgehilfen kommen aus der Gewerbeordnung vor aHem die 
wesentlich offentlichrechtlichen Bestimmungen iiber Sonntagsruhe, LadenschluB 
und Arbeitsordnung in Betracht, GO. §§ 105a-i, 139c-k. In bedeutsamster Weise 
greift sodann das neue Arbeitsrecht ein, namentlich die Verordnung iiber Tarif
vertrage und Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten und das Betriebsrategesetz; 
dem die Handlungsgehilfen als "AngesteHte" unterstehen (§ 12 i. V. mit VersG. 
ffir Ang. § 1 3). Wahrend dies Sozialrecht den einzelnen Arbeitnehmer nur als 
AngehOrigen seiner GruppeerfaBt, behandelt das HGB. (mit den erganzenden Regeln 
des BGB.) das Dienstverhaltnis als AusfluB des individuellen Vertragswillens, den es 
iibrigens aus sozialen Erwagungen mehrfach duroh· zwingende Rechtsnormen ein~ 

2* 



Handlungsgehilfen. 

engt. Hier 1St von dem Recht del' Handlungsgehilfen nur diesel' speziell handels
rechtliche Teil darzustellen. 

Handlungsgehilfe ist,wer in einem Handelsgewerbe zur Leistung kaufmannischer 
Dienste gegen Entgelt angestellt ist, § 59. 

Kaufmannisch in diesem Sinne ist jede vorwiegend geschiiftliche Arbeit, die 
eine gewisse hohere Ausbildung erfordert. Handlungsgehilfen sind also die mit dem 
AbschluB oder mit der Vorbereitung, Durchfiihrung und Weiterbehandlung der 
Handelsgeschiifte in nicht bloB mechanischerWeise befaBten Personen, z. B. Ver
kaufer, Buchhalter, Kortespondenteh, Frachtkalkulatoren u: dgl. 1m einzelnen ent
scheidet die Verkehrsauffassung .. DaB eine formliche kaufmannische Lehre absol
viert sei, ist fiir den Rechtsbegriff des Handlungsgehilfen nicht erforderlich (iiber 
Handlungslehrlinge s. §§ 76--82, Volontar § 82a). 1m Geschaft eines Kaufmanns 
·angestellt ist, wer dem fremden gewerblichen Organismus fiir eine gewisse Dauer 
als unselbstiindiges Glied eingefiigt ist und in seiner Tatigkeit von den Befehlen des 
Prinzipals abhangig ist. Daher ist z. B. del' Direktor (Vorstandsmitglied) einer 
Aktiengesellschaft kein Handlungsgehilfe, auch wenn er auf Grund eines Dienst
vertrages kaufmannische Dienste 'leistet; demi er arbeitet nicht unter einem per
son1ichen Prinzipal, SondeI'll steht an Prinzipals Statt; fiir seinen Dienstvertrag 
gelten daher nicht die V orschriften dieses 6. Abschnittes, sondern diejenigen 
des BGB., s. a. HGB. §·236 u. a. 

§ 27. Verplliehtungen und Anspriiche des liandlungsgehilfen gegeniiber dem 
Prinzipal regeln sich nach Vertrag und Ortsgebrauch, § 59. Insbesondere kann lIihalt 
und Umfang der Arbeitspflicht des Gehilfen im einzelnen nur nach der Verkehrssitte 
und Treu und Glauben bestimmt werden; man denke z. B. an die Frage, ob und wann 
ein fiir ein bestimmtes Fach ange!jtellter Gehilfe sich zur Arbeit in einem anderen 
Fache verstehen muB. Aus dem Wesen des Rechtsverhiiltnisses mit seiner person
lichen Verbundenheit ergibts~ch fernereinegewiSseTreupflicbt des Handlungsgehilfen. 
Sie auBert sich z. B. in seiner Pflicht zur Verschwiegenheit, deren rechtliche Bedeu
tung shihkeineswegs in den engen Strafvorschrlften des UWG. §§ 17, 18 erschOpft. 
Sie tritt ferher in dem gesetzlichen Konkurrenzverbot des HGB. §§ 60, 61 zutage: 
'der Handlungsgehilfe darf im Handelszweige des Prinzipals keine Geschiifte machen, 
weder fiir eignenoch fiir fremde Rechnung, z. B. ein Reisender nicht Auftriige zur 
Selbstausfiihrung oder fiir eine dritte Firma iibernehmen. 1m FaIle einer Zuwider
handlung kann der Prinzipal nach seiner Wahl entweder SChadensersatz oder, 
mittels einer Art von Eintrittsrecht, die VerrechIillng· des Geschafts zu seinen eignen 
Gunsten verlangen. In anderen Handelszweigen, darf del' Handlungsgehilfe zwar 
wohl einzelne Geschiifte machen" aber, da er dem !Prlnzipal seine ganze Arbeitskraft 
zur Verfiigungstellen InuB; rucht ein volles eignes Handelsgewerbe betreiben. 

Das dem Handlungsgehilfen zu gewiihrende Entgelt kann in Geld oder in Natural
leistungen (Wohnung, Unterhalt) bestehen. Die' Gehaltszahlung muB am SchluB 
jedes Monats, soweit nicht kiirzere Termine verErinbart sind, erfolgen, § 64. Neben 
dem festen Gehalt kommen eine Reihe anderer Vergiitungsformen VOl', namentlich 
(Provision fiir die einzeln~n von dem Gehilfen (z. B. einem Reisenden) vermittelten 
;OOer abgeschlossenen Geschiifte, § 65; Tantieme, d. i. ein nach dem Gesamtertrag 
'des Unternehmens periodisch berechneter GeWiTInahteil; Gratifikationen, d. s. ver
einbarte oder iibliche Zusatzleistungen, u. a. m'f vgL §74 b II, III. - Das im biirger. 
lichen Recht geregelte Gegenseitigkeitsverhiiltnis zwischen Dienstleistung und Ver
giitungsanspruch ist handelsrechtlich in einem Punkte naher bestimmt: derGeha.lts
anspruch des Handlungsgehilfen bleibt bei unverschuldeter DienStbehinderung durch 
Krankheitund dgl. fortbestehen, jedoch ·hOchstens b's zu sechs Wochen, § 63 vgl. 
mit deni BGR § '616.- Neben del' VergiitungapfUoht trifft den Pri:rizipal dem Hand. 
lungsgehilfen gegeniiber eine gewisse Schutzpflidht: er ist zu tunlichst sicherer und 
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unschadlicher Einrichtung des Betrie.bes verpflichtet" und zwar kontraktlich, aUIil 
dem Dienstvertrag heraus, so daB er fiir ein hierbei unterlaufendes VerschuldeI\ 
seiner Aufsichtspersonen schlecht,hin einzustehen hat, § 62, BGB. § 278, vgl. GewO; 
§ 139 g, h. 

§ 28. Kiindigung. Das Dienstverhii,ltnis des Handlungsgehilfen, kann von 
jedem Teile auf QuartalschluB mit sechswochiger Frist gekundigt werden, § 66, 
VertragsmaBige Abweichungen von,dieser gesetzlichen Regel sind nur beschrankt 
zulassig: sie diirfen als Kundigungstermin nur. einen MonatsschluB vorsehen, die 
Kundigungsfrist nicht kurze r als einen Monat bemessen, und mussen sowohl bei 
Verlangerung wie bei Verkiirzung der Frist "beide Teile gleich" behandeln, § 67. 
Eine Vereinbarung, daB der Gehilfe fruhestens nach zwei, der Prinzipal schon nach 
einem Jahre kundigen da.rf, ware also ungultig, nicht dagegen die umgekehrte, da 
diese Sondernormen nur den Schutz der Gehilfen bezwecken; auch gilt der erhohte 
Kundigungsschutz nur zugunsten der nicht uber einer gewissen Gehaltsgrenze 
stehenden Handungsgehilfen, § 68. INebtm diesel' befristeten, aber ,von Grunden 
unabhangigen, ordentlichen Kundigung steht unabdingbar das Recht zu auGer
ordentlicher fristloserKundigung fur denjenigen Teil, dem hierfiirein wichtiger 
Grund zur Seite steht; danach kannder Handlungsgehilfe seinen sofortigen Austritt,; 
der Prinzipal die sofortige Entlassung erklaren, wenn der andere Teilsich einer, 
schweren Verletzung der Vertragspflicht schuldig gemachthat oder ein sonstiger, 
wenn auch in der Person des Kundigenden selbst liegender Umstand eingetreten ist" 
der einen Zwang, den Vertrag bis zum ordentlichen Kundigungstermin, bei lang
fristigen Vertragen also vielleicht noch auf Jahre hinaus fortzusetzen, als harte 
Unbilligkeit erseheinen lieBe, § 70 I. Das HGB. erganzt diese allgemeine Regeldurch 
zwei Reihen von Beispielsfallen, §§ 71, 72. 1st der Kundigungsgrund vertragswidriges 
Verhalten des anderen Teils, so hat dieser den durch die' vorzeitige Kundigung des: 
Dienstverhaltnisses entstehenden Schaden zu ersetzen, z. B. der Prinzipal dem wegen 
schwerer Beleidigungen fristlos Kundigenden den Gehalt bis zum nachsten Termin) 
fortzuzahlen, § 70 II. 

§ 29. Vertragsmli.1Uges Wettbewerbsverbot. Mit der Beendigung des Dienst
verhaltnisses erlangt der Handlungsgehilfe die Verfugung uber seine Arbeitskraft 
zuriiek. Er kann jetzt bei einer Konkurrenzfirma eintreten oder selbst ein Geschaft 
grunden, und so die in der bisherigen Stellung gewonnenen Erfahrungen und Be
ziehungen zum Nachteil des Prinzipals ausnutzen. Um sieh hiergegen zu, schutzen, 
laBt sich der Prinzipal vielfach im Anstellungsvertrage versprechen, daB der Gehilfe 
seine kunftige gewerbliehe Betatigung in bestimmtem Umfange besehranken werde, 
sag. Konkurrenzklausel, meist dureh Vertragsstrafe bestarkt. Doeh engt das HGB., 
namentlich seit der Novelle vom 10.6.1914, die Vertragsfreiheit zum Schutze der 
Handlungsgehilfen aueh hier erheblich ein, §§ 74-75f., vgl. GewO.§ I33£. Das 
Wettbewerbsverbot muB in besonderer Schriftform vereinbart werden und die 
Erklarung des Prinzipals enthalten, daB er sich zur Fortzahlung mindestens der 
halben Bezuge wahrend der Sperrzeit verpfliehte~ (sag. bezahlte Karenz). Das Verbot 
darf nach Ort, Zeit und Gegenstand nur so weit gehen, als einerseits ein sehutzwiirdiges 
Interesse des Prinzipals besteht und andererseits dem Gehilfen nicht sein Fortkom
men trotz des Karenzgeldes unbilIig erschwert wird; keinesfalls darf es langer als 
zw:ei Jahre dauern. Geht die vereinbarte Klausel hiernach zu weit, so wird sic auf 
das zulassige MaG zuruckgefiihrt.. Doch tritt volIige Nichtigkeit der Klausel ein,' 
wenn sie durch schlechthin unerlragliche Bindungen gegen die guten Sitten verstoBt. 
Ob und wie das Wettbewerbsverbot dann tatsachlich in Wirksamkeit tritt, hangt 
davon ab, aus welchem ,Grunde das Dienstverhaltnis aufgelOst wird. Voll unver
andert wirksam wird das Verbot vor allem in dem Fane, fiir den es offenbar inerster 
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Linie bestimmt ist, namlich dann, wenn der Oehilfe seinerseits kiindigt, ohne durch 
ein vertragswidriges Verhalten des Prinzipals dazu veranlaBt zu sein. MuB aber der 
Gehilfe aus einem solchen Grunde zUr Kiindigung schreiten, so kann er sich von dem 
Verbote lossagen. Wenn andererseits der Prinzipal kiindigt, ohne daB hierfiir ein er
heblicher AnlaB in der Person des Gehilfen vorlag, so ist der Oehilfe nur dann an 
das·Verbot gebunden, wenn der Prinzipal die Fortzahlung der vollen Beziige anbietet. 
Umgekehrt verliert der Oehilfe den Anspruch auf Entschadigung wahrend der 
Karenzzeit, wenn er durch vertragswidriges Verhalten den Prinzipal zur auBer
ordentlichen Kiindigung gezwungen hat. 

Siebentes Kapitel. 

Handlungsagenten. 
§ 30. Handlungsagenten sind fUr das Handelsgewerbe eines anderen in der 

Weise tatig, daB sie Geschafte fiir ihn entweder nur vermitteln oder aber in seinem 
Namen abschlieBen, § 84. SchlieBt der Handlungsagent die Geschafte selbst ab, so 
ahnelt er dem gleichfalls fiir fremde Rechnung tatigen Kommissionar, unterscheidet 
sich von ihm aber dadurch, daB dieser in eigenem Namen, der Agent im Namen 
des Geschiiftsherrn abschlieBt, vgl. § 383. Andererseits unterscheidet sich ein 
die Geschaftsabschliisse nur vermittelnder Handlungsagent von einem Handels
makler dadurch, daB dieser ein gelegentlicher und unparteiischer Vermittler ist, 
wahrend der Agent fiir einen bestimmten Auftraggeber auf Grund eines dauemden 
Vertragsverhiiltnisses und in dessen einseitigem Interesse tatig wird, vgl. § 93. 
Hierin nahert sich der Handlungsagent dem Handlungsgehilfen, in dessen Nachbar
schaft ihn das Gesetz stellt. Doch ist der Agent eben nicht im Handelsgewerbe des 
Geschaftsherrn angestellt, sondern selbstandiger Kaufmann (§ F), Inhaber eines 
Geschafts, in dem er selbst der Prinzipal seiner Angestellten ist. Auch kann ein Hand· 
lungsagent die "Vertretung" verschiedener Geschaftshauser nebeneinander haben 
(z. B. einer Treibriemen- und einer Schmirgelfabrik; einer Lebens- und einer Trans
portversicherung). Hat der Agent AbschluBvollmacht - wofiir nicht etwa eine Ver
mutung spricht - so beurteilt sich ihr Umfang nach den Grundsatzen der Hand
lungsvollmacht, § 54; Inkasso hat der Agent regelmaBig nicht, s. §§ 85-87. 

Das· Vertragsverhaltnis zwischen dem Handlungsagenten und dem Geschafts
herm ist eine Art Dienstvertrag, gerichtet auf entsprechende Wahrnehmung der 
Interessen des Geschaftsherrn, §§ 84, 92. Der Agent erhalt, wenn nichts anderes ver
einbart, eine Provision fiir jedes Geschaft, das durch seine Tatigkeit zustande ge
kommen ist, vorausgesetzt, daB es tatsachlich zur Ausfiihrung gelangt oder aber die 
Ausfiihrung nur zufolge eines willkiirlichen VerhaUens des Geschaftsherrn unter· 
blieben ist, § 88; iiber sog. Bezirksagenten s. § 89. 

Achtes Kapitel. 

Handelsmakler. 
§ 31. Handelsmiikler ist der gewerbsmiiBige Vermittler von Vertriigen iiber 

Gegenstande des Handelsverkehrs, insbesondere von Umsatzgeschiiften iiber Waren 
oder Wertpapiere, von Versicherungen u. dgl. Der HandelEmakler ist selbstiindiger 
Kaufmann (§ F) und seine Rechte und Pflichten nach Handelsrecht zu beurteilen, 
auch wenndie Vertragsparteien im einzelnen Falle nicht Kaufleute sind. Dagegen 
untersteht die Vermittlung von Geschaften iiber sonstige Oegenstande, z. B. von 
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Grundstiickskaufen, Hypotheken, Dienstvertragen, den Vorschriften des biirger
lichrechtlichen Maklervertrags, § 93, BGB. §§ 652ff. 

Die Besonderheiten des HandeIsmaklers foIgen daraus, daB er regelmaBig nicht 
nur zu dem Auftraggeber, der seine Tatigkeit angerufen hat, sondern auch zu der 
von ihm aufgesuchten. anderen Partei in ein Vertragsverhaltnis tritt; er hat den 
Maklerlohn (die Courtage) von beiden Parteien haHtig zu empfangen und haftet 
beiden fiir VerstoBe gegen die Maklertreue (z. B. fiir unrichtige Angaben, Verzoge
rungen), §§ 99, 98. Den HandeIsmakler treffen zweierlei Beurkundungspflichten. Er 
hat jeder Partei iiber das abges~hlossene Geschaft aIsbald einen SchluBschein zu
zufertigen, der aIs Beweismittel fiir AbschluB und Inhalt dient, §§ 94, 95. Ferner 
obliegt ihm die offentlichreehtliche, durch Strafdrohung verstiirkte Pflicht zur 
Fiihrung eines Tagebuches, in dem er aIle von ihm vermittelten Geschafte fortlaufend 
einzutragen hat; §§ 100-104. -aber die besondere Stellungderaus den Reihen der 
Borsenmakler ernannten Kursmakler s. Borsengesetz §§ 30-34 (unten 70), vgl, 
auch BGB. § 385. 



Zweiter Abschnitt. 

Gesellschaftsrecht. 
§ 32. Vbersieht. (ksellschaften undVereinigungen werden auf dem Gebiet des 

gewerbIichen Lebens zu sehrmannigfaltigen Zwecken gebildet. Dem entspricht eine 
Mehrzahl von Rechtsformen. Unter den vom Handelsrecht speziell ;geregelten 
Assoziationsarten stehen in erster Reihe die vom Gesetz technisch als Handelsgesell
schaften bezeichneten. Darunter sind zu verstehen solche nach dem besonderen 
Handelsgesellschaftsrecht gegrundeten privatrechtIichen Vereinigungen, deren Zweck 
es ist, ein Unternehmen unter gesellschaftlicher Firma zu betreiben, die also auf 
einer Linie mit dem Unternehmen des Einzelkaufmanns stehen, s. § 6. Kollektive 
Unternehmungen, die nach anderen als handelsrechtIichen Normen organisiert sind. 
gehOren nicht hierhfr; ein Verein mit wirtschaftIichem Geschaftsbetrieb kann Kauf
mannseigenschaft haben, ist aber keine Handelsgesellschaft, s. § 33 und vgl. ferner 
z. B. § 489. Der Kreis der Handelsgesellschaften ist vom Gesetz abschIie6end be
stimmt; es sind: die offene Handelgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, die 
Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien. die Gesellschaft mit 
beschrankter Haftung, §§ 105, 161, 210 II, 320 III, GmbH. § 13 III. Das Gesetz 
unterscheidet sie charakteristischerweise in erster Linie nach der jeweils ver
schiedenen Art von Schuldenhaftung, also danach, ob die Gesellschaftsglaubiger 
sich fUr ihre Forderungen nur an das gesellschaftliche Vermogen oder ob und 
wieweit sie sich auch an das Privatvermogen der einzelnen Gesellschafter halten 
konnen. Danach und nach den sich daraus weiter entwickelnden tiefgreifenden 
Verschiedenheiten ergeben sich zwei Gruppen von Handelsgesellschaften. Bei der 
einen Gruppe, die man als die Personalgesellschaften bezeichnen kann und die die 
offene Handelsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft umfa6t, findet eine un
mittelbare Haftung der Gesellschafter statt: hier treten mehrere personIich Be
teiligte zu gemeinschaftIichem Geschaftsbetrieb zusammen; das Unternehmen 
hangt von der IndividuaIitat der Gesellschafter ab und baut sinh aufihrem Personal
kredit auf; die Grundform bildet die offene Handelsgesellschaft, bei der samtliche 
Gesellschafter den Gesellschaftsglaubigern mit ihrem ganzen Vermogen haften. 
wahre.ld bei der Kommanditgesellschaft die Haftung eines Teils derselben auf eine 
bestimmte Einlage beschrankt ist. Die andere Gruppe bilden die sog. Kapitalgesell
schaften: die Aktiengesellschaft und die Gesellschaft mit beschrankter Haftung. 
wichtige Bildungen moderner wirtschaftlicher Entwicklung: sie ha ben unpersOn
lichen Charakter und grftnden sich auf ein von den Gesellschaftern aufgebrachtes 
Kapital; die Gesellschaftsglaubiger konnen sich nur an das Gesellschaftsvermogen. 
nicht an die Gesellschafter selbst halten. Dementsprechend sind diese Vereinigungen 
selbstandige juristische Personen mit eigenen Organen; daB das Gesetz sie gleichwohl 
als Gesellschaften bezcichnet, entspricht der "OberIieferung und internationalem 
Sprachgebrauch, rechtfertigt sich aber auch sachIich dadurch, da6 das MitgIied
schaftsrecht bei ihnen ebenso wie der Anteil an einer eigentIichen Gesellschaft 
ein geldwertes Vermogensrecht darstellt. Die Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
cine eigentUmIiche Mischform, bei der ein Teil der Gesellschafter personIich haftet. 
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zahlt ebenfalls hierher. - 1m AnschluB an die Handelsgesellschaften werden iiblicher
weise die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften behandelt, do. ihnen wegen 
ihrer gesehaftlichen Tatigkeit Kaufmannseigenschaft beigelegt ist, GenG. § 17. 

Das HGB. selbst regelt ferner die stille Gesellschaft. Wie die Dberschrift des 
2. Buches hervorhebt, ist sie keine "Handelsgesellschaft": zwar hat auch sie ein 
Handelsgewerbe zum Gegenstand; dieses wird aber nicht von der Gesellschaft, 
sondern allein von dem Geschaftsinhaber unter seiner Firma betrieben, und der 
stille Gesellschafter ist daran nur mit einer Einlage beteiligt, ohne daB das nach 
au Ben hervortrate, §§ 335, 18. 

Fiir alle sonstigen Gesellschaftsverhaltnisse bewendet es, auch wenn sie zu 
Handelszwecken eingegangen werden, bei den Normen iiber die Gesellschaft des 
biirgerlichen Rechts, wobei jedoch etwaige Gewohnheiten oder Gebrauche des Han
delsverkehrs zu beachten sind, §§ 346ff., BGB. §§ 705ff. Dies gilt insbesondere fUr 
die sog. Gelegenheitsgesellschaft (Konsortium), bei der sich mehrere Kaufleute 
oder Handelsgesellschaften zu gemeinschaftlicher Ausfiihrung eines einzelnen Ge
Bchafts verbinden (z. B. zu einem Kommunaldarlehen, einer Griindung, einer be. 
sonders groBen, verschiedene Zweige umfassenden Lieferung). Gesellschaften de~ 
biirgerlichen Rechts sind ferner gewisse Arten des dauernden Zusammenschlusses 
von Unternehmungen, bei denen die rechtliche Selbstandigkeit der einzelnen Unter
nehmung unangetastet bleibt und sie nur in ein mehr oder weniger enges Vertrags
verhaltnis zu anderen Unternehmungen tritt; so die sog. Interessengemeinschaft, 
bei der die Gewinne der verbundenen Unternehmungen zusammengeworfen und nach 
einem bestimmten Schliissel verteilt werden. Auch Kartelle, d. S. Zusammenschliisse 
von Unternehmungen des gleichen Geschaftszweiges zur Beherrschung des Marktes, 
sind' oft nur einfache Vertragsverhaltnisse gesellschaftlicher Art (z. B. gewohn'iche 
Preiskonventionen), bedienen sich aber in ihren hoheren Formen auch der Gestaltun
gen des Handelsgesellschaftsrechts (z. B. Verkaufsyndikat mit einer als G. m. b. H. 
gegriindeten Verkaufsstelle). In allen diesen Fallen handelt es sich also nicht um 
besondere Rechtsformen, sondern um die Verwendung allgemeiner biirgerlich
oder handelsrechtlicher Formen und Institutionen fUr besondere wirtschaftliche 
Zwecktypen. (Wegen der Karteile s. jetzt d'e VO. gegen MiBbrauch w:rtschaft
hcher MachtBte~lungen yom 2. n. 1923, insbesondere iiber das beim Re:chB
wirtschaftsgerlCht geblldete Kartellger:cht.) 

Erstes Kapitel. 

Offene Handelsgesellschaft. 
§ 33. Wesen, Errichtung. Die offene Handelsgesellschaft ist eine Gesell

Bchaft von zwei oder mehr Personen zum Betriebe eines Handelsgewerbes unter ge
meinschaftlicher Firma, wobei samtliche Gesellschafter den Gesellschaftsglaubigern 
unbeschrankt haften, § 105 I. Hier liegt das Charakteristikum dieser Gesellschafts
form: jeder einzelne Gesellschafter haftet fUr die Gesellschaftsverbindlichkeiten 
auch mit seinem Privatvermogen; im Verhaltnis der Gesellschafter untereinander 
kann die Beteiligung der einzelnen beliebig geregelt, etwa bestimmt werden, daB der 
eine von ihnen nur eine bestimmte Einlage zu leisten hat und jedes Mehr von dem 
anderen zu tragen oder zu ersetzen ist, - den Glaubigern gegeniiber ist eine Begren
zung des den einzelnen treffenden Risikos ausgeschlossen, §§ 109, 1282 , Das Begriffs
merkmal der unbeschrankten Haftung ist in § 105 negativ ausgedriickt, weil die volle 
personliche Haftung das Normale ist; betreiben mehrere ein Handelsgeschaft mit 
einer einheitlichen Firma in Gesellschaft und ist nicht eine andere Gesellschafts
form wirksam eingefiihrt, so liegt stets eine offene Handelsgesellschaft vor. 
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vgl. § 176. DaB die offene Handeisgesellschaft eine Firmengesellschaft ist, schlieBt 
nichtfirmenberecht.igte Gewerbetreibende von dieser Rechtsform aus; Minderkauf
leute assozi:eren sich nach biirgerlichem Recht, § 4 II. Die vollkaufmannische 
offene Handelsgesellschaft ist den besonderen Bedurfnissen des Handelsverkehrs 
angepaBt; doch stimmt auch sie im Kerne ihres W(sens mit der einfachen 
Gesellschaft des biirgerlichen Rechts uberein und ist daher in allen, yom HGB. 
nicht geregeiten Punkten nach den Vorschriften des 13GB. § 705f£. zu beurteilen, 
§ 105 II. 

DemgemaB ist die offene Handeisgesellschaft eine echte Gesellschaft, keine 
juristische Person. Das Gesellschaftsvermogen ist Vermogen' der Gesellschafter; 
sie sind personlich die Unternehmer des Betriebs (vgl. hierzu REinkStG. § 73 mit 
§ 9 4). Aber das Gesellschaftsvermogen steht nach BGB. §§ 718, 719 den Gesell
schaftern als ein ihnen "gemeill8chaftliches Vermogen", d. h. zur gesamten Hand zu, 
so daB anteilsmiiBige Verfugungen der einzelnen T£ilhaber ausgeschlossen sind. Die 
handelsrechtliche 13esondeJheit besteht vor allem darin, daB die Gesellschafter fiir 
diesen ihren gemeinschaftlichen Bereich einen gemeinschaftlichen Handelsnamen 
fuhren: die offene Handelsgesellschaft ist eine Societe en nom collectif, sie kann unter 
ihrer Firma Rechte erwerben und VerbindIichkeiten eingehen, klagen und verklagt 
werden, § 124 I. Sie funktioniert dadurch, dem Verkehrsbedurfnis entsprechend, 
leicht und glatt in einheitlicher Form als namengebende Triigerin des von den Privat
vermogen der einzelnen Gesellschafter gesonderten Gesellschaftsvermogens. DaB 
sie gleichwohl nicht'eine mit eigner Rechtspersonlichkeit ausgestattete Korperschaft, 
sondern eben nur eine formelle Einheit ist, zeigt sich in vielen Einzelheiten und tritt 
im Gesetz bei Vergleichung von § 124 mit § 210 unmittelbar hervor. Daher sind in 
Gesellschaftsprozessen die Gesellschafter als solche selbst Partei, und die Kauf
mannseigenschaft der offenen Handelsgesellschaft macht ihre einzelnen Teilhaber, 
die ja mit ihrer ganzen Person eintreten, ebenfalls zu Kaufleuten. 

Die offene Handelsgesellschaft muB auf einem Vertrag der Gesellschafter be
ruhen, BGB. § 705; daher entsteht z. B. zwischen den mehreren Erben eines Kauf
manns nicht schon dadurch ohne weiteres eine offene Handelsgesellschaft, daB das 
Handelsgeschiift zuniichst fUr die Erbengemeinschaft fortgefUhrt wird. trbrigens 
bedarf der Gesellschaftsvertrag keiner besonderen Form, falls eine solche nicht aus 
besonderen Grunden, z. B. wegen Einbringens von Grundstucken, erforderlich ist 
(BGB. § 313). Seinen Inhalt bildet das Rechtsverhiiltnis der Gesellschafter unter
einander, § 109, s. aber auch § 125. Die Rechtswirkungen nach auBen haben zwar 
einen giiltigen Gesellschaftsvertrag zur Voraussetzung, werden aber durch die 
internen Einzelheiten grundsatzlich nicht beeinfluBt, s. § 128. Daher ist der Gesell
schaftsvertrag auch nicht etwa zum Handelsregister einzureichen. Nur die GeselI
schaft an sich und die Personen ihrer Teilhaber sind einzutragen, und zwar auf An
meldung durch samtliche Gesellschafter hin, §§ 106ff. Die Wirkungen nach auBen, 
namentlich Vertretungsbefugnis und Gesamthaft, treten ein, sobald die Gesellschaft 
zum Handelsregister eingetragen ist, bei Grundhandelsgewerbe auch schon mit dem 
etwaigen friiheren Beginn der Gesellschaftsgeschafte, § 123. 

§ 34. Innenverhiiltnis, Geschii.ftsfiihrung. Da die Glaubiger der offenen Han
delsgesellschaft durch die Gesamthaftung aller Gesellschafter weitgehend geschiitzt 
sind, kann das Gesetz die Regelung der Rechtsverhiiltnisse der Gesellscha.fter unter
einander in allen Einzelheiten dem Gesellschaftsvertrag iiberlassen; es stellt daher 
hierfiir, abgesehen von ganz wenigen zwingenden Vorschriften fiir auBerste FaIle 
(§§ 118 II, 133 III), nur dispositive Regein auf, § 109. 

Die einzelnen Gesellschafter haben sich, falls nicht anderes vereinbart ist, gleich
miWig an der Gesellschaft zu beteiligen; die Beitriige konnen in Geldeinlagen, son
stigen Werten oder in Dienstleistungen bestehen, § Ill, BGB. § 706. 1st die Beteili-
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gung eine verschiedene,so sieht dasHGB., hierin weit iiber das BGB. hinausgehend, 
eine erhebliche Besserstellung. der kapitalistisch beteiligten Gesellschafter als Regel 
vor: wahrend ein sich bei derJahresbilanz ergebender Verlust Mch Kopfen umgelegt 
wird, erhalten vom Gewinn die Kapitalanteile zunachst ihre 4% und nur der Rest 
wird gleichmaBig unter aIle verteilt; bei Liquidation der GeselIschaft ist das Rein· 
vermogen iiberhaupt nur unter die einen Kapitalanteil besitzenden Gesellschafter 
verhaltnismaBig zu verteilen, §§ 120, 121,155, vgl. mit BGB. §§ 721, 722, 733. Dieser 
Kapitalanteil erwachst aus Einlagen, Gewinn- und Ersatzforderungen, vermindert 
sich andererseits durch Entnahmen fiir den Privatgebrauch, Verlust und Ersatz· 
verbindlichkeiten; so stellt er eine wechselnde GroBe dar, eine Rechnungsziffer, nach 
der sich die Verteilungen bemessen, wahrend die Zugehorigkeit zur· Gesellschaft 
und Gesamthand selbst dadurch nicht beriihrt wird, wie das Kapitalkonto des Ge
sellschafters jeweils steht und ob es nicht vielleicht sogar mit einem Passivsaldo ab
schlieBt. Zu einer Erhohung der vereinbarten Einlage ist ein Gesellschafter nicht ver· 
pflichtet ;wiihrend er den GIaubigern unbeschrankt haftet, konnen im Innenverhalt
nis von ihm Nachschiisse nicht verlangt werden; erst nach Beendigung der Gesell· 
schaft wird ein etwaiger Fehlbetrag als Verlust umgelegt, BGB. §§ 707, 735. Daraus 
ergibt sich zugleich, daB ein Gesellschafter sich wegen Aufwendungen, die er in Ge· 
sellschaftsangelegenheiten macht, nur an die Gesellschaft selbst, d. h. an das Gesell· 
schaftsvermogen, halten kann, § 110. 

Fiir die Verwaltung der Gesellschaftsangelegenheiten gilt der Grundsatz der 
Einstimmigkeit als selbstverstandllche Auswirkung der Tatsache, daB die oHene 
Handelsgesellschaft ein vertragsmaBiges Rechtsverhaltnis, nicht eine organisierte 
Korperschaft ist; daher konnen Beschliisse iiber Bilanz und Gewinnverteilung, iiber 
auBerordentliche geschaftliche MaBnahmen, iiber die AuflOsung der Gesellschaft usw. 
nur dann mit Stimmenmehrheit gefaBt werden, wenn dies im Gesellschaftsvertrag 
vorgesehen ist, § 119, vgl. §§ 41, 116, 131 und dagegen §§ 250, 251. . 

Dieser Grundsatz kann sich aber nicht auch, wie bei der gewohnlichen Gesell· 
schaft, auf alle laufenden Angelegenheiten des Handelsgeschafts erstrecken; wii;:re 
zu jeder einzelnen MaBregel die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich, so 
ware die Aktionskraft der Firma geliihmt und der Hauptzweck der oHenen Handels
gesellschaft, die erhOhte Erfolgsleistung, gefahrdet. Auf dem Gebiet, das das HGB. 
technisch die Geschaftsfiihrung nennt, also bei allen Handlungen, Anordnungen, 
Abschliissen, die der Betrieb des Unternehmens gewohnlich mit sich bringt, ist demo 
gemaB in der Regel der einzelne Gesellschafter zum Alleinhandeln befugt; ,eben aus 
dem Nebeneinander Gleichberechtigter ergibt sich aber folgerichtig ein Vetorecht 
jedes anderen; ein geschaftsfiihrender Gesellschafter kann also nach eigner Ent· 
schlieBung pflichtmaBig handeln, ohne die Zustimmung der anderen eingeholt zu 
haben, aber er handelt pflichtwidrig, wenn er nicht eine Handlung unterla,Bt, gegen 
die. ein anderer geschaftsfiihrender Gesellschafter Widersprucherhoben hat,' §§ 115, 
116. Das Recht und die Pflicht zur Geschaftsfiihrung steht in der Regel allen Gesell. 
schaftern zu; doch konnen einzelne von ihnen durch den Gesellschaftsvertrag von 
der Geschaftsfiihrung ausgeschlossen werden, z. B. wenn von den mehreren in der 
Gesellschaft verbleibenden Erben eines Kaufmanns der eine zu tatiger Mitarbeit 
nicht in der Lage ist; auch gegen den Willen eines Gesellschafters kann ibm die 
Geschaftsfiihrung durch gerichtliches Urteil auf Klage der iibrigen entzogen 
werden, wenn er sich grobe Pflichtwidrigkeiten zuschulden kommen lieB oder ein 
sonstiger wichtiger Grund vorliegt, §§ 114, 117. Nichtgeschaftsfiihrende Gesell· 
schafter der einen oder anderen Art sind aber nureben von der laufenden Geschafts· 
fiihrung ausgeschlossen; fiir dariiber hinausgehende EntschlieBungen ist ihre Zu· 
stimmung um nichts weniger erforderlich; auch steht ihnen, die ja nach wie vor mit 
ihrem Vermogen fiir die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften, ein weitgehendes 
Kontrollrecht zu, §§ 116 II, 11S. 
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§ 35. Vertretung. Vollig getrennt von del' Frage del' Geschaftsfiihrung, die 
nur das "Rechtsverhaltnis del' Gesellschafter untereinander" betrifft, regelt das 
Gesetz die Vertretung der Gesellschaft im Au13enverhaltnis zu Dritten, §§ 125ff.. 
vgl. §§ 114ff. Diese Vertretung liegt, dem Wesen del' Gesellschaft entsprechend. 
mit rechtlicher Notwendigkeit in del' Hand del' Gesellschafter selbst. Und zwar 
schlleBt hier nicht, wie bei del' Gesellschaft des biirgerlichen Rechts, ein vertretungs
berechtigter Gesellschafter die Rechtsgeschafte teils im eigenen Namen, teils in dem 
seiner Mitgesellschafter als deren Bevollmachtigter ab; vielmehr fiihrt die durch die 
Firma bewirkte formelle LoslOsung del' Gesellschafts3phare zu einer "Vertretung del' 
Gesellschaft": del' vertretungsberechtigte Gescllschafter handelt im Namen del' Ge
sellschaft, zeichnet ihre Firma, nicht als bestellter Bevollmachtigter, sondern als 
geborener Vertreter, dessen Vertretungsmacht sich unmittelbar aus dem Bestehen 
der Gesellschaft ergibt und nul' aus besonderen Grunden ausgeschlossen sein kann, 
§§ 125 I, 108 II. 

Diese gesetzliche Ermachtigung zur Vertretung steht grundsatzlich jedem Ge
sellschafter, und zwar jedem einzelnen zu; wenn eine juristische Person sich mehrere 
Vertretel' gibt, so erscheint dies nach auBen als eineSicherungsma13regel, so daB regel
maBig Gesamtvertretung eintritt: del' offenen Handelsgesellschaft a bel', die sich als 
ein ZusammenschluB in hochstem personlichen Vertrauen darstellt, wobei jeder fiir 
alle steht, entspricht die Einzelvertretung del' Teilhaber, § 125 I, vgl. § 232. Hier 
muB daher umgekehrt jede Abweichung hiervon besonders im GeseUschaftsvertrage 
vereinbart sein und wirkt auchdann nul', wenn sie zum Handelsregister eingetragen 
odeI' dem Dritten bekannt geworden ist; mese Abweichungen konnen darin bestehen, 
daB ein Gesellschafter von del' Vertretungsmacht ausgeschlossen odeI' daB eine Ge
samtvertretung mehrerer odeI' aller Gesellschafter eingefiihrt wird; auch eine ge
mischte Gesamtvertretung - Gesellschafter und Prokurist - ist bei einer Mehrheit 
vertretungsberechtigter Gesellschafter zulassig, § 125 II-IV, 15. Aus wichtigen 
Grunden kann einem Gesellschafter die Vertretungsmacht auf Antrag del' iibrigen 
durch gerichtliches Urteil odeI' einstweilige Verfiigung. entzogen werden, § 127, 
s. auch hier § 125 IV. 

Die Vertretungsmacht del' Gesellschafter ist sachlich unbeschrankt und un
beschrankbar; sie erstreckt sich auf alle gerichtlichen und auBergerichtlichen Ge
schafte und Rechtshandlungen, die fUr eine Handelsgesellschaft Dritten gegeniiber 
vorgenommen werden konnen, mogen sie auch nicht zum Betrieb eines Handels
gewerbes gehoren, wie z. B. Schenkungen; ist es doch ein Geschaftsinhaber selbst, 
del' hier handelnd auf tritt, nicht ein nul' yom Prinzipal bestellter Handlungsbevoll
machtigter odeI' Prokurist, § 126, s. auch Abs. 3. Hier namentlich tritt del' Gegen
satz zur internen Geschaftsfiihrungsbefugnis hervor: del' einzelne Gesellschafter 
darf nur gewohnliche Betriebshandlungen vornehmen, und auch sie nur, wenn kein 
anderer widerspricht, abel' nach au13en kann del' vertretungsberechtigte frei mit 
Wirkung fiir und gegen die Gesellschaft handeln, zeichnet er die Firma schlechthln; 
s. besonders die Frage del' Prokuraerteilung in § 116 III vgl. mit § 126 I. 

trbrigens haftet die offene Handelsgesellschaft auch au13erkontraktlich fiir 
Verrichtungsdelikte ihrer Gesellschafter, z. B. fiir Patentverletzungen odeI' Betrugs
handlungen, unter sinngemaBer Anwendung des heute im BGB. § 31 ausgesprochenen 
Grundsatzes. 

§ 36. Verhiiltnis zu den Glli.ubigern. Fiir die Verbindlichkeiten del' Gesell
schaU, wie sie aus den Rechtsgeschaften vertretungsberechtigter Gesellschafter odeI' 
Bevollmachtigter odeI' aus gesetzlichen Haftungsgriinden verschiedenster Art ent
stehen konnen, haftet den Glaubigern zunachst einmal das Gesellschaftsvermogen; 
da dieses nicht nur gesamthandisch gebunden, sondern auch durch die gemeinschaft
liche Firma selbstandig bezeichnet ist, bedarf es zu einer Zwangsvollstreckung in 
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Bestandteile des Gesellschaftsvermogens eines gegen die Gesellschaft selbst gerich
teten vollstreckbaren Schuldtitels; es muB also die - mit formeller Parteifahigkeit 
ausgestattete - Gesellschaft selbst verklagt und verurteilt oder ein sonstiger Titel 
gegen die Firma erwirkt sein; ein gegen die einzelnen, wenn auch aIle einzelnen Ge
sellschafter gerichteter Titel geniigt nicht, - ein Rechtssatz, der zugleich ohne 
weiteres die Privatglaubiger der Gesellschaft von dem Zugriff auf das Gesellschafts
vermogen ausschlieBt und damit dessen Sonderung erst vollstandig macht, § 124 II 
(s. dagegen ZPO. § 736 fiir die gewohnliche Gesellschaft). DemgemaB findet auch 
bei Zahlungsunfahigkeit der offenen Handelsgesellschaft ein selbstandiges Konkurs
verfahren iiber das Gesellschaftsvermogen statt, KO. §§ 209-212. 

- Fiir die Gesellschaftsverbindlichkeiten haften aber nach dem dargelegten Grund
prinzip der oftenen Handelsgesellschaft den Glaubigern auch die einzelnen Gesell
schafter personlich als Gesamtschuldner, d. h. auf das Ganze und mit ihrem ganzen 
Vermogen, und nicht etwa nur nach Biirgenart, sondern unmittelbar, primar neben 
der Gesellschaft, so daB es ganz imBelieben des Glaubigers liegt, ob er zuerst gegen die 
Gesellschaft und dann gegen diesen oder jenen oder aIle Gesellschafter vorgehen oder 
aber zunachst einen Gesellschafter personlich belangen oder endlich gegen die Gesell
schaft und ihre Teilhaber gleichzeitig klagen will, § 128 (s.auch §§ 130, 28 und 159, 
160: Mithaftung neu eintretender, Forthaftung austretender Gesellschafter). Diese 
personliche Haftung ist sachlich nur eine nach der Seite des einzelnen Gesellschafters 
hin sich erstreckende Auswirkung der gemeinschaftlichen Verbindlichkeit, die ihn 
als Mitinhaber des Gesellschaftsunternehmens belastet. Deshalb kann der fiir eine 
Gesellschaftsschuld in Anspruch genommene Gesellschafter, soweit ihm nicht per
sonliche Einwendungen (z. B. aus einer speziell ihm gewahrten Stundung oder einer 
ihm personlich zustehenden Gegenforderung) gegeben sind, nur solche Einwendungen 
geltend machen, die auch die Gesellschaft selbst vorbringen konnte; war daher 
bereits gegen die Gesellschaft geklagt und diese verurteilt, so wiirde, falls er gleichwohl 
noch das Bestehen der Gesellschaftsschuld bestteiten wollte, der Einwand der Rechts
kraft auch ihm gegeniiber durchgreifen, § 129 I, s. a. II und III. Das gegen die 
Gesellschaft erstrittene Urteil kann aber gleichwohl nicht ohne weiteres einen for
IDell vollstreckbaren Titel gegen die Gesellschafter personlich bilden, da siedurch ein 
solches Urteil eben nur in ihrer.Eigenschaft als Teilhaber des Gesellschaftsvermogens 
betroffen sind und andernfalls etwaiger personlicher Einwendungen verlustig gingen: 
zur Zwangsvollstreckung in das Privatvermogen eines Gesellschafters bedarf ein 
Gesellschaftsglaubiger daher stets eines gegen diesen Gesellschafter personlich er
wirkten vollstreckbaren Titels: § 129 IV. 

Die Privatglaubiger eines Gesellschafters sind durch § 124 II, BGB. § 719 von dem 
Zugriff auf das Gesellschaftsvermogen wie auf den ihrem Schuldner daran zustehen
den Anteil ausgeschlossen; auch am Konkurse der offenen Handelsgesellschaft 
nehmen sie nicht teil (s. aber auch KO. § 212). Da jedoch ein Schuldner seinem 
Glaubiger die Befriedigung aus seinem Vermogen nicht dadurch entziehen soIl, 
-daB er Teile desselben in einer gesamthandischen Sonderbindung belaBt, ermoglicht 
das Gesetz dem Privatglauhiger selbst eine Losung dieses Bandes: er kann den Aus
einandersetzungsanspruch pfanden, der seinfm Schuldner bei dereinstiger Auflosung 
der Gesellschaft zusteht und darauf seinerseits die Gesellschaft kiindigen; dabei ist 
nur vorausgesetzt, daB zunachst in das Privatvermogen des Gesellschafters voll~ 
streckt, hierbei aber eine Befriedigung nicht erlangt wurde, § 135, 141. 

§ 37. Aunosung der Gesellscbaft und Ausscbeiden von Gesellscbaftem. Die 
Griinde fUr eine Auflosung der offenen Handelsgesellschaft sind teihl solche Um
stande, die. sich im Gesellschaftsganzen ereignen, z. B. Ablauf der vorgesehenen 
Gesellschaftsdauer, teils solche, die von der Person eines einzelnen GeseIlschafters 
ausgehen, z. B. Kiindigung, Tod.Die FaIle der ersten Gruppe (Gesamtgriinde) 
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sind in § 1311- 3, die der zweiten (Einzelgriinde) in § 131 4 - 6 angefUhrt. DaB auch 
solche Einzelgriinde nkht etwa, wie bei einem Verein (BGB. §§ 38, 39), nur zur Auf
lOsung des den Einzelnen mit dem Ganzen verkniipfenden Rechtsbandes, sondern 
zur Auflosung der Gesellschaft iiberhaupt fiihren, zeigt besonders deutlich, daB diese 
eine individualistische Vereinigung, nicht eine von den Einzelmitgliedern rechtlich 
losgeloste juristische Person ist. Immerhin ist die gesamtauflosende Wirkung dieser 
Einzelgriinde nicht schlechthin unabwendbar: besondere MaBnahmen konnen dazu 
fiihren, daB sie im Einzelfall doeh nur das Ausscheiden eines einzelnen Gesellschafters 
bewirken, wahrend die Gesellschaft im iibrigen fortbesteht und das Unternehmen 
unverandert erhalten bleibt, §§ 138-142. -- DaB die offene Handelsgesellschaft 
beim Eintritt eines Beendigungsgrundes "aufgelost wird", bedeutet iibrigens nicht, 
daB sie ohne weiteres in diesem Augenblick auseinanderfallt; vielmehr wird zunachst 
nur der Aktivzustand beendigt: die Gesellschaft tritt in das Auflosungsstadium ein 
und erlischt endgiiltig erst, wenn die Auseinandersetzung - regelmaBig in Form 
der Liquidation - durchgefiihrt ist, §§ 145, 157, 158, s. unten S. 32. - Des naheren 
ist zu sagen: 

Der recht eigentlich normale, aus dem Ganzen der Gesellschaft heraufkommende 
Auflosungsgrund ist der AuflosungsbeschluB der Gesellschafter, § 131 2 ; er kann 
jederzeit und mit alsbaldiger Wirkung gefaBt werden; als Gesamtwillensakt der 
Gesellschafter bildet er das Gegenstiick zu der Gesellschaftserrichtung; Stimmen
mehrheit geniigt nur, wenn vertragsmaBig besonders bestimmt, s. § 119. - Von den 
AuflOsungsgriinden, die nach allgemeinen Regeln schon im Gesellschaftsvertrage 
selbst vorgesehen werden konnen, fiihrt das Gesetz nur einen an: den Ablauf der 
Zeit, fUr die die Gesellschaft eingegangen ist, vorausgesetzt, daB die vereinbarte 
Zeitbestimmung in der Tat als Endtermin fiir die Gesellschaft und nicht bloB als 
zeitiger AusschluB der Kiindbarkeit gemeint ist, § 1311 ; iiber stillschweigende Fort
setzung auf unbestimmte Zeit s. § 134. - Die Eroffnung des Gesellschaftskonkurses 
lost die Gesellschaft mit gesetzlicher Notwendigkeit auf; an die Stelle der handels
rechtlichen Liquidation tritt das Konkursverfahren iiber das Gesellschaftsvermogen, 
§ 131 3, 143-145, KO. § 209ff. 

DaB die offene Handelsgesellschaft durch den Tod eines Gesellschafters auf
gelOst wird, ist eine Folgewirkung der hochstpersonlichen Natur des Gesellschafts
verhaltnisses und seines ausgepragten Vertrauenscharakters: das Gesetz kann weder 
die Stellung als offener Handelsgesellschafter mit ihren GeschaftsfUhrungs- und Ver
tretungsbefugnissen auf die zufalligen Erben iibergehen lassen, noch andererseits dem 
zufalligen Vorabsterben des einen die wirtschaftlich so schwerwiegende Wirkung 
geben, daB das lebendige Unternehmen den Obrigen allein verbleibt, §§ 1314, 137, 
14612. Indessen begriinden diese Erwagungen nur eben die gesetzliche Regel. 
Es versteht sich, daB hier, wie in den an:ieren Auflosungsfallen, die iiberlebenden 
Gesellschafter mit dem Erben jede beliebige, zur Erhaltung des Unternehmens 
dienende Vereinbarung treffen konnen. AuBerdem aber weist das Gesetz selbst 
darauf hin, daB schon der urspriingliche Gesellschaftsvertrag etwas anderes anordnen 
und die Beteiligten somit im voraus binden kann, § 1314. Er kann einmal bestimmen, 
daB beim Tod eines Gesellschafters die Gesellschaft unter den iibrigen fortbestehen 
soll; in diesem Fall scheidet der Verstorbene aus der Gesellschaft aus und sein An
teil am Gesellschaftsvermogen wachst den verbleibenden Gesellschaftern an, so daB 
das Unternehmen unberiihrt bleibt und nur eben die bisher aus z. B. drei Personen 
bestehende Gesamthand jetzt auf zwei Personen sich beschriinkt; mit dem Aus
scheidendenfindet auf Grund einer zu diesem Zwecke zu errichtenderi.Vermogens
bilanz eine rechnerische Auseinandersetzung statt, die, je nach dem Ergebnis und 
dem Stande seines Kapitalkontos, entweder ein Abfindungsguthaben der Erben 
oder einen von ilmen zu deckenden Fehlbetrag ergeben wird, § 138, BGB. §§ 738~740. 
Der Gesellschaftsvertrag kann aber umgekehrt auch bestimmen, daB imFalle des 
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Todes eines Gesellschafters die Gesellschaft mit den Erben fortgesetzt werden soIl; 
in diesem Fali wird die Beteiligung an der offenen Han:lelsgesellschaft zu einem 
vererblichen Recht und die Erben an Stelle des Verstorbenen zu Gesellschaftern mit 
allen Wirkungen der perilonIichen Verbundenheit und der unbeschrankten Haftung; 
um sie aber nicht vor die Zwangswahl zu stellen, entweder diese Folgen in Kauf zu 
nehmen oder die Erbschaft auszuschlagen, gibt das Gesetz jedem von Ihnen das 
Recht, sein Verbleiben inder Gesellschaft davon. abhangig zu machen, daB ihm die 
Stellung eines bloBen Kommanditisten eingeraumt werde, § 139. Vertragsbedin
gungen, die nicht die Erben als solche, sondern eine bestimmte Person als Nachfolger 
bezeichnen, fallen nicht unter diese V orschrift; sie sind nach ihrem besonderen Sinne 
auszulegen. 

Auch der wirtschaftliche Zusammenbruch eines Gesellschafters kann zur Auf
losung der offenen Handelsgesellschaft fuhren: kraft Gesetzes, wenn der Gesell
schafter in Konkurs kommt; sonst kraft der Kundigung eines Privatglaubigers unter 
den S. 29 angefiihrten Voraussetzungen; in beiden FliJIen kann aber die Fortsetzung 
der Gesellschaft unter den ubrigen nicht nur im Gesellschaftsvertrag vorgesehen 
sein, sondern auch jetzt bei Eintritt der Tatsache, von den ubrigen Gesellschaftern 
einseitig beschlossen werden, § 131 5, § 135, 138, 141, s. a. §§ 142II, 145II, 146II, III. 

Endlich und insbeson:lere kann die offene Han:lelsgesellschaft durch den WIllen 
des einzelnen Gesellschafters zur Auflosung gebracht werden, entsprechenl dem all
gemeinen Rechtsgedanken, daB ein .die Person binlendes Vertragsverhaltnis nicht 
von schlechthin unbegrenzter Dauer, nicht schlechthin unIosbar sein kann. 1st 
die Gesellschaft nicht auf eine bestimmte Zeit eingegangen, so kann sie von jedem 
Gesellschafter auf SchluB jedes Geschaftsjahres mit sechsmonatig3r Frist gekundigt 
werden; diese von GrUnden unabhangige, ordentliche gesetzlicheKun:ligung ist 
allen anderen Gesellschaftern, nicht etwa nur den geschaftsfiihren:len gegenuber 
zu erklaren, §§ 131 6, 132, 134. Der Gesellschaftsvertrag kann bestimmen, daB die 
Einzelkundigung staU der Gesellschaftsauflosung nur da:J AusscheBen des Kuniigen
den bewirken solIe; ist das aber nicht im voraus bestimmt, so kann dem Kunligen
den sein Recht auf Liquidation nicht durch einen FortsetzungsbeschluB der iibrigen 
wider seinen Willen genommen werden, § 138. 

1st die Gesellschaft auf bestimmte Zeit eingegang3n oder die Kiiniigung ver
tragsmaBig ffir bestimmte Zeit ausgeschlossen, so versagt insolange die normale 
LOsbarkeit; schon die lange Befristung des gesetzlichen Kun:ligungsrechtes selbst 
wird manchmal unertraglich sein: das Gesetz gewahrt daher dem einzelnen dann, 
wenn sein Auflosungsbegehren durch einen wichtigen Grund gerechtfertigt wird, 
ein unbefristetes unf vertraglich nicht beschrankbares Auflosungsrecht. Wahrend 
aber bei der Gesellschaft des burgerlichen Rechts auoh hier eine private K iindigungs
erklarung geniigt (BGB. § 723 2), gibt das Handelsrecht dem Gesellschafter nur das 
Recht, auf Auflosung zu klagen; die Auflosung selbst tritt erst, nachdem das tat
sachliche Vorliegen des wichtigen Grunies im ProzeB festgestellt ist, mit der Rechts
kraft der dem Antrage stattgeben:ien gerichtlichen Entscheidung ein; dadurch wird 
eine sichere und unzweifelhafte Rechtslage erreicht, wie sie bei der offenen Handels
gesellschaft als der nach auBen hervortretenien Tragerin eines wirtschaftlichen 
Unternehmens unentbehrlich ist, §§ 1316 , 133 I, III. Ein hinreichen:l wichtiger 
Auflosungsgrund ist gegeben, wenn schutzwiirdige und so schwerwiegen:ie Interessen 
gefahrdet sind, daB demgegeniiber die normale fernere Vertragsgebunlenheit zuriiJk
treten muB. In Betracht kommen einmal solche Umstande, die die Lagc der GJsell
schaft im ganzen betreffen, z. B. sachliche Unmoglichkeit einer zweckmii.Bigen Fort
fiihrung des Unternehmens; sodann Tatsachen, die es nur eben dem klagenden 
GeseIIschafter unmoglich machen, weiter in der Gesellschaft zu bleiben, z. B. schwere 
Erkrankung bei langfristigem Vertrag; vor allem aber so che Tat-sachen, die in der 
Person eines anderen Gesellschafters vorliegen: grobe Pflichtverletzungen, Vertrauens-
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briiche, schwere Unvertraglichkeit, aber auch unverschuldete Unmoglichkeit wei
terer Pflichterfiillung, Geisteskrankheit, Entmiindigung, VerJDcgenszerfall, § 133 II. 

Tritt ein Umstand dieser letzteren Art, also ein in der Person eines anderen Ge
sellschafters liegt'nder schuldhafter oder unverschuldeter AuflOsungsgrund ein, so' 
ware es aber unbillig, die iibrigen Gesellschafter lediglich vor die Wahl zu stellen, 
ob sie die Gesellschaft mit dem unbrauchbaren Sozius fortsetzen oder vollkommen 
auflosen wollen: das Gesetz gibt funen daher das Retht, statt dessen auf Ausschlie
Bung desselben zu klagen, § 140 I. Wenn, wie das ja besonders haufig ist, die Gesell
schaft nur aus zwei Gesellschaftern besteht, so daB nicht eine AusschlieBung aus 
einer Gesellschaft, sondern nur die A uSEchlieBung aua dem Gescha£t in Frage kommt, 
kann der eine Gesellschafter bei entsprechender Sachlage darauf klagen, daB er zur 
"Obernahme des Geschafts ohne Liquidation fiir berechtigt erklart werde, § 142 I. 
In beiden Fallen vollzieht sich die Abrechnung mit dem Ausgeschlossenen in der be
reits geschilderten Art, wahrend sein Anteil den oder dem Verbleibenden ohne 
weiteres anwachst, §§ 140 II, 142 III. 

§ 38. Liquidation. Wie sich die Gesellschafter der offenen Handelsgesellschaft 
nach der Auflosung auseinandersetzen, dariiber entscheidet in erster Reihe der Gesell
schaftsvertrag oder eine nunmehr von ihnen getroffene Vereinbarung; so kann z. B. 
das Geschaft einem der Gesellschafter durch Vertrag iiberlassen oder das Unter
nehmen von allen zusammen in eine neugegriindete Aktiengesellschaft eingebracht 
und lediglich die Gegenleistung unter ihnen verteilt werden. Mangels besonderer 
Vereinbarung aber erfolgt die Auseinandersetzung im Wege der Liquidation, d. h. 
eines Verfahrens, bei dem durch bescndere Organe das Gesellschaftsvermogen in 
Geld fliissig g£macht wird, um die Glaubiger zu befriedigen und den iiberschieBenden 
Betrag zu verteilen; wahrend bei Auscinandersetzung einer biirgerlich rechtlichen 
Gesellscha£t die einzelnen Gegenstande regelmaBig entweder in natlD'a verteilt 
oder versteigert werden, vollzieht sich also die Liquidation in kaufmannischen 
Formen und ermcglicht es insbesondere auch jetzt noch, das Unternehmen im ganzen 
zu verauBern, §§ 145, 149 vgl. EGB. §§ 734, 752£., 49. Soweit der AbwicklungsprozeB 
es erfordert, gilt die Gesellschaft als fortbestehend; ohne Fiktion gesprochen: sie 
besteht bis zur Beendigung der Liquidation mit den inneren und auBeren Rechts
beziehungen und Wirkungen, insbesondere der Gesamthaft fort, nur daB sie eben 
aus einer geschiiftlich tatigen Gesellschaft zu einer Liquidationsgesellschaft geworden 
ist, § 156; Handelsregister und Firma s. §§ 148, 153 ("WeiB & Co. in Liqu."). Die 
wesentliche Besonderheit betrifft Geschaftsfiihrung und Vertretung: die Liquidation 
erfolgt durch Liquidatoren, als welche rrgelmaBig samtliche Gesellschafter berufen 
sind, auch ILe b:Eher von der Geschaftsfiihruug ausgeschlossenen; d:e Gesellfcbafter 
konnen aber ftatt deEEen fiir die Liquidation eine besondere Vereinbarung treffen; 
auBerdem konnen Liquidatoren auf Antrag eines Beteiligten durch das Gericht er
nannt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Wahrend sonst die Vertretung 
der offenen Handelsgesellschaft stets in den Handen von Gesellschaftern liegt, kann 
die Liquidation auf dem eint'n oder anderen dieser Wt'ge dritten Personen iiber
tragen werden. 'Obrigens nimmt ein gerichtlich ernannter Liquidator den Gesell
schaftern gegeniiber nicht eine irgendwie amtsahnliche Stellung ein: die Beteiligten 
konnen durch einstimmigen BeschluB sowohl ibn abberufen wie ihm bindende 
Weisungen erteilen, §§ 146, 147, 152, FOG. §§ 145, 146. Die Vertretungsmacht der 
Liquidatoren nach auBen ist sachlich unbeschrankt, regelmaBig aber nur Gesamt
vertretung, §§ 151, 150. 



Die Kommanditgesellschaft. 33 

Zweites Kapitel. 

Kommanditgesellschaft. 
§ 39. Die KommanditgeseIlscbaft eroffnet die Reihe derjenigen Handelsgesell

schaften, bei denen eine Begrenzung des Risikos stattfindet. Sie ist jm Laufe. der 
rechtsgeschichtlichen Entwicklung zu einem etwas komplizierten Institut geworden, 
das eigenartigen wirtschaftlichen Bediirfnissen dient. Die Kommanditgesellschaft 
ist eine Gesellschaft mit ungleichartigen Teilnehmern. Der eine Teil - der oder 
die personlich haftenden Gesellschafter (auch Komplementare genannt) - haftet 
den Gesellschaftsgiaubigern mit seinem ganzen Vermogen und nimmt iiberhaupt 
die gleiche Rechtsstellung ein wie ein Gesellschafter der offenen Handeisgesellschaft. 
Die Verpflichtung des anderen Teils der Gesellschafter dagegen - des oder del' 
Ko'mmanditisten - beschrankt sich auf eine bestimmte VermogenseinIage. Ent
gegen dem Wortsinn (commendare = anvertrauen) besteht diese ihre Verpflichtung 
aber nicht etwa nur im Innenverhaltnis, so daB nach auBen allein der andere Gesell
schafter hervortrate, wie dies bei der stillen Gesellschaft der Fall ist; vielmehr haftet 
auch der Kommanditist den Gesellschaftsglaubigern unmittelbar (juristisch ge
sprochen: "personlich"), diese Haftung geht aber nicht iiber den Betrag der EinIage 
hinaus und entfallt, wenn und soweit und solange diese zum Gesellschaftsvermogen 
geleistet ist, §§ 1611, 171, 172. Der Kommanditist setzt also ebenfalls seinen Per
sonalkredit - bis zu gewissen Grenzen - ein. Die Kommanditgesellschaft ist eine 
AuBengesellschaft und Personalgesellschaft, rechtlich nur eine Abart der offenen 
Handelsgesellschaft, deren Normen in allen nicht gesondert geregelten Punkten 
auch fUr sie gelten, § 161 ll. Auch hier wird das Unternehmen als ein gesellschaft
liches unter gemeinschaftlicher Firma betrieben, und das Gesellschaftsvermogen 
steht allen Gesellschaftern, Komplementaren wie Kommanditisten, zur gesamten 
Hand zu, woraus sich z. B. ergibt, daB der Kapitalanteil eines Kommanditisten 
nicht verauBerlich ist, BGB. §§ 717, 719; dagegen bestimmt das Gesetz seine Vererb
lichkeit, § 177. 

Die Besonderheiten in der rechtlichen Stellung des Kommanditisten er
geben skh aus der Grundlage des Rechtsverhaltnisses. Weil seine Beteiligung 
nach auBen wirkt, aber nicht seine Person schlechthin ergreift, wird sein 
Name und Einlagebetrag zwar zum Handelsregister eingetragen, aber nicht ver
offentlicht, und sein Name darf nicht in der Firma stehen, § 162, 19 IV, s. aber 
auch § 22: abgeleitete Firmen. 

Die Einlage kann im Innenverhaltnis sowohl in Geld wie in anderen Werten be
stehen und hoher oder geringer sein als der eingetl'agene Betrag: nach auBen, den 
Glaubigern gegeniiber, bestimmt sich die Haftung nach der Eintragung, §§ 172-176. 
Was das Gesetz "Vermogenseinlage" nennt, ist also in WirkIichkeit ini. AuBenver
haltnis eine Haftsumme, die abel' freilich zuriicktritt, wenn im Innenverhaltnis 
cine entsprechende EinIage tatsachJich geleistet iE>t; wird die Einlage zuriickgewahrt, 
so tritt die Haftung wieder voll hervor, so daB z. B. ein aus der Gesellschaft aus
scheidender Kommanditist, wenn er seine Einlage hierbei zuriickerhalt, von den 
derzeitigen Glaubigern nach §§ 159, 160 noch fiinf Jahre lang bis zur Haftsumme 
in Anspruch genommen werden kann, §§ 171, 172 IV. 

Zur Vertretung der Kommanditgesellschaft sind nur die personJich haftenden 
Gesellschafter berufen, § 170. Auch im Innenverhaltnis ist der Kommanditist, 
soweit nichts anderes vereinbart, von der Geschaftsfiihrung ausgeschlossen und hat 
nur gegeniibel' auBergewohnIichen Handlungen des Komplementars ein Widel'spruchs
recht, §§ 163, 164. Sein Informationsrecht ist beschrankter als beim nichtgeschafts
fiihl'enden offenen Handelsgesellschafter: es geht nur auf Mitteilung und Priifung 
del' jahrlichen Bilanz; beim Vorliegen wichtiger Griinde kann der Kommanditist 
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auch zwischenzeitlich Biichereinsicht u. dgl. verlangen, wofiir ihm der Weg der frei
willigen Gerichtsbarkeit eroffnet ist, § 166, FGG. § 145. Das Verhaltnis, in dem del" 
Kommandibist an den Geschaftsergebnissen teilnimmt, ist, wenn nicht im Gesell
schaftsvertrage geregelt, nach den Umstanden angemessen zu bestimmen; der Ein
lagebetrag blldet die Hochstgrenze sowohl fiir die Gutschrift von Gewinn, wie fiir 
die Lastschrift von Verlust, §§ 167-169. 

Drittes Kapitel. 

Stille Gesellsehaft. 
§ 40. Die 8tille Gescllschaft stimmt mit der Kommanditgesellschaft darin 

iiberein, daB del" eine GCbellschafter nur in bestimmtem Umfange kapitaIistisch. 
beteiligt ist, wahrend der andere mit seiner ganzen Person eintritt. Diese '\\<irt
schaftliche AhnIichkeit legt es nahe, die stille Gesellschaft an dieser Stelle des Sy
stems einzuschieben, obgleich sie nicht zu den "Handelsgesellschaften" gehort. Denn 
rechtlich scheidet sie sich von der Kommanditgesellschaft aufs scharlste dadurch,. 
daB das kaufmannische Unternehmen bei ihr nicht von der Gesellschaft selbst als. 
ein gemeinschaftIiches, sondern von dem anderen Gesellschafter, dem "Inhaber 
des Handelsgeschii.fts", allein betrieben wird. Dementsprechend geht die Ver
mogenseinlage des stillen Gesellschafters in das Vermogen des Inhabers iiber, und 
diesel" wird aus den Betriebsgeschaften allein berechtigt und verpflichtet, §§ 335 I, II. 
Es besteht kein Gesamthandvermogen, keine gemeinschaftliche Firma, s. § 18 L 
Del" st.ille Gesel1schafter tritt nach auBen iiberhaupt nicht hervor, sondern steht 
nur in einem Vertragsverhaltnis zum Geschaftsinhaber. Den Geschaftsglaubigern 
haftet er nicht nur nicht pprsonlich, sondem nioht einmal mit seiner Einlage; denn, 
wenn del" Gesohaftsinhaber in Konkurs kommt, hat der stille Gesellschafter, gerades() 
wie in allen anderen Fallen der Gesellschaftsaolflosung, Anspruch auf Riickgewahr 
seiner Einlage, soweit sie nicht durch den von ihm im Innenverhaltnis zu tragenden 
Verlust gemindert ist, und kann diesen Anspruch als Konkursforderung geltend 
machen, §§ 340, 341, BGB. § 728; dagegen ist bei den Gesellschaftsformen mit be
schrankter Haftung der beschrankt Haftende niemals Konkursglaubiger ffir seine 
Einlage, die vielmehr im Geslllschaftskonkurs erst recht die Bestimmung hat, zur 
Befri£digung der Gesellschaftsglaubiger zu dienen. 

D( r Antell des still en Gesellschafters am Gewinn und Verlust ist, falls dell' 
Gesellschaftsvertrag nichts bestimmt, den Umstanden angemessen zu berechnen; 
jedoch kann die Beteiligung am Verlust durch den Vertrag iiberhaupt ausgeschlossen 
werden, § 336. Wo dies geschieht, z. B. durch Garantierung eines "Mindestgewin
nes", koinmt die stille Gesellschaft nahe an das Darlehen mit Gewinnbeteiligung 
heran. Der Unterschied beider Rechtsverhaltnisse Iiegt u. a. darin, daB das Dar
lehen nach den ihm eigenen Regeln fii.lIig wird, wahrend die Auflosung der stillen 
Gesellschaft, die dem stillen Gesellschafter Anspruch auf Auszahlung des aus seiner 
Einlage enhickelten Guthabens gibt, eben nach Gesellschaftsrecht stattfindet. 
Hier greift also z. B. die sofortige Kiindigung aus im Sinne des Gesellschaftsverhalt
nisses '\\<ichtigen Grunden Platz; die ordentIiche Kiindigullg unterliegt den gleichen 
Fristen wie bei der offenen Handelsgesellschaft; sie kann iibrigens nicht· nur fiir 
eine vertragsmiWig festbestimmte Zeitdauer, sondem auch dadurch hinausgeschoben 
sein, daB die Gesellschaft offenbar bis zur Durchfiihrung gewisser Geschafte ga
wollt ist, §§ 339, 132. DaB der stille Gesellschafter nicht nur G3ldglaubiger, ·sondern 
gasellsohaftHch beteiligt ist, zeigt sich ferner in seinem Kontro'recht, das dem des. 
Kommanditisten ahnIich ist, § 338, FGG.§ 145; ein Widerspruchsrecht gegeniiber 
ungewohnIichenGesohaften steht ihm aber nicht zu. 



Wesen, Geschiehte. 35 

Viertes Kapitel. 

Aktiengesellschaft. 
§ 41. Wesen, Gesehiehte. Mit der Aktiengesellschaft tritt die reine Kapital. 

gesellschaft in die Reihe der handelsrechtlichen Verein'gungen. Sie baut sich auf 
einem bei der Griindung aufzubringenden, fest bezifferten Kapital, dem Grund
kapital auf, das in eine bestimmte Zahl ebenfalls in Geldbetragen bezifferter An
teilsrechte - Aktien - zerlegt ist. Gesellschafter der Aktiengesellschaft - Ak
tionar - ist, wem eines oder mehrere solcher Anteilsrechte zusteht. Die Verpflich
tung der Aktionare beschrankt sich auf die einmalige Leistung des von vor~erein 
festgesetzten Einlagebetrages; fiir die Schulden der Gesellschaft haften sie nicht, 
§ 178. Tragerin der Verbindlichkeiten und ebenso der zum Gesellschaftsvermogen 
gehOrenden Rechte ist daher hier nur die Gesellschaft selbst; die Aktiengesellschaft 
als solche ist die Unternehmerin, von der Person der Gesellschafter rechtlich los· 
gelost ("societe anonyme"), eine selbstandig organisierte juristische Person, § 210 I. 
Sie steht als Korperschaft dem rechtsfahigen Verein nahe, unterscheidet sich aber 
von ihm in charakteristischer Weise. Denn wahrend das Mitgliedschaftsrecht bei 
Vereinen hochstpersonlicher Natur, weder vererblich noch verauBerlich ist,gibt die 
Aktie ein geldwertes, der Verfiigung des jeweiligen Berechtigten unterliegendes 
Vermogensrecht, das richtigerweise nicht als Mitgliedschaftsrecht,. sondern - mit 
dem Gesetz selbst, s. § 200 - als Anteilsrecht zu bezeichnen ist und erst seinerseits 
die QueUe der einzelnen mitgliedschaftlichen Befugnisse bildet. Dies Anteilsrecht 
ist verauBerlich; dagegen findet ein Austritt des Aktionars, im Gegensatz zum 
Verein, nicht statt. Die Verkehrsfahigkeit des Aktionaranteilrechts wird noch 
dadurch in besonderer Weise gesteigert, daB es in einem Wertpapier (Aktie) ver
brieft wird, das auf den Inhaber gestellt werden kann, § 179. 

Die gesetzgeberischen Probleme. die sich an das Institut der Aktiengesellschaft 
kniipfen, sind vielseitig und schwierig. Wie iiberall, wo nur ein korperschaftliches 
Vermogen haftet, wird die Frage des Glaubigerschutzes wichtig, besonders weil 
die Aktiengesellschaft in aller Regel (§ 210 II) ein wirtschaftliches Unternehmen 
betreibt. Dazu tritt die besondere Aufgabe des Aktionarschutzes: die Moglichkeit, 
sich mit verhaltnismiiBig geringen Mitteln an einem Gewinn verheiBenden GroB· 
unternehmen zu beteiligen, wobei das Risiko durch den fiir die Erwerbung des 
Anteilsrechts aufgewendeten Betrag begrenzt ist, enthalt eine gefiihrliche Ver
lockung, besonders durch die lei0hte VeriiuBerlichkeit der Aktien, ihre Eignung 
zum Borsenverkehr. Das Aktienrecht muB daher Scherhe:ten gegen unsolide Griin
dung und Verwaltung schaffen. Innerhalb der Aktionarschaft selbst bedarf es ferner 
eines gewissen Schutzes der Minderheit gegeniiber einem MiBbrauch der kapi. 
talistischen tTbermacht der Mehrheit, da an sich der EinfluB des einzelnen Ak
tionars auf die Verwaltung der Gesellschaft sich lediglich nach dem groBeren oder 
geringeren Betrag seines Aktienbesitzes bemiBt, s. § 252 1 2. 

Die Aktiengesellschaft ist ein neuzeitliches Gebilde, aus der nach Kapital
konzentration· drangenden wirtschaftlichen Entwicklung hervorgegangen. Sie tritt 
zuerst in den niederIandisch-ostindischen Handelskompagnien des 17 .• J ahrhunderts 
auf ("actie" holl. = actio, Anspruch). 1m 19. Jahrhundert wird sie in Industrie 
und Bankwesen zur weitaus bedeutendsten Unternehmungsform; sie eignet sich 
fiir groBe und dauernde Unternehmungen mit starkem Kapitalbedarf besonders 
deshalb, well ihre okonomische Grundlage und ihre Organisation von dem person
lichen Schicksal des einzelnen Beteiligten ganz unabhangig sind. Ihre rechtliche 
Durchbildung durch den Gesetzgeber ging auf Grund wechselnder Erfahrungen in 
mehrfach wiederholten Ansatzen vor sich. Das ADHGB. maC'hte die Errichtung 
einer Aktiengesellschaft noch von der nach Ermessen der Verwaltungsbehorde zu 
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erteilenden staatlichen Genehmigung abhangig. Aber schon 1870 wurde dies Kon
zessionssystem durch die sog. erste Aktiennovelle beseitigt und die Rechtsform 
freigegeben. Seither wirkt der Staat nur noch in der Weise mit, daB er durch das 
Registergericht die Einhaltung der gesetzlichen, auf Glaubiger- und Aktionarschutz 
abzielenden Normativbestimmungen priifen laBt. Diese Vorschriften selbst aber 
wurden, ebenso wie die sonstigen Schutzregeln des Aktienrechts noch mehrfach 
verscharft, zunachst in grundlegender Weise durch die zweite Aktiennovelle von 
1884, dann nochmals in Einzelheiten durch das HGB. von 1898; dieses brachte 
zugleich formal eine wesentliche Verbesserung dadurch, daB es die Aktiengesellschaft 
nicht mehr wie das ADHGB. (Art. 173f£., 207££.) als Anhangsel der Kommandit
gesell,schaft auf Aktien, sondern an erster Stelle und selbstandig behandelt. 

§ 42. GrundkapitaJ, Aktie. Unter Grundkapital der Aktiengesellschaft ver
steht das HGB. die in einer bestimmten Geldsumme ausgedriickte Ziffer, nach 
der sich die Anteile der Aktionare berechnen; das "in Aktien zerlegte Grund
kapital" ist gleich der Summe samtlicher Aktienbetrage, § 178; Z. B. Grundkapital 
6 Millionen, eingeteilt in 6000 Aktien zu lOOO Mark. Das Grundkapital ist also 
keineswegs gleichbedeutend mit dem Vermogen der Aktiengesellschaft; dieses 
besteht, wie bei jeder anderen juristischen oder natiirlichen Person und insbesondere 
bei jedem Kaufmann, aus der jeweiligen tatsachlichen Einheit von Aktiven und 
Passiven, Grundstiicken und Waren, Forderungen und Schulden, in stets wech
selndem Bestand und Wert. Demgegeniiber ist das Grundkapital eine feste, nur 
im Wege der Satzungsanderung abanderliche GroBe, eine "fiktive Ziffer", die zu
nachst die Funktion hat, einen MaBstab fiir die Rechte der Aktionare abzugeben, 
vgl. Z. B. §§ 214, 300, sowie §§ 278, 288. Das Grundkapital erfiillt aber auch sehr 
bedeutsame materielle Aufgaben: da die Aktien nicht fiir einen geringeren als den 
Nennbetrag ausgegeben werden diirfen (§ 184), kann, wenn alles mIt rechten Dingen 
zugeht, das Vermogen der Aktiengesellschaft bei ihrer Griindung nicht geringer 
sein als das angegebene Grundkapital, eine wichtige Sicherung fiir Glaubiger wie 
Aktionare. In der weiteren Entwicklung bleibt diese Gleichung freilich nicht be
stehen: wie das tatsachliche Vermogen der Aktiengesellschaft in irgendeinem Zeit
punkt das Grundkapital urn ein Vielfaches iibersteigen kann, so kann es durch 
Verluste unter diesen Wert herabgemindert werden. Die Institution der festen 
Kapitalziffer macht es aber unmoglich, daB eine solche Vermogensverminderung 
auch dadurch herbeigefiihrt werden konnte, daB an die Aktionare zuviel Gewinn 
verteilt wird; denn in der Bilanz muB stets das Grundkapital als Passivum ein
gesetzt werden, so daB erst dann, wenn es gedeckt ist, ein Gewinn errechnet werden 
kann, § 261 5• Das Grundkapital wirkt dadurch als ein Garantiefonds fiir die 
Glaubiger, und das Gesetz sucht diese "Erhaltung des Grundkapitals" durch zahl
reiche, noch zu besprechende V orschriften sicherzustellen. 

Die Aktien lauten nicht, wie Z. B. die Kuxe der bergrechtlichen Gewerkschaft, 
auf einen bestimmten Anteil, sondern auf einen bestimmten Geldbetrag, sie sind 
Summen-, nicht Quotenaktien; das entspricht der Geldbezifferung des Grund
kapitals und erleichtert den Verkehr mit Aktien, andert aber nichts an der 
Tatsache, daB in den Aktien nicht eine Geldforderung, sondern ein Anteilsrecht 
verbrieft ist ("Anteilschein", S. § 179), fiir dessen jeweiligen Wert (Kurs) in erster 
Reihe der jeweilige Vermogensstand der Gesellschaft von Bedeutung ist. Die 
Aktien diirfen, wie bereits angefiihrt, nicht unter pari, sondern nur gegen eine 
ihrem Nennwert mindestens gleichkommende Einlage ausgegeben werden; dagegen 
kann ein hoherer Ausgabepreis bestimmt werden, in welchem Fall die Gesellschaft 
sofort mit einem das Grundkapital urn dies Agio (Aufgeld) iibersteigenden Ver
mogen ins Leben tritt, § 184, S. a. § 2622. Aktien ohne Vermogenseinlage, Z. B. 
Arbeitsaktien, kennt das deutsche Recht nicht. 
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Die Aktie muBte bisher auf "Mark", d. h. auf ReichswiiJrrung, zuletzt also 
auf Pap:'ermark lauten; der Mindestnennbetrag war 1000 Mark, § 180 I, V; nur 
bei geme:nniitzigen, staatlich verbiirgten oder personlich gebundenen Gesell£!chaften 
durften Klemakt:en b:s herab zu 200 Mark ausgegeben werden, s. im einzelnen 
§ 180 II-IV. Nach der Verordnung iiber Goldbilanzen yom 28. 12. 1923 (und der 
dazu ergangenen Durchfiihrungsverordnung yom 28. 3. 1924) miissen aber von 
nun an die Aktien auf Goldmark gestellt werden, wobei als Goldmarkeinheit bis auf 
weiteres der Gegenwert von 1°/42 Dollar gilt. Zugleich wurden die Mindestnennbe
trage der Aktien herabgesetzt und eine Mindestgrenze fiir das Grundkapital be
stimmt. Bei Neugriindungen muB das Grundkapital mindestens 50000 Goldmark 
betragen und die Aktie auf mindestens 100 Goldmark lauten; jene Kleinaktien 
konnen bis auf 20 Goldmark heruntergehen. Bei der Umstellung bestehender 
Aktiengesellschaften dagegen kann der Aktiennennbetrag auch sonst unter Um
standen bis auf 20 Goldmark, das Grundkapital bis auf 5000 Goldmark herab
gesetzt werden. Vgl. GoldbilanzyO. §§ 18, 10, 17,1 II, Durchfiihrungsbest. §§ 28, 
29, 35 und s. unten S. 54-56. 

Die Aktienurkunden konnen auf den Inhaber oder auf den Namen lauten; 
die Ausgabe darf erst nach Eintragung der Gesellschaft zum Handelsregi£lter· er
folgen; Inhaberaktien insbesondere diirfen erst nach Vollzahlung des Einlagebetrages 
ausgegeben werden, §§ 179, 183, 200, 314. Die weitere 1Jbertragung der Inhaber
aktien geschieht nach den fiir Inhaberpapiere iiberhaupt geltenden RegeIn, durch 
Einigung und 1Jbergabe. Auch die Namensaktie ist regelmaf3ig zur Zirkulation 
besonders vereigenschaftet: sie ist Orderpapier, kann durch Indossament, auch durch 
Blankoindossament, iibertragen werden, wobei zugunsten des Inhabers die wechsel
rechtlichen Legitimationsgrundsatze gelten, § 222 III, WOo Art. 12, 36; iiber die Ein
tragung zum Aktienbuch S. § 223. Indessen kann der Gesellschaftsvertrag die rechts
geschaftliche 1Jbertragung von N amensaktien beschranken und so cine engere, 
personliche Zugehorigkeit des Aktionars schaffen; insbesondere kann die VerauBe
rung an die Zustimmung der Gesellschaft gekniipft werden, sog. vinkulierte (ge
bundene) Namensaktien, § 222 II; in gewissen Ausnahmefallen muB das sogar 
geschehen, S. §§ 212, 180. 

§ 43. Grfindung. Der rechtliche Vorgang bei Griindung einer Aktiengesell
schaft zerfallt, wie bei allen Privatkorporationen, die durch staatliche Registrierung 
zur Rechtsfahigkeit gelangen, in zwei Abschnitte: zunachst "Errichtung" der Ge
sellschaft durch Willensakte der Beteiligten, sodann, unter der Voraussetzung, daB 
der Errichtungsakt den gesetzlichen Normativbestimmungen entspricht, gericht
liche Eintragung zum Handelsregister und damit Entstehung der Aktiengesellschaft 
"als solcher", vgl. §§ 188, 196, 200. Das Errichtungsgeschaft beschrankt sich aber 
nicht, wie etwa beim eingetragenen Verein, darauf, daB die Urmitglieder mit dem 
GriindungsbeschluB die Satzung feststellen und die ersten Vereinsorgane bestellen. 
Die Aktiengesellschaft bOOad, um ins Leben treten zu konnen, noch ihres sachlichen 
Substrats: zu ihrer Griindung gehort daher ferner die Aufbringung des Grund
kapitals. Diese kann sich so vollziehen, daB die Griinder selbst ane Aktien iiber
nehmen; in diesem Fall spricht man von einer 1Jbernahme- oder, da hierbef aHe 
Errichtungsakte gleichzeitig vonstatten gehen konnen, einer Simultangriindung. 
Es ist aber auch moglich, --- wenngleich hiervon nur sehr selten Gebrauch gemacht 
werden diirfte, - da.B die Griinder nur einen Teil der Aktien iibernehmen, so daB 
die Errichtung der Gesellschaft sich erst dann vollendet, wenn die weiteren Aktien 
von anderen Personen gezeichnet sind: Zeichnungs- oder Sukzessivgriindung, 
§ 190 I, II. Ein weiterer, sachlich tiefgreifender UnterschiOO findet statt, je nach
dem auf das Grundkapital, das immer in Geld ausgedriickt wird, die Einlagen 
ebenfalls ausschlieBlich in Geld zu leisten sind (Bargriindung) oder aber die Ge-
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sellschaft darauf irgendwelche Sachwerte erha,lt (Sacheinlagen; qualifizierte Grun
dung) ; da es in letzterem Falle auf oft zweifelhafte Schatzungen ankommt, 
bedarf es besonderer MaBregeln, um die Reellitat des Grundka:r;itals zu garan
tieren. Hiernach ist der Normenkomplex des Griindungsrechts, zu dem noch 
besondere zivil- und strafrechtlkhe Raftungsvorschriften gehoren, sehr vielfaltig, 
§§ 182-209, 313. 

§ 44. Der "Gesellschaftsvertrag" ist die Satzung, das Statut der rechtsfahigen 
Korperschaft, § 182, s. oben S. 24. Die darin enthaltenen Willenserklarungen der 
Griinder stellen also sachlich nicht sowohl einen Vertrag, als vielmehr einen kon
stitutiven Gesamtwillensakt dar, gerichtet auf Schaffung einer von den Griindern 
rechtlich unabhangigen juristischen Person. Daher ist der "Vertrag", wenn es 
einmal zur Eintragung der Gesellschaft gekommen ist, jedem weiteren EinfluB der 
Griinder entzogen: seine .Anderung und ebenso die Auflosung der Gesellschaft kann 
sich nurmehr durch verfassungsmaBige korperschaftliche Akte vollziehen, §§ 274 
bis 277, 2922. Die Feststellung des Gesellschaftsvertrages hat aber doch auch 
obligatorische Wirkungen unter den Beteiligten: indem sie eine Gesellschaft 
"errichten", zu deren endgiiltiger Entstehung es noch weiterer Schritte bedarf, 
ver pflichten sie sich, gemeinsam alles zu tun, was noch erforderlich ist, schlieBen 
also untereinander eine auf Schaffung der Aktiengesellschaft gerichtete Gesell
schaft des biirgerlichen Rechts; aus dieser sog. Grunder- oder Vorgesellschaft 
heraus konnte z. B. geklagt werden, wenn ein Griinder sich ohne rechtfertigen
den Grund weigerte, bei del' Anmeldung zum Randelsregister mitzuwirken, BGB. 
§§ 705,723. 

Der Gesellschaftsvertrag muB in gerichtlicher oder notarieller Verhandlung 
errichtet werden, und zwar von mindestens funf Personen, deren jede zugleich Aktien 
ubernimmt, § 182 I. Griinder kann also nur sein, wer sich auch als Aktionar an 
der Gesellschaft beteiligt; andererseits sind nicht alle Erstaktionare "Grunder" 
in dem besonderen technischen Sinne, den das Gesetz mit Rucksicht auf die 
Raftungsregelung diesem Begriffe gibt, sondern nur diejenigen, welche entweder 
an der Feststellung der Satzung teilnehmen oder aber Sacheinlagen machen, 
§§ 187, 202, 313. 

Als gesetzlicher Mindestinhalt muB die Satzung Bestimmungen enthalten uber 
a) Firma und Sitz, Gegenstand des Unternehmens, Bestellung des Vorstandes, 
Berufung der GeneralversamrnIung, sowie uber die Art der Bekanntmachungen, 
die bei der Gesellschaftsverwaltung notwendig werden, weil ja die jeweiligen Ak· 
tionare nicht oder nicht sicher bekannt sind, das Gesetz ubrigens auch aus anderen 
Grunden eine gewisse Publizitat des Aktienwesens vorsieht. Der Gesellschafts
vertrag hat auBerdem als eigentlichstes Essentiale b) die Rohe des Grundkapitals 
und der einzelnen Aktien ziffernmaBig zu bestimmen, § 182 II, III. Kommt es trotz 
Mangels einer dieser wesentlichen Bestimmungen zu einer Eintragung der Gesell
schaft, so ist Nichtigkeitsklage begrundet; doch konnen Mangel der unter a) zu
sammengefaBten Punkte durch GeneralversammlungsbeschluB geheilt werden, 
§§ 309-311. 1m ubrigen kann der Gesellschaftsvertrag die Rec,htsverhaltnisse der 
Gesellschaft nach den verscbiedensten Richtungen hin naher bestimmen. Diese 
Freiheit findet ihre Grenze nur an den gesetzlichen V orschriften, die, wie sich da.s 
aus dem Wesen der Normativbestimmungen ergibt, grundsatzlich nicht disposi
tiver Natur sind; soweit also eine aktienrechtliche Frage im Gesetz selbst geregelt 
ist, kann der Gesellschaftsvertrag nur dann und insoweit davon abweichen, als das 
Gesetz dies besonders zulaBt. Der Gesetzgeber hat das aber in zahlreichen und 
wichtigen Punkten getan, so daB die regelmaBige Aktienform fiir sehr verschieden
artige sachliche Bediirfnisse gemodelt werden kann; so k~nn der Gesellschafts
vertrag z. B. die an sich bestehende Rechtsgleichheitder Aktionare dahin modifi-
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zieren, daB verschiedene Gattungen von Aktien mit verschiedenen Rechten aus
gegeben werden sollen (z. B.. VOIzugsaktien, die bei der Verteilung des Gewinns 
oder des Gesellschaftsvermogens den anderen, sog. Stammaktien in bestimmter 
Weise vorgehen), § 185; er kann ferner z. B. jede Gewinnverteilung ausschlieBen, 
§ 213 u. a. m. Diese verhii.ltnismiiBige Freiheit der korporativen Gestaltung ist 
um. so wichtiger, als, wie schon oben S.8 angefiihrt, eine Aktiengesellschaft nicht 
bloB fiir den Betrieb eines Bandelsgewerbes, sondern fiir Unternehmen beliebiger 
Art gegriindet werden kann, z. B. ffir gemeinniitzige oder gesellige Zwecke oder als 
eine zwar wirtschaftliche, aber nicht auf den Eigenbetrieb eines Bandelsgewerbes 
gerichtete Organisationsform (Kartell, Beteiligungs- oder Finanzierungsgesellschaft, 
holding company), § 210 Abs. 2. 

Indem der Gesetzgeber die Sonderregelung gewisser Punkte im Gesellschafts
vertrag freigibt, schafft er zugleich eine besondere Kautel dadurch, daB derartige 
Sonderregelungen eben auch nur dann wirksam sind, wenn sie :Un Gesellschafts
vertrag selbst, dem Grundgesetz der Aktiengesellschaft, enthalten sind. Da der 
Gesellschaftsvertrag zum Bandelsregister einzureichen ist (§ 195 1 ), konnen auf 
diese Weise heimliche Nebenberedungen der Griinder verhindert und Offenkundig
keit und allseitige Kontrolle namentlich beziiglich einiger Punkte verbiirgt werden, 
die erfahrungsgemaB bei Aktiengriindungen oft eine gefahrliche Rolle spielen. So 
ist die Festsetzung besonderer Vorteile fiir einzelne Aktionare oder die Vereinbarung 
einer zu Lasten der Gesellschaft gehenden Entschadigung oder Vergiit~ fiir die 
Griindungstatigkeit (Griinderlohn) nur wirksam, wenn im Gesellschaftsvertrag 
selbst verlautbart,§ 186 I, III, und das gleiche gilt insbesondere fiir die naher zu 
behandelnden FaIle der Sachgriindung, § 186 II. 

Sehr haufig werden Aktiengesellschaften gegriindet, um ein schon bestehendes, 
bisher in anderer Rechtsform gefiihrtes Unternehmen zu erwerben und weiterzu
betreiben, wobei der das Unternehmen einbringende Griinder den Gegenwert ganz 
oder teilweise in Aktien erhalt; au('h in anderen Fallen werden in die zu errichtende 
Gesellschaft oft bestimmte Werte, Grundstiicke, Anlagen, Bahnen, Patente u. dgl. 
eingebracht. Bei solchen sog. Illationen (Apports) ist die Gleichung zwischen 
Grundkapitalziffer und Einbringungswert nicht, wie bei Bargriindungen, ohne 
weiteres gegeben. Die Gefahr liegt nahe, daB die Gesellschaft auf unterwertiger 
oder gar wertloser Grundlage (2:. B. einem unergiebigen Tonlager) mit einem hinter 
dem angegebenen Grundkapital zuriickbleibenden Vermogen ins Leben tritt. Bier-

gegen bedarf es besonderer Vorkehrungen. Das Gesetz schreibt daher vor, daB 
eine von einem Grunder auf das Grundkapital zu machende Sacheinlage und der 
ihm hierliir zu gewiihrende Aktienbetrag im Gesellschaftsvertrag selbst festgesetzt 
werden miissen, § 186 II. Einlegbar sind an sich aIle verkehrsfiihigen Vermogens
gegenstande, die in die Bilanz als Aktiva eingestellt werden konnen. nber die 
Angemessenheit der dem Sacheinleger zugesagten Gegenleistung ist ein Griinder
bericht mit Belegen zu erstatten, und von besonderen Revisoren nachzupriifen, 
§§ 192, 193, s. unten S.40. Diese Sicherung gegen unsolide Griindung kOnnte in
dessen leicht umgangen werden, wenn die den Sachwert hergebende Perso~ sich 
nicht selbst an der Gesellschaft beteiligt, die Griinder vielmehr eine Bargriindung 
aufmachen und jenem Dritten statt Aktien ein Geldaquivalent namens der zu er
richtenden Gesellschaft zusagen; das Gesetz verlangt daher auch in diesem Falle 
einer sog. nbernahme jene Festsetzung im Gesellschaftsvertrag, der insoweit dann 
nur einen historischen Bericht zwecks Offenlegung der okonomischen Grundlagen 
der Gesellschaft darstellt, §§ 186II, IV, 191ff. Andererseits sind solche nber
nahmevertrage ein interessanter Beleg dafiir, daB, bei Einhaltung der gesetzlichen 
Schranken, schon im Griindungsstadium namens der werdenden Gesellschaft wirk
sam kontrahiert werden kann; tritt dann der nasciturus ins Leben, so wirken diese 
Vertrage ohne weiteres fiir und gegen die fertige Gesellschaft; auf jeden Fall haften 
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aber auch diejenigen personlich, die namens der noch nicht rechtsfahigen Gesell
schaft gehandelt haben, § 200 I 2 (vgl. BGB. § 54, 2). 

Die Bestimmungen iiber qualifizierte "Obernahmegriindungen gelten an sicli 
nur, wenn die Sachiibernahme schon im Griindungsstadium festgelegt wird; ist die 
Gesellschaft bereits eingetragen, so ist der Erwerb von Sachwerten eine gewohn
liche Verwaltungsaufgabe ihrer Organe. Um aber einer Umgehung der Griindungs
vorschriften entgegenzuwirken, verlangt das Gesetz, wenn in den ersten zwei Jahren 
Anlagen oder Grundstiicke von einer gewissen Betrachtlichkeit erworben werden 
sollen, hierliir einen GeneralversammlungsbeschluB und de!!sen Einreichung zum 
Handelsregister, sog. Nachgriindung, s. §§ 207, 208. 

§ 46. Weiterer Yerlauf der Griindung. An die Festsetzung des Gesellschafts
vertrages schlieBt sich im FaIle der Simultangriindung alsbald die Aufbringung des 
Grundkapitals: durch Erklarung in der gerichtlichen oder notariellen Verhandlung 
"iibernimmt" jeder Griinder mindestens eine Aktie, dergestalt, daB die "Ober
nahmeerklarungen zusammen das ganze Grundkapital decken, §§ 182, 188. Die 
Gesellschaft erhalt also ihr Grundkapital zunachst nicht durch effektive Leistungen, 
sondem in der Form von Forderungen an die Aktionare. Indessen soIl es auch 
schon im Griindungsstadium dabei nicht sein Bewenden behalten: auf jede Aktie, 
fiir die eine Geldeinlage zu leisten ist, mull mindestens 25% des Nennbetrages (bei 
"Oberpariemission auBerdem das Aufgeld) bar bezahlt und, daB diese Summe im 
Besitz des Vorstandes ist, von diesem bei der Anmeldung zum Handelsregister 
formlich bestatigt werden, § 195 III (seit YO. vom 24. 5. 1917 geniigt statt Bar
zahlung auch bestatigter Reichsbankscheck oder Reichsbankgutschrift). Sach
einlagen brauchen in diesem V orstadium noch nicht effektiv geleistet zu werden, 
wie ja auch z. B. eine Grundbucheintragung auf die Gesellschaft noch gar nicht 
ausgefiihrt werden konnte. 

Nach Aufbringung des Grundkapitals ist der erste Aufsichtsrat und Vorstand 
zu bestellen, § 190 I, III. Diese Organe miissen schon im Griindungsstadium ge
schaffen werden, da die Aktiengesellschaft als rechtsfahiges Gebilde nicht unorga
nisiert ins Leben treten konnte. Ihre erste Aufgabe besteht darin, den Griindungs
hergang zu priifen und das Ergebnis in einem schriftlichen Bericht verantwortlich 
niederzulegen, §§ 192 I, 193 II, 204. 1st einer der Griinder in den Aufbichtsrat oder 
Vorstand gewahlt oder liegt ein Fall qualifizierter Griindung vor, so muB auBerdem 
eine Priifung durch unbeteiligte Revisoren stattfinden, die von der Handelskammer 
oder dem Registergericht emannt werden, §§ 192 II bis 194; daB der Revisoren
bericht giinstig ausfalle, ist zwar nicht rechtliche Voraussetzung der Eintragung; 
doch kOnnen die Beteiligten tatsachlich nicht wohl zu einer Anmeldung schreiten. 
wenn die Revisoren z. B. die Schatzung einer Sacheinlage erheblich bemangeln. 
s. a. §199 II. 

Die Anmeldung der Gesellschaft zum Handelsregister ist von samtlichen Griin
dem und allen Mitgliedem des Vorstandes und Aufsichtsrats zu vollziehen, der 
letzte, die eigentliche Verantwortlichkeit begriindende Schritt, §§ 195 I, 202, 313; 
mit dem Gesellschaftsvertrag sind die erwahnten Erklarungen, Berichte und Belege 
einzureichen, § 195 II, III. Das Gericht hat hier, wo die Eintragung die schwer
wiegende kon~titutive Bedeutung als Inkorporierungsakt einer juristischen Person 
hat, nicht bloB die formale Ordnungsma.Bigkeit der Anmeldung, sondem auch die 
Wahrheit der bekundeten Tatsachen zu priifen, hat also z. B. die Eintragung 
abzulehnen, wenn das Verliigungsrecht des Sacheinlegers iiber den zugesagten 
Gegenstand zweifelhaft ist. 

Eingetragen wird nur die Gesellschaft selbst, Grundkapital und Organisation, 
veroffentlicht aber werdea auch die Griinder, Sacheinlagen u. dgl., §§ 198, 199. 
Die Eintragung "la.Bt die Gesellschaft als juristische Person entstehen, falls nicht 
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etwa wesentliche Mangel vorliegen; aus diesem Grunde sagt das Gesetz auch nur 
negativ, daB die Gesellschaft vor der Eintragung nicht als solche bestehe, §§ 200, 
2lO, 309-311. Dber die Zweigniederlassungen in- und auslandischer Aktiengesell
schaften s. § 201, EBGB. Art. 10. 

Haben die Griinder nur einen Teil der Aktien iibernommen, so daB sich die 
Griindung nur als Sukzessivgrundung vollenden kann, so ist zunachst das iibrige 
Grundkapital durch Zeichnung der Aktien von dritter Seite aufzubringen, § 189 I. 
Die formale Ausgestaltung des Verfahrens sucht die Zeichner, die ja erst nach Fest
setzung des Gesellschaftsvertrages zur Beteiligung herangezogen werden, tunlichst 
gegen Unklarheiten und Dbereilungen zu schiitzen: di.e Beteiligungserklarung muB 
daher schriftlich erfolgen, mittels eines Zeichnungsscheins, der sowohl die iiber
nommenen Verpflichtungen, wie die wesentlichen Merkmale der Aktiengesellschaft 
selbst wiedergibt; Beschrankungen und Vorbehalte sind unzulassig; doch verfallt 
der Schein, wenn die Gesellschaft nicht bis zu einem bestimmten Termin errichtet 
ist, § 189 II-V. Die Aktienzeichnung (deren praktische Wichtigkeit weniger bei 
der so seltenen Sukzessivgrundung als bei der Erhohung des Grundkapitals hervor
tritt, s. § 281) muB andererseits im Interesse der Gesellschaft eine feste Rechts
grundlage schaffen: sie ist daher nicht als ein mit deli Griindern abgeschlossenes 
Rechtsgeschaft zu beurteilen, sondern stellt sich, ganz ebenso wie die Aktieniiber
nahme der Grunder, als ein der Allgemeinheit gegeniiber vorgenommener konsti
tutiver Akt dar, der auf Schaffung und Ausbau einer juristischen Person gerichtet 
ist; daraus ergibt sich insbesondere, daB wenn einmal die Gesellschaft zur Ent
stehung gelangt ist, eine Anfechtung von Zeichnungserklarungen wegen Irrtums 
oder arglistiger Tauschung ausgeschlossen sein muB, s. a. § 213, 1. - 1st es bei der 
Sukzessivgriindung gelungen, die Zeichnung samtlicher Aktien zu erhalten, so hat 
eine erste Generalversammlung der Grunder und Zeichner die Gesellschaftsorgane 
zu bestellen, § 190 II, und sodann, nach der Anmeldung, aber vor Eintragung zum 
Handelsregister, eine zweite Generalversammlung erst noch dariiber zu beschlieBen, 
ob die Aktiengesellschaft nun wirklich errichtet werden soll, §§ 196, 197. 

§ 46. Die Verantwortlichkeit aus der Griindung tritt repressiv neben die pra
ventiv wirkenden rechtspolizeilichen Griindungsvorschriftett. Die fiir die Griindung 
verantwortlichen Personen haften, kraft aktienrechtlicher Sondernormen, der Ge
sellschaft selbst gegeniiber, falls diese infolge von Griindungsmangeln ihr Grund' 
kapital nicht reell voll erhalten hat. In erster Linie haften die Griinder (§ 187), 
wenn sie, urn die Eintragung zum Handelsregister zu erlangen, unrichtige oder un
vollstandige Angaben iiber Zeichnung und Einzahlung des Grundkapitals, iiber 
Griinderlohn und Sacheinlagen gemacht, insbesondere die Gesellschaft durch Sach
einlagen bos1ich geschadigt haben; und zwar haftet als Gesamtschuldner jeder, der 
nicht nachzuweisen vermag, daB ihm ein Verschulden nicht zur Last falle, § 202 I, II; 
wissentlich falsche Angaben stellen auBerdem ein mit schwerer Strafe bedrohtes 
Vergehen dar, § 313,1. 1st die Grundung und'Zeichnung an sich in Ordnung, ergibt 
sich aber dann ein Ausfall infolge Zahlungsunfahigkeit eines Aktionars, so haft en 
die Griinder dafiir nicht ohne weiteres, - es besteht also keine Gesamtbiirgschaft 
fiir das Grundkapital, - vielmehr trifft sie eine Ersatzpflicht nur, wenn sie die 
Zahlungsunfahigkeit gekannt haben, § 202 III. Dber die Minderheitsrechte bei 
Geltendmachung der Ersatzanspriiche vgl. §§ 205, 268. 

Mit den Griindern haften fiir Griindungsmangel als sog. Grundergenossen die
jenigen Personen, die den verheimlichten Griinderlohn empfangen oder bei der 
Schadigung durch Sacheinlagen wissentlich mitgewirkt haben, § 202 IV ; daneben 
hat die Gesellschaft nach allgemeinen Grundsatzen ihre Anspriiche wegen Sach
und Rechtsmangel aus den Illationsvertragen, BGB. §§ 493, 445. Elne beson:lers 
eigenartige aktienrechtliche Haftung trifft endlich die Emissionshauser, die vor 
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Ablauf der ersten zwei Jahre die Aktien durch offentliche Ankiindigung in den 
Verk€hr einfiihren; das Finanzhaus, das die Aktien ins Publikum bringt, wird, 
obgleich es fOImell bei der Gliindung nicht mitgewirkt hat, der Gesellschaft gegen
iiber zur Verantwortlichkeit fiir die von den Gliindern gemachten Angaben mit 
herangezcgen, § 203; iiber die Strafbarkeit 'des Emittenten wegen seiner eignen 
unwahren Angaben im Prospekt s. § 3132• 

§47. Reehtsfii.higkeit der Aktiengesellsehaft. Als juristische Person des biir
gerli('hen Rechts ist die Aktiengesellschaft fiir das ganze privatrechtliche Gebiet 
rechtsfahig, woraus sich zugleich zivilprozessual ihre selbstandige Parteifahigkeit 
ergibt, § 210 I. So kann sie z. B. Vereinsmitglied, Aktioniir, Gesellschafterin einer 
offenen Handelsgesells<;haft sein. Nur die fiir juristische Personen iiberhaupt gel
tenden Beschrankungen gdten eben auch,fiir sie; sie kann zwar Erbe werden, aber 
nur unter den landesrechtlichen Vorbehalten nach EBGB. Art. 86. 1m iibrigen 
mag es freilich manchmal zweifelhaft sein, ob sich aIle zunachst auf den Menschen 
zugeschnittenen Tatbestande privatrechtlicher Normen ohne weiteres auch auf eine 
juristische Person anwenden lassen; kann beispielsweise ein mit einer Aktiengesell
schaft abgeschlossener Vertra,g nach BGB. § 138 II deshalb nichtig sein, weil eine 
"Notlage" der Aktiengesellschaft wucherisch ausgebeutet wurde1 Soll es dabei 
wirklich nicht darauf ankommen, daB diese sachlich nur eine Erwerbsgesellschaft 
Privater ist, so daB, solange nicht diese Privaten selbst in Notlage sind, ihre Ver
einigung es auch nicht sein kann 1 Doch seien Fragen solcher Art hier nur ange
deutet, nicht entschieden. 

Inwieweit die Aktiengesellschaft in ofientlich rechtlicher Beziehung als selb
standiger Rechtstrager anerkannt wird, ist fiir jede einzelne Frage besonders und 
positivrechtlich zu unterscheiden. Auf dem Gebiet des Steuerrechts ist sie selb
standiges Steuersubjekt: ihr Einkommen unterliegt der besonderen Korperschafts
steuer, KStG. § 1, daneben haben die Aktionare die Dividenden ihrerseits als per
sonliches Einkommen zu versteuern, EStG. § 8. Dagegen kann z. B. auf dem 
Gebiet des Volkerrechts die Aktiengesellschaft nicht in gleicher Weise von ihrem 
personlichen Substrat losgelost werden; sie ist nicht ihrerseits ein "Staatsangehori
ger" des Staates, in dessen Gebiet sie ihren Sitz hat und nach dessen Normen sie 
organisiert ist; die deutsche KriegRgesetzgebung hat der Zwangsverwaltung, die 
iiber Unternehmungen feindlicher StaatsangehOriger verhangt wurde, auch inlan
dische Aktiengesellschaften ohne weiteres dann unterstellt, wenn ihr Kapital ganz 
oder iiberwiegend feindlichen Staatsangehorigen zustand, Bek. v. 26.11.1914 
§§ 1, 2. In diesen heute so vielseitig wichtig gewordenen Beziehungen tritt zutage, 
daB eine Korperschaft Privater ihrem Grundwesen nach eben doch nur ein Roohts
verhaltnis der beteiligten Privaten ist. 

Wenn gesagt wurde, daB eine Aktiengesellschaft auch selbst Aktionar sein 
konne, BO ist dabei zunachst an den Besitz der Aktien einer anderen Gesellschaft 
gedacht, wie ein solcher BOwohl als Vermogensanlage, wie namentlich bei Vel"
flechtungsgemeinschaften (Tochtergesellschaften, Interessengemeinschaften u. dgl.) 
eine sehr bedeutende Rolle spielt; ist eine Aktiengesellschaft an der Griindung einer 
anderen beteiligt, so haben die fiir sie handelnden Personen die Griinderverant
wortlichkeit zu tragen. Ihre eignen Aktien kann eine Aktiengesellschaft zwar eben
falls erwerben, sobald sie vollbezahlt sind; sie solI das aber im regelmaBigen Ge
schaftsverkehr nicht tun; ist sie infolge solcher Erwerbe ihr eigner Aktionar, so 
tuht insolange das Stimmrecht dieser Aktien, § 226. 

§ 48. Das Reehtsverbii.ltnis der Aktionii.re zur Gesellschaft ist sehr einfach 
gestaltet und leicht iibersehbar, einer der Hauptgriinde fiir die weite Einbiirgerung 
der Aktienform. Die einzige Verpflichtung des Aktionars besteht in der Leistung 
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der iibernommenen oder gezeichneten Kapitaleinlage; seine Beteiligungspflieht 
ist also dureh den Nennbetrag der Aktien oder den bei den Griindungsverhandlungen 
bestimmten hoheren Ausgabepreis begrenzt; zu Naehsehiissen iiber diesen von 
vornherein festgesetzten Betrag hinaus ist der Aktionar nieht verpflichtet, und eine 
solehe Verpfliehtung kann, als dem Prinzip des Aktienrechts widerstreitend, aueh 
dureh die Generalversammlung nieht eingefiihrt werden, weder zweeks Deekung 
von Verlusten noch zweeks Hereinbringung neuer Betriebsmittel; nur ein Antrieb 
zur freiwilligen Leistung von Zuzahlungen ist in der Weise moglich, daB den Zu
'Zahlenden V orzugsreehte gewahrt werden, vgl. § 262 3 ; s. aueh unten zu § 282: 
Bezugsreeht, nieht Bezugspflicht der Aktionare bei Ausgabe neuer Aktien im FaIle 
einer KapitalserhOhung. - 1st im Griindungsstadium nur ein Teil der Einlage 
geleistet (§ 195 III), so werden die weiteren Einzahlungen mit der Einforderung 
fallig, die von den Gesellschaftsorganen an aIle Aktionare gleichmaBig zu richten 
ist, s. § 218. Irgendwelche naehtragliche Befreiung von der Einlagepflicht, aber 
aueh eine die Barzahlung umgehende Aufrechnung ist unzulassig, § 221. Bei Nicht
zahlung kann naeh offentlicher Aufforderung eine Verfallserklarung (Kaduzierung) 
der Aktie erfolgen; an ihrer Stelle ist dann eine neue Aktie auszugeben, die von 
einem etwaigen Reehtsvorganger des ausgeschlossenen Aktionars einzulOsen ist, 
sonst aber zur offentlichen Versteigerung gelangt, §§ 219, 220. - Andere Mitglieds
pfliehten als Kapitaleinlagen konnen den Aktionaren nicht auferlegt werden, z. B. 
nieht Dienstleistungen, Pflieht zUr Teilnahme an der Generalversammlung oder dgl. 
Nur eine Sonderbildung ist moglich: eine Gesellscha£t, deren Anteilsreehte auf 
den Namen gestellt und gebunden sind, kann neben der Kapitaleinlage die Liefe
rung wiederkehrender Naturalleistungen als satzungsmaBige Verpflichtung ein
fiihren, sog. Nebenleistungsaktiengesellschaft, Z. B. Zuekerfabriken mit Riiben
lieferungspflieht der Aktionare, §§ 212, 216, 276. 

Die Reehte des Aktionars entsprechen seiner Beteiligung am Grundkapital 
als eines ffir die Gesellschaftszwecke gebundenen. Daher hat er, solange die Ge
sellsehaft besteht, nur einen Anspruch auf Teilnahme am Reingewinn; Riickzah
lungen auf die Einlage diirfen, abgesehen von den Fallen der Herabsetzung des 
Grundkapitals und der Aktienamortisation, unter keinen Bedingungen erfolgen, 
und ebenso unzulassig ist die Zusage fester Zinsen (aueh nicht in Form einer von 
der Gesellsehaft selbst iibernommenen Dividendengarantie), da sie ja, wenn kein 
entsprechender Gewinn erzielt wird, nur unter Schmalerung des Kapitals erfiillt 
werden konnte; nur wahrend der Vorbereitung des Unternehmens konnen sog. 
Bauzinsen gewahrt werden, §§ 213-215. Der Anspruch auf den jeweiligen Gewinn
anteil kann zunaehst nicht vom einzelnen Aktionar isoliert geltend gemacht~werden; 
das konkrete Dividendenrecht gelangt vielmehr erst dureh den BeschiuB der -General
versammlung iiber die Gewinnverteilung auf Grund der Jahresbilanz zur Ent
stehung; damit freilieh lost es sich als reines Glaubigerreeht von den mitglied
sehaftlichen Beziehungen los, so daB Z. B. eine Annullierung wegen neuerlieh ein
tretender Verluste nicht mehr zulassig ist; iiber Gewinnanteilsseheine (Kupons) 
lund Erneuerungsseheine (Talons) S. § 230 1. Auch der dem Aktionar nach Auf
osung der Gasellschaft z usteh ende Ansprueh auf ver haltnismaBigen Auteil am Rein
vermogen ist nur naeh naherer MaEgabe der gesetzliehen Vorschriften gegeben, 
§§ 300, 301; daB dieses Recht der Aktionare durch den Gesellschaftsvertrag aus
geschlossen oder beschrankt werden konne, ist zwar nieht, wie beziiglieh des Ge
winn~nteils in § 213, im HGB. selbst ausgesprochen, wohl aber nach dem fiir Aktien
gesellschaften subsidiar geltenden Vereinsrecht anzunehmen, wenn dies freilich 
aueh nur in durc,haus atypischen Fallen vorkommen wird, EHGB. Art. 2, BGB. 
§ 45 (Zuweisung des Vermogens an andere Anfallsbereehtigte). - Hat ein Aktionar 
den gesetzlichen V orsehriften zuwider Zahlungen empfangen, so ist er nieht nur 
der Gesellsehaft zur Ruekgewahr verpfliehtet, sondern haftet in Hohe des Erlangten 
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auch/ den Gesellschaftsglaubigern unmittelbar; bei gesetzwidriger Kapitalriick
gewiihr (Einlagen, Liquidationserlos) gilt dies schlechthin, bei unzulassigem Bezug 
von iibermaBigen Dividenden oder von Zinsen aber nur dann, wenn der Aktionar 
schlechtglaubig war, § 217. - Ein Recht des Aktionars auf unmittelbare Nutzung 
der Gesellschaftseinrichtungen (z. B. Freifahrt bei Bahngesellsohaften) besteht 
nicht; doch schlieBt das Gesetz dahingehende Satzungsbestimmungen nicht aus. -
Wegen der mitgliedschaftlichen Befugnisse bei der Verwaltung der Gesellschaft 
s. zu § 250ft: Generalversammlung. 

Das Rechtsverhaltnis zwischen Aktionar und Gesellschaft kann, soweit das 
Gesetz iiberhaupt die Satzungsfreiheit anerkennt, durch eine mit der erforderlichen 
Mehrheit beschlossene Satzungsanderung auch gegen den Willen des einzelnen 
Aktionars zu seinem Nachteil geandert werden, z. B. durch Einfiihrung von Divi
dendenbeschrankungen, § 274, 275. Nur die nachtragliche Einfiihrung von Neben
leistungspfliohten ist ausdriicklich an die Zustimmung aller davon Betroffenen 
gekniipft, § 276. Daneben besteht aber auch fiir die Aktiengesellschaft der Grund
satz von BGB. § 35, wonach Sonderrechte eines Mitglieds nicht ohne seine Zu
stimmung beeintrachtigt werden diirfen. Dies gilt zunachst fiir eigentliche Vor
rechte, die der Gesellschaftsvertrag einem einzelnen Aktionar (z. B. dem Vor
besitzer des Unternehmens) gewahrt; handelt es sich freilich um Vorrechte fiir 
ganze Gattungen von Aktien, so bedarf es zu einer Zuriicksetzung derselben nicht 
der Zustimmung jedes einzelnen Aktienbesitzers, sondern nur eines Mehrheits
beschlusses dieser Gruppe, § 275 III. AuBer den Vorrechten sind aber als Sonder
rechte auch gewisse allgemeine Mitgliedschaftsrechte zu behandeln, die zwar allen 
Aktionaren zustehen, aber die Rechtsstellung jedes einzelnen entscheidend be
stimmen. Dahin gehort vor aHem der Grundsatz der Gleichberechtigung aller 
Aktionare, fiir die nicht vor Ausgabe der Aktie eine nachteilige Besonderheit sta
tuiert war; so kann z. B. nicht ein Teil der bereits ausgegebenen Aktien nachtraglioh 
mit Vorrechten vor den iibrigen ausgestattet werden, wenn nicht die Mogli<;hkeit, 
diese Besserstellung (z. B. durch Zuzahlung) zu erwerben, allen Aktionaren gleich
maBig eroffnet wird. Gewisse Aktionarrechte sind aber so wesentlich, daB ihre 
Beeintrachtigung durch MehrheitsbeschluB selbst dann nicht zulassig sein kann, 
wenn sie fiir aIle gleichmaBig eingefiihrt werden soll; so konnte etwa das Recht 
auf den Liquidationserlos nichtdurch nachtragliche Satzungsanderung beseitigt 
werden. 

FUr einen besonderen Fall ist dieser Grundsatz ausdriicklich anerkannt: das 
Gesetz gestattet, daB der Gesellschaftsvertrag eine Amortisation von Aktien vor
sieht, d. h. eine Aufhebung von Mitgliedschaftsrechten in der Weise, daB die Ge
sellschaft aus ihrem Reingewinn Einlagen zurUckerstattet und dafiir die Aktie 
einzieht; das kann aber, soweit nicht der Aktionar die Aktie freiwillig zur Verfii
gung stellt, nur geschehen, wenn die Auslosbarkeit oder Kiindbarkeit schon vor 
Ausgabe der Aktie statutarisch vorgesehen war, § 227. 

§ 49. Verfassung und Geschiftsfiihrung. Die Aktiengesellschaft betreibt in 
aller Regel ein geschaftliches Unternehmen, an dem die Aktionare materiell in
teressiert sind. Ihr Schwerpunkt liegt nicht, wie bei den meisten Vereinen, im in
neren Verbandsleben, sondern in der Geschaftsfiihrung nach auBen. Die einfache 
Vereinsorganisation - Vorstand und Mitgliederversammlung - geniigt daher bei 
der Aktiengesellschaft nicht. Ihr Vorstand, im wesentlichen aIs Geschaftsfiihrungs
und als Vertretungsorgan nach auBen tatig, bedarf, wegen del' beteiligten ma
teriellen Interessen, der Kontrolle durch ein weiteres standiges Vereinsorgan, und 
die Leitung der inneren Vereinsangelegenheiten kann bei der Aktiengesellschaft erst 
recht nicht allein in die Hand des Vorstandes gelegt werden, da dieser nicht etwa, 
wie bei einem Verein, aus der Reihe der Mitglieder als deren Oberhaupt gewahlt 
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wird, sondern in der Regel in einem Anstellungsverhaltnis zur Korperschaft steht. 
DemgemaB hat die Aktiengesellschaft drei Organe: den Vorstand, den Aufsichtsrat, 
die Generalversammlung der Aktionare, §§ 231, 243, 250. 

Will man versuchen, zwischen ihnen eine Rangordnung zu bestimmen, so 
nimmt zweifellos die Generalversammlung an sich die oberste Stellung ein; die 
wichtigsten Innenangelegenheiten sind ihr vorbehalten, und sie wahlt den Auf
sichtsrat, der seinerseits den Vorstand iiberwacht. Tatsachlich sind aber die· Mog
lichkeiten der Generalversammlung doch nur begrenzte: sie tritt nur gelegentlich 
zusammen und ist das bloBe Aggregat der Aktionare, zwischen denen kein organi
sierter Zusammenhang besteht. In dem von der Mehrheit der Generalversammlung 
gewahlten Aufsichtsrat dagegen verkorpert sich der EinfluB, den die durch GroBe 
und Dauerhaftigkeit ihres Aktienbesitzes hervorragenden Hauptinteressenten auf 
die Geschafte und Geschicke der Aktiengesellschaft ausiiben. Je groBer freilich 
das Unternehmen wird und je mehr Kapital fum von den verschiedensten Seiten her 
zuflieBt, urn so mehr schmalert sich diese Grundlage fiir eine iiberragende Stellung 
des Aufsichtsrats, undo um so starker tritt die Bedeutung des die Geschafte leiten
den Vorstands hervor. Die maBgebenden Rechtsnormen sind weit genug, um einen 
Spielraum fiir derartige tatsachliche Verschiedenheiten in der korperschaftlichen 
Energetik zu lassen. DaB iibrigens Vorstand und Aufsichtsrat auch rechtlich nicht 
als der Generalversammlung schlechthin subordiniert gedacht sind, tritt im Gesetz 
deutlich darin zutage, daB, neben den Aktionaren, auch der Vorstand und unter 
Umstanden der Aufsichtsrat berechtigt ist, einen gegen Gesetz oder Satzung ver
stoBenden BeschluB der Generalversammlung im Klageweg anzufechten, § 271 IV, 
s. a. §§ 241 IV, 247 II. 

§ 50. Der Vorstand ist das Vertretungs- und Geschaftsfiihrungsorgan der Ak
tiengesellschaft; er besteht aus einer oder mehreren Personen, § 231. Wie er bestellt 
wird, ist gesetzlich nicht bestimmt, und muB daher im Gesellscha.ftsvertrage an
gegeben sein, § 1824. Meist erfolgt die Bestellung durch den Aufsichtsrat, seltener 
durch die Generalversammlung; sie konnte in besonderen Fallen denkbarerweise 
auch z. B. einer offentlichen Behorde iibertragen werden. Das InnenverhaItnis ist 
in der Regel ein Dienstvertrag; er untersteht (s. oben S. 20) den Vorschriften des 
BGB., die das HGB. in wenigen Punkten erganzt, u. a. durch die im Interesse der 
Aktionare aufgestellte Vorschrift, daB ein den Direktoren etwa zugesagter Gewinn
anteil (Tantieme) jeweils nur aus dem echten Reingewinn, nach allen Abschrei
bungen und Riicklagen, berechnet werden darf, § 237. Einen iiber das gewohnliche 
Vollmachts- und Vereinsrecht hinausgehenden Schutz der Aktiengesellschaft be· 
deutet es, daB das Amt des Vorstands immer zur Disposition der Gesellschaft steht, 
seine Bestellung von Generalversammlung oder Aufsichtsrat frei widerrufen werden 
kann, § 231 II vgl. mit BGB. § 168, 27. 

Der Vorstand. hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters; er reprasentiert 
die juristische Person, vertritt die Aktiengesellschaft gerichtlich und auBergericht
lich, zeichnet die Firma fiir die Gesellschaft und wird daher ins Handelsregister ein
getragen, §§ 231I, 233, 198, 234. Die Vertretungsmacht Dritten gegeniiber ist 
vollig unbeschrankt; sie wird insbesondere nicht durch Art und Umfang des tat
sachlichen Geschaftsbetriebes begrenzt. Der Gesellschaftsvertrag oder ein General
versammlungsbeschluB konnen hieran nichts andern; von ihnen aufgestellte Be
schrankungen und Bindungen des Vorstandes wirken nur im Innenverhaltnis, 
§ 235 und vgl. § 238: Prokuristenbestellung. Bei betriigerischem Einverstandnis mit 
dem Dritten (Kollusion) gilt das oben S. 18 Gesagte. Besteht der Vorstand aus 
mehreren Personen, so miissen grundsatzlich alle zusammen handeln und zeichnen; 
doch kann das Statut Einzelvertretung einfiihren oder die Gesamtvertretung auf 
das Zusammenwirken einer' bestimmten Zahl, z. B. zweier V orstandsmitglieder be-
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schranken, sowie eine gemischte Gesamtvertretung (V orstandsmitglied und Pro
kurist) zulassen, § 232. 

Wenn das Interesse des Verkehrs eine schrankenlose Vertretungsmacht des 
Vorstandes erfordert, so ist seine Geschaftsfuhrungsbefugnis im Innern pflicht
ma3ig begrenzt; schon die Satzungsbestimmung iiber den Gegenstand des Unter
nehmens bildet fiir das Handelndurfen des Vorstands einen Rahmen, dessen "Ober
schreitung ihn der Gesellschaft gegenuber verantwortlich machen kann. Sodann 
aber kann der Gesellschaftsvertrag oder ein BeschluB der Generalversammlung 
den V orstand mehr oder weniger den Weisungen des Aufsichtsrates unterstellen 
oder ihm fUr einzelne Geschafte, z. B. Immobiliarverfugungen, die Einholung der 
Zustimmung des Aufsichtsrates oder der Generalversammlung zur Pflicht machen, 
§ 235 I. - Neben der Fuhrung der laufenden Geschafte ist der Vorstand an der 
Leitung der Innenangelegenheiten der Korperschaft beteiligt; doch uberIaBt das 
Gesetz die Regtllung dieser Organisationsfragen fast ganz dem Gesellschaftsvertrag. 
So ist z. B. der Vorstand zwar nach § 253 jedenfalls befugt, eine Generalversamm
lung der Aktionare zu berufen; dagegen ware eine Satzungsbestimmung oder ein 
BeschluB, der den Vorstandsm"tg iedern die person1iche Teilnahme an der Ver
sammlung versagte, nicht gesetzwidrig. 

Die Mitglieder des V orstandes haften der Gesellschaft fiir ihre GeschaftsfUhrung 
nach dem MaBstab der Sorgfalt eines ordentlichen Geschaitsmannes, § 241 I, II, 
s. auch § 312: Strafdrohung bei absichtlicher Benachteiligung. Den einzelnen Ak
tioniiren, deren Aktien durch die schlechte Fiihrung der Gesellschaftsgeschafte eine 
Wertminderung erleiden, haftet der Vorstand nicht, da er zu ihnen in keinem Ver
tragsverhaltnis steht und § 241 lauch kein den Schutz des einzelnen Aktionars 
bezweckendes Gesetz im Sinne des DeliktrechteR (BG B. § 823 II) darstellt. Scha
denersatzanspruche der Gesellschaft aus der Geschaftsfiihrung des V orstandes 
mussen aber geltend gemacht werden, wenn dies in der Generalversammlung von 
einer 1/10 des Grundkapitals darstellenden Minderheit verlangt wird, s. § 268-270. 
Als besondere, zum Ersatz verpflichtende Handlungen zahlt § 241 III eine Reihe 
von VerstoBen gegen das aktienrechtliche Hauptprinzip der Erhaltung des Grund
kapitals auf, so die Ruckzahlung von Einlagen an die Aktionare, gesetzwidrige 
Gewinnverteilung u. dgl. Diese Haftnng des Vorstands erfahrt noch eine eigen
artige, aus den rechtspolizeilichen Elementen des Aktienrechts zu erklarende Er
weiterung dadurch, daB in Fallen dieser Art auch die Glaubiger der Gesellschaft 
den Ersatzanspruch subsidiar geltend machen konnen; der Vorstand ist also zwar 
nicht fUr die ZweckmaBigkeit, wohl aber in gewissem Umfang fur die GesetzmaBig
keit seiner Verwaltung den Gesellschaftsglaubigern unmittelbar und selbstandig 
verantwortlich; er kann f,ich dabei ihnen gegenuber auch nicht etwa darauf berufen, 
daB die Handlung auf einem Beschlusse der Generalversammlung beruht, wahrend 
allerdings die Haftung gegenuber der Gesellschaft selbst in der Regel entfallt, wenn 
der Vorstand in Cbereinstimmung mit der Generalversammlung gehalldelt hat, 
§ 241 IV, vgl. hierzu § 271 IV. Hat z. B. die Generalversammlung zugestimmt, 
daB die Versicherung der Gesellschaft gegen Feuer nur fUr einen Teil des Wertes 
erfolge, so ist damit die Frage gegenstandslos geworden, ob die Unterversicherung 
gegen die allgemeine Sorgfaltspflicht des V orstandes ver:stoBt. 

§ 51. Der Aufsiehtsrat wird von der Verfassung der Aktiengesellschaft zwischen 
Generalversammlung und Vorstand eingeschaltet, einerseits um die Geschafts
fuhrung des Vorstands besser zu iiberwachen als dies die Generalversammlung fUr 
sich allein vermochte, andrerseits um die Leitung der korperschaftlichen Innen
angelegenheiten nicht ganz der Hand des angestellten Vorstandes zu iiber. 
lassen. Der Aufsichtsrat ist also keine von auBen herantretende Aufsichts-Instanz, 
sondern ein Innenorgan der Gesellschaft. Er wird demgemaB von der General, 
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versammlung der Aktionare gewahlt, sei es aus wer Mitte, sei es, was nicht unzu
lassig ist, unter Heranziehung von Nicht-Aktionaren; er bildet ein Kollegium von 
mindestens drei Mitgliedern; nachdem das Geschaftsjahr des im Griindungsstadium 
bestellten ersten Aufsichtsrats abgelaufen ist, ist die Wa.hlperiode eine vierjahrige, 
§ 243. Ein Mitglied des Aufsichtsrats kann nicht zugleich dem Vorstand angehOren, 
soweit es sich nicht bloB um voriibergehende Vertretung handelt, § 248. Durch 
Annahme der Wahl tritt der Gewahlte in ein Rechtsverhaltnis zur Gesellschaft, das 
als eine Art privaten Amtes zu bezeichnen ist und sich in Einzelheiten nach Auf
tragsrecht beurteilt. Den Aufsichtsratsm"tg:iedern kann eine Vergiitung gewahrt 
werden, sei es in festen Beziigen, sei es als Tantieme, die aber nur aus demjenigen 
Teil des Reingewinns errechnet werden darf, der nach Verteilung einer 4 proz. Divi
dende iibrig bleibt, § 245. 

Der AufsichtBrat hat die Kontrolle iiber den Vorstand; er hat die gesamte 
Geschaftsfiihrung fortlaufend zu iiberwachen - im Wege der Einsichtnahme, Be
richteinforderung, Untersuchung - und hat bei den periodischen Aufstellungen der 
Bilanz und der Ertragberechnung mitzuwirken, § 246 1. Der Gesellschaftsvertrag 
oder die eigene EntschlieBung des Aufsichtsrats kann den einzelnen Mitgliedern 
bestimmte Aufgaben zuweisen; immer haftet jedes der Aufsichtsratsmitglieder der 
Gesellschaft gegeniiber ffir die sorgfaltige Erfiillung der dem Kollegium im ganzen 
obliegenden Pflichten, insbesondere daffir, daB die Kontrolle so genau geiibt wird, 
aJa dies zur Verhiitung eines Schadens erforderlich und verniinftigerweise moglich 
ist; wegen der bei Gesetzwidrigkeiten eintretenden Haftung gegeniiber den GIau
bigern gelten die gleichen Regeln wie beim Vorstand, § 249. - Auch rechtsgeschaft. 
lich vertritt der Aufsichtsrat die Gesellschaft gegeniiber dem Vorstand: AbschluB 
von Anstellungsvertragen, Fiihrung von Rechtsstreltigkeitell mit den einzelnen 
Vorstandsmitgliedern, § 247, s. a. § 252 1. Inwieweit die Leitung des korperschaft
lichen Innenleberu. in der Hand des Aufsichtsrates ruhen soll, bleibt im wesentlichen 
dem GesellschMtsvertrag iiberlassen; regelmaBig wird dem Vorsitzenden die Be
fugnis zur Eillberufung der Generalversammlung (§ 253) und der Vorsitz in dieser 
iibertragen, ferner die Unterzeichnung oder Mitunterzeichnung der Aktienurkunden 
u. dgl. - Schon oben wurde darauf hingewiesen, daB dem Aufsichtsrat auch in 
Ansehung der Geschaftsfiihrung selbst, neben der bloBen Kontrolle, die mehr oder 
weniger weitgehende Oberleitung iiber den (alB Vertreter nach auBen stets allein 
hervortretenden) Vorstand eingeraumt und der Aufsichtsrat dadurch zu einer 
Art von "Verwaltullgsrat" gemacht werden kann. 

1st ffir die von der Aktiengesellschaft gefiihrte Unternehmung ein Betriebsrat 
errichtet, so hat dieser ein oder zwei seiner Mitgheder in den Aufsichtsrat zu ent
sende.l, um die Interessen der Arbeitnehmer und we Wiinsche hinsichtlich der 
Betriebsorganisation zu vertreten; sie nehmen an allen Rechten und Pflichten des 
Aufsichtsrats ebenso teil, "ie die von der Genl'ralversammlung gewahlten Mit
glieder, erhalten aber nur eine Aufwandsentschadigung, Betriebsrategesetz § 70, 
Get>. vom 15. 2.1922 iiber die Entsendung von BetriebsratsmitgIiedern in den 
Aufsichtsrat, insbes. § 3. 

§ 52. Die Generalvcrsammlung der Aktionare ist, dem genossens<;haftlichen 
Prinzipder privaten Korperschaft entsprechend, das oberste Willensorgan der 
Aktiengesellschaft, dessen AbstinImungen aber nicht wie in der Mitgliederversamm
lung eines Vereins Dach Kopfen, sondern nach Aktienbetragen erfolgen, § 2522. Der 
einzelne Aktionar alB solcher hat keinerlei Verwaltungsrechte; vielmehr werden 
alle genossenschaftlichen Roohte, die den Aktionaren in den GeseUschaftsangelegen
heiten, insbesondere in bezug auf die Fiihrung der Geschafte zustehen, durch Be
schluBfassung in der Generalversammlung, alBo durch die Aktionarschaft insgesamt~ 
ansgeiibt, § 250. Auch die Generalversammlung kann aber nicht etwa nach sou-
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veranem Belieben schalten und walten, sondern ist an das Gesetz und den Gesell
schaftsvertrag gebunden, s. unten S. 51. Innerhalb dieser Schranken freilich ist sie 
die hochste Instanz, in deren Mehrheitsbeschliissen sich der organisierte Gesamt
wille der Korperschaft darstellt. Daher konnen vor die Generalversammlung nicht 
bloB die ihr besonders zugewiesenen, sondeI'll samtliche Gesellschaftsangelegen
heiten gebracht werden; sie muB stets berufen werden, wenn das Gesellschafts
interesse eine Erorterung und BeschluBfassung durch die Aktionare erfordert, 
§ 253 II. Soweit die Zustandigkeit der Generalversammlung reicht, treten die an
dern Organe zuriick; so kann z. B., da § 260 die Entscheidung iiber die Gewinn
verteilung der Generalversammlung zuweist, die Satzung nicht etwa vorschreiben, 
daB die Versammlung hierbei nicht iiber die Antrage des Aufsichtsrats hinaus
gehen diirfe. - Ais ordentliche Generalversammlung wird die alljahrlich zur Be
schluBfassung iiber die Bilanz und die sonstigen Regularien der Verwaltung (§§ 260, 
243), als auBerordentliche jede zu einem sonstigen Zweck berufene bezeichnet, 
vgl. § 256. 

Nur durch BeschluBfassung in einer Versammlung, nicht aber durch schriftlich 
oder sonstwie abgegebene Einzelerklarungen kann der Gesamtwille der Aktionare 
gebildet werden; die Versammlungsbeschliisse bediirfen - eine schwerwiegende 
und eigentiimliche Formvorschrift - zu ihrer Giiltigkeit der Protokollierung durch 
Gericht oder Notar, § 259. Die Generalversammlung muB in richtiger Weise zu
sammengetreten sein, sei es durch freiwilliges Erscheinen samtlicher Aktionare 
(sog. Universalversammlung), sei es, was natiirlich die weit iiberwiegende Regel 
bildet, zufolge ordnungsmaBiger Berufung und Einladung; diese ist an eine min
destens zweiwochige Frist gebunden, bedarf deutlicher Ankiindigung der Tages
ordnung und ist im iibrigen im Gesellschaftsvertrag zu regeln, §§ 255-257, 1825 • 

Die ordnungsmaBig berufene Generalversammlung kann giiltig beschlieBen, wenn 
auch nur ein Aktionar mit einer Aktie erschienen ist, vgl. § 258; doch kann der 
Gesellschaftsvertrag allgemein oder fiir gewisse Gegenstande das Vertretensein 
eines bestimmten Kapitalbetrags (Quorum) vorschreiben, s. §§ 251 I, 2922 u. a. 

Das Recht zur Teilnahme an den Generalversammlungen und ihren Beratungen 
gipfelt in dem Stimmrecht des Aktionars. Ais AusfluB des Mitgliedschaftsrechts 
steht es dem Eigentiimer der Aktie oder demjenigen zu, der ein das Verwaltungsrecht 
einschlieBendes Recht an der Aktie hat, z. B. dem Ehemann der im ordentlichen 
gesetzlichen Giiterstand lebenden Aktionarin. Mit dem Eigentumswechsel geht das 
Stimmrecht auf den Erwerber iiber; doch ist es auch moglich, die Aktie ohne Eigen
tumsiibertragung einem andern (z. B. der verwahrenden Bank) in der Weise zu iiber
lassen, daB er zur Rechtswahrnehmung und Stimmabgabe in eigenem Namen befugt 
sein solI (Legitimationsiibertragung, Legitimationsaktionar). Ein Stimmberechtigter 
kann in eigener Person stimmen oder sich durch einen schriftlich Bevollmachtigten 
vertreten lassen, § 252II. Nach zwingendem Rechtssatz gewiihrt jede Aktie das 
Stimmrecht, also mindestens eine, dem Aktiennennbetrag entsprechende Stim.me, 
§ 252 p. 2. Eine statutarische Einschrankung ist nur dahin moglich, daB die Stim
menzahl eines eine Mehrzahl von Aktien besitzenden Aktionars nach aben begrenzt 
wird, § 25213. Der Gesellschaftsvertrag kann ferner bei Ausgabe mehrerer Aktien
ga ttungen der einen Gattung ein hoheres Stimmrecht beilegen; neuerdings werden 
Vorzugsaktien gerade vielfach zu dem Zweck als Mehrstimmaktien ("Stimmrechts
aktien") geschaffen, um die Verwaltung der Gesellschaft gegen Dberfremdung, d. h. 
gegen die Dbermacht neu eindringender Kapitalisten, zu schiitzen, § 25214. 1m 
iibrigen kann das Statut die niiheren Einzelheiten regeln (z. B. vorschreiben, daB 
ein Aktionar sich nur durch einen anderen Aktionar vertreten lassen kann), nicht 
aber an das gesetzliche Stimmrecht riihren, § 252IV. - Handelt es sich um eine 
Angelegenheit, an der ein Aktioniir personlich als Gegeninteressent der Gesellschaft 
beteiligt ist, z. B. um den AbschluB eines Rechtsgeschiifts mit ihm oder um seine 
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Entlastung als Vorstand oder Aufsichtsrat, so ruht sein Stimmrecht, mag er es nun 
selbst oder mag es ein von ihm bestellter Legitimationsaktionar ausiiben; auch kann 
er hierbei nicht Stimmvertreter fiir andere Aktionare sein, § 252III. Strafdrohun
gen gegen den Stimmenkauf, die entgeltliche Leihe von Aktien und den MiBbrauch 
von Aktien ohne Einwilligung des Berechtigten s. in §§ 316-318. 

Die Beschliisse werden regelmaBig mit einfacher Stimmenmehrheit gefaBt, 
wobei nur die erschienenen und ihre Stimme tatsachIich abgebenden Aktionare nach 
ihren Aktienbetragen gezahlt werden, § 251I. Der GeselIschaftsvertrag kann 
schwerere Bedingungen festsetzen, also eine hohere Mehrheit oder die Teilnahme 
einer bestimmten Kapitalsquote an der Abstimmung; bei Wahlen konnen auch Er
leichterungen, z. B. relative Mehrheiten vorgesehen werden, § 251 II. FUr besonders 
wichtige Beschliisse schreibt das Gesetz selbst eine hOhere Mehrheit - durchweg eine 
solche von 3/4 des bei der BeschluBfassung vertretenen Grundkapitals - vor, und 
zwar teils in dispositiver Weise, so daB esder Gesellschaftsvertrag gleichwohl bei 
der einfachen Mehrheit belassen kann, z. B. bei gewohnlichen Satzungsiinderungen, 
§ 275, I, teils aber zwingend dergestalt, daB der Gesellschaftsvertrag das gesetz
liche Erfordernis der qualifizierten Mehrheit zwar verscharfen,aber nicht mildern 
kann, z. B. bei Anderung des Gesellschaftszweckes oder bei Auf16sung der Ge
selIschaft, §§ 275 II, 2922• Diese V orschriften bilden einen bedeutsamen Schutz 
der Minderheit, da sie Beschliisse mlcher Art verhindern kann, wenn die Mehr
heit nicht das qualifizierte MaB erreicht. Dazu kommen aber noch gewisse 
eigentliche Minderheitsrechte, . die eine Minderheit als solche - teils von 1/10' 
teils von 1/20 des Grundkapitals - zum willenbestimmenden Organ der Aktien
gesellschaft machen; freiIich kann es sich dabei, der Natur der Sache nach, nicht urn 
positive Entscheidungen iiber Gesellschaftsangelegenheiten, sondern nur urn vor 
bereitende und kontrollierende MaBregeln, namentIich um den Schutz gegen MiB
brauche handeln; demgemaB kann eine Minderheit z. B. die Berufung einer General
versammlung und die Behandlung gewisser Fragen in der Versammlung, die Ein
setzung von Revisoren, die Erhebung von Ersatzklagen. erzwingen, §§ 254, 264, 
266,268. Auch die noch zu erorternde Anfechtungsklage gegeniiber Generalversamm
lungsbeschliissen kann zu diesen Minderheitsrechten gezahlt werden, § 271. 

Das Protokoll iiber die Generalversammlung ist zum Handelsregister einzu
reichen; eine Eintragung der Beschliisse findet nur statt, wenn sie sich auf register
pflichtige Gegenstande beziehen, so namentlich bei Anderungen des Gesellschaftsver
trages; hier wird der BeschluB auch nicht vor der Eintragung wirksam, §§ 259 V, 277. 

§ 53: Bilanz, Gewinn, Reserven, Entlastung. Die von der Aktiengesellschaft 
nach § 39 II aufzustellende Jahresbilanz ist yom Vorstand auszuarbeiten und vom 
Aufsichtsrat mit seinen Bemerkungen sowie mit einer Gewinn- und Verlustrechnung 
und einem die Verhiiltnisse iibersichtlich darstellenden Geschaftsbericht der General
versammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Mitglieder des Vorstands und Auf
sichtsrats haften, und zwar auch strafrechtIich, fiir die Wahrheit und V ollstandig
keit der Darstellungen; die entscheidende BeschluBfassung aber ist Sache der 
Generalversammlung, die mit der Erorterung der Geschaftsergebnisse zugleich die 
oberste Priifung der Geschaftsfiihrung vornehmen soIl und dabei iiber die Entlastung 
von Vorstand und Aufsichtsrat maBgebIich zu beschlieBen hat, §§ 260, 3141. Die 
griindIiche Priifung und die Feststellung alIer Verantwortlichkeiten wird dadurch 
gewahrleistet, daB, wie soeben erwiihnt, auch eine Minderheit die Vertagung sowie 
die Bestellung von Revisoren verlallgen kann, §§ 264, 266, 267. Die festgestellte 
Bilanz ist zu veroffentIichen, § 265, s. aber auch VO. v. 14.2. 1924, § 6. 

Bei AufstelIung der Jahresbilanz gelten, neben § 40, die Vorschriften der §§ 261, 
262; sie sollen besondere Vorsicht bei der Erfolgsberechnung garantieren, damit nichts 
verteilt werde, was nicht in jeder Hinsicht als Gewinn angesehen werden kann; 
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me gelten daher nur fiir die a.lljahrliche Gewinnermittlungsbila.nz, dagegen nicht, 
wo es sich darum handelt, den Vermogensstand abschlieBend festzustellen, wie im 
Falle des § 240 II, s. daher § 299II (Liquidationsbilanz). Bei del' Jahresbilanz ist 
in erster Reihe bestimmt, daB die Aktiven hochstens zu ihrem Anschaffungswert 
eingesetzt werden diirfen, nicht abel' zu dem etwa hoheren Verkaufs- (Kurs-) wert, 
del' ihnen am Bilanzstichtag zukommen mag; ein nicht gezogener Gewinn solI eben 
noch nicht verteilt werden. Diese Regel gilt sowohl fiir die iiberhaupt nicht ZUl' 

WeiterverauBerung bestimmten Anlagen, wie Grundstiicke, Maschinen und sonstige 
stabile Wertgegenstande, als auch fiir Waren und Wertpapiere; nul' versteht sich.bei 
letzteren von selbst, daB sie, wenn ihr derzeitiger Borsen- odeI' Marktpreis geringer 
ist a.ls ihre Gestehungskosten, nur zu jenem niedrigeren Jetztwert eingesetzt werden 
diirfen; bei Anlagen dagegen braucht eine Kaufwertminderung nicht beriicksichtigt 
zu werden, wenn nur die Bilanz del' durch Abnutzung eingetretenen Sachwert
minderung irgendwie Rechnung trii,gt, § 2611-3• Besonders charakteristisch fiir die 
Kapitalgesellschaft ist sodann die bereits erwahnte Vorschrift, daB das Grundkapital 
nichtnur im ersten Jahr, sondern jedesmal von neuem als Passivposten einzusetzen 
ist, § 26P. DerVermogensstand, wie er sich am JahresschluB aus den Aktiven und 
den eigentlichen Schulden ergibt, wird also nicht etwa mit dem Stand am Beginn 
dieses Jahres, sondern immer wieder mit dem Grundkapital verglichen, damit dieses 
niemals durch eine Gewinnverteilung angegriffen werde; dadurch wird erreicht, daB 
ein etwaiger Verlust erst durch das Geschaftsergebnis spaterer Jahre ausgeglichen 
Bein muB, ehe es wieder zu einer Gewinnverteilung kommen kann. Die "Passiva" 
del' Bilanz setzen sich hiernach aus fremden und eigenen Geldenl, namlich aus den 
eigentlichen Schulden del' Aktiengesellschaft und den Einlagen ihrer Aktionare zu
sammen. Auch del' sich am Jahresende ergebende lJberschuB del' Aktiven iiber die 
Passiva dad nicht ohne weiteres ganz als Gewinn verteilt werden. Vielmehr ist ein 
Teil davon zu reservieren, um einen bei einer spateren Bilanz etwa eintretenden 
Verlust aus diesen Ersparnissen decken zu konnen. Del' so zu bildende "Reservefonds" 
muB jedoch nicht etwa in besonderen Werten separat verwahrt und verwaltet werden, 
vielmehr werden die Riicklagen regelmaBig nur in del' Bilanz als ein Reservekonto 
gefiihrt, das ebenfalls auf del' Passivseite eingestellt wird und dadurch die verteil
bare Gewinnsumme entsprechend vermindert; diesem gesetzlichen Reservefonds 
flieBen 5% des Reingewinnes so lange zu, bis 1/10 des Grundkapitals erreicht ist; 
auBerdem sind ihm, falls Aktien urspriinglich odeI' bei einer Kapitalserhohung tiber 
pari ausgegeben werden, die Agiobetrage zuzuschreiben, da sonst das von den 
Aktionaren gezahlte Aufgeld wieder als Gewinn ausbezahlt wiirde, §§ 262, 261 5• 

Del' aus dem Reingewinn gebildete gesetzliche Reservefonds bezweckt aus
schlieBlich die Deckung kiinftiger Verluste; dariiber hinaus wird abel' eine ge
sunde Wirtschaftsfiihrung auf Erstarkung del' Kapitalkraft des Unternehmens 
hinarbeiten und zu diesem Zweck Riicklagen tiber das gesetzliche MindestmaB hinaus 
machen wollen. Dies kann geschehen entweder in del' Form weiterer offener Reser
ven, d. h. weiterer auf del' Passivseite ausdriicklich eingestellter Reservekonten, odeI' 
durch Bildung stiller Reserven, die aus del' Bilanz nicht unmittelbar und jedenfalls 
nicht ziffernmaBig zu entnehmen sind. Schon aus den gesetzlichen Bewertungsvor
IJchriften (§ 2611- 3 ) konnen sich stille Reserven ergeben, wenn del' Wert von Aktiven 
sich .tiber die Anschaffungskosten erhoht hat. Da diese Vorschriften die bilanz
maBige Bewertung abel' nur nach oben, nicht nach unten begrenzen sollen, konnen 
freiwillig weitere Abschreibungen erfolgen (z. B. samtliche Ma.schinen Il.uf 1 M.). 
Eine solche Reservebildung kann im Gesellschaftsvertrag ausdrticklich vorgeschrieben 
(§ 262 1) odeI' dem Ermessen del' Generalversammlung tiberlassen werden; abel' auch 
ohne solohe statutarische Grundlage kann die Generalversammlung die Einstellung 
freiWilliger Rticklagekonten odeI' die Bildung stiller Reserven insoweit beschlieBen, 
als dies einer richtigen kaufmannischen Gebarung im Interesse der.Erhaltung des 
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Unternehmells als werbenden Wirtschaftskorpers entspricht. Eine Verletzung des 
Dividendenrechts der Aktionare wiirde nur in einer absichtlich unsachlichen, will
kiirlichen Reservebildung zu erblicken sein; doch kann auch dann das Anfechtungs
recht nicht von jedem einzelnen Aktionar, sondern nur von einer 1/20 Minderheit 
geltend gemacht werden, § 271 lIP. Werden freiwillige Reservekonten gebildet, 
so ist ihre Rechtslage doch eine erheblich andere als die des gesetzlichen Reservefonds. 
Dieser ist gesetzlich gebundenes Vermogen, zwar nicht so stark gebunden, wie das 
Grundkapital, das iiberhaupt unantastbar ist, aber doch so, daB er nur Zur Deckung 
bilanzmaBiger Verluste wieder abgeschrieben werden darf (§ 262 I). Dagegen konnen 
freiwillige Reservekonten durch GeneralversammlungsbeschluB wieder aufgehoben 
werden; dies kann insbesondere auch zwecks Ausschiittung von Gewinn in spateren 
Jahren geschehen. Eine eigentiimliche Bildung ist hierbei die Ausgabe von sog. 
"Gratisaktien" an die Aktionare, wobei die Knzahlung (§ 184 I) in der Weise eriolgt, 
daB ein solches Reservekonto aufgehoben oder ermaBigt und gleichzeitig das· Grund
kapitalkonto entsprechend erhOht wird (§§ 278f£'). 

Ober den EinfluB der Geldentwertung auf die Bilanzen und iiber die durch die 
YO. iiber Goldbilanzen yom 28.12. 1923 vorgeschriebene Umstellung .. der Aktien
gesellschaften auf Goldmark s. unten S. 54. 

§ 54. Anfechtung von Generalversammlungsbeschliissen. Enthalt ein BeschluB 
der Generalyersammlung eine Verletzung des Gesetzes oder des Gesellschaftsver
trages, so kann er auf Grund einer Anfechtungsklage durch Urteil fiir nichtig erklart 
werden, §§ 271-273. Ober ZweckmaBigkeitsfragen, wie z. B. die wirtschaftliche 
Ratbamkeit einer zu treffenden MaBregel oder die Eignung einer zur Wahl stehenden 
Person, entscheidet das oberste Willensorgan der Gesellschaft durch Mehrheits
beschliisse, ohne daB die Minderheit eine Nachpriifung herbeifiihren konnte. Gesetz 
und Statut aber binden auch die Generalversammlung. Sie konnen durch einen 
BeschluB in formaler oder in materieller Hinsicht verletzt sein, - ersteres z. B., 
wenn die Generalversammlung nicht richtig berufen, der Gegenstand der BeschluB
fassung nicht vorschriftsmaBig bekannt gemacht, die Abstimmung durch Teilnahme 
Unberechtigter oder Nichtzulassung Bereohtigter verfalseht oder die erforderliche 
qualifizierte Mehrheit nicht erreicht ist, -letzteres, wenn der BeschluB einen recht
lich unzulassigen Inhalt hat. Neben den Ge- und Verboten des Aktienrechts (z. B. 
iiber die Erhaltung des Grundkapitals, die Bewertung der Aktiven, die besonderen 
Aktionarrechte) kommen hierbei auch allgemeine Rechtsnormen in Betracht; ins
besondere kann eine Anfechtungsklage auch auf BGB. § 138 gestiitzt werden, wenn der 
GeneralversammlungsbeschluB gegen die guten Sitten verstoBt, z. B. wenn die 
Mehrheitsmacht eigenniitzig miBbraucht wird, urn bei einer KapitalserhOhung das 
Bezugsrecht der Aktionare (§ 282) auszuschlieBen und die jungen Aktien einer 
bestimmten Interessentengruppe zuzufiihren, ohne daB dies durch das sachliche 
Gesamtinteresse der Gesellschaft irgendwie geboten ware. 

Das Anfechtungsrecht steht jedem Aktionar zu, der nicht fiir den BeschluB ge
stimmt hat; doch muB er in der Generalversammlung erschienen sein und seinen 
Widerspruch zu deren Protokoll erkIart haben, falls nicht etwa gerade seine Nicht
zulassung zu der Versammlung oder deren mangelhafte Einberufung denAnfechtungs
grund bilden, § 271 liP. Schon der Besitz einer Aktie legitimiert; ein besonderes 
personliches Interesse ist nicht erforderlich, vielmehr erscheint jeder Aktionar hier 
als Vertreter des Gesamtinteresses der juristischen Person an der RechtmaBigkeit 
ihrer Verwaltung; das zeigt sich besonders deutlich, wenn die Anfechtung sich gegen 
zu hohe Dividendenbemessung (z. B. infolge Dberwertung der Aktiven) richtet; 
wird umgekehrt behauptet, daB das Bilanzergebnis :von der Generalversammlung 
unzulassigerweise zu niedrig festgestellt sei, so muB hinter einer solchen - im Einzel
interesse Hegenden - Anfechtung, wie bereits erwahnt, 1/20 des Grundkapitals 

4* 



52 Aktiengesellschaft. 

stehen, § 271llJ2. Das Recht zur Anfechtung rechtsverletzender Beschliisse der 
Generalversammlung wird durch eine in ihrer Singularitat sehr bezeichnende Vor
schrift weiterhin auch dem Vorstand als dem Vertretungsorgan der juristischen Person 
zugesprochen; ja sogar jedes einzelne Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats 
ist zur Anfechtung befugt, wenn die Ausfiihrung des Beschlusses eine Strafbarkeit 
von Vorstand und Aufsichtsrat begriinden oder sie den Glaubigern haftbar machen 
wiirde, § 271IV, vgl. §§ 241 IV, 314. Die Anfechtung erfolgt im Wege einer binnen 
Monatsfrist zu erhebenden landgerichtlichen Klage; Beklagter ist die Aktiengesell
schaft, die hierbei von Vorstand und Aufsichtsrat zusammen vertreten wird, soweit 
diese nicht selbst Klager sind, § 272, 2731 . Bei unbegriindeter und bOslicher Anfech
tung: Schadensersatzpflicht, § 273 II, s. auch § 272 III: Sicherheitsleistung. 

VerstoBt ein GeneralversammlungsbeschluB gegen zwingende Gesetzesnormen, 
so kann auch ohne Anfechtungsklage seine Nichtigkeit in Frage kommen; vgl. FGG. 
§ 144 II. 

§ 00. ErhOhung und Herabsetzung des Grundkapitals. Unter den ~~lassigen 
Abanderungen des Gesellschaftsvertrages (§§274ff., oben S.49) nehmen die Anderun
gen des Grundkapitals eine besondere Stellung ein, da sie den Kern der Kapital
gesellschaft berUhren und auBer dem Anderungsbeschlusse selhst noch entsprechender 
DurchfiihrungsmaBnahmen bediirfen. 

Die KapitalserhOhung, §§ 278-287, solI der Aktiengesellschaft neue Mittel zu
fiihren, sei es weil die bisherigen ungeniigend waren oder geworden sind, sei es zwecks 
Erweiterung des Unternehmens. GemaB § 178 notwendigerweise mit einer ziffer
maBig entsprechenden Vermehrung der Anteilsrechte, also mit der Ausgabe neuer 
Aktien verbunden, ahnelt sie der Sukzessivgriindung und ist dementsprechend 
geregelt: ErhOhungsbeschluB und Eintragung desselben - Aufbringung des neuen 
Kapitals durch Zeichnung - Eintragung der erfolgten ErhOhung, §§ 280, 281, 184, 
s. a. § 285. Die Kapitalserhohung ist erst nach Vollzahlung des bisherigen Kapitals 
zulassig, s. § 278 I; bei der BescbluBfassung, die eine 3/4-Mehrheit erfordert, wenn 
der Gesellschaftsvertrag nicht die einfache fiir geniigend erklart, hedarf es der ge
trennten Abstimmung in jeder der etwa vorhandenen mehreren Aktiengattungen, 
weil die Schaffung neuer Aktien die verhaltnismaBige Beteiligung verschieben kann, 
§ 278 II. Den alten Aktionaren steht ein Bezugsrecht, d. h. ein Anspruch darauf zu, 
daB ihnen ein ihrem Anteil entsprechender Teil der neuen Aktien gegen Zahlllng des 
festgesetzten Allsgabebetrags zugeteilt werde, ein gerechter Ausgleich dafiir, daB 
der Anteil der alten Aktionare am Vermogen der Gesellschaft sich durch Hinzutritt 
der jungen Aktien verringert, wahrend die auf diese einzuzahlenden Betrage trotz 
allen Agios nicht immer eine entsprechende Vermogensvermehrung bedeuten, 
§§ 282, 278 III. Das Bezugsrecht ist daher auch nicht etwa ein Ertragnis, das dem 
NieBbraucher der Aktie, sondern ein Stammrecht, das ihrem Eigentiimer zufallt. 
-obrigens kann dies gesetzliche Bezugsrecht der Aktionare im ErhohungsbeschluB 
ausgeschlossen werden; oft wird es durch ein vertragsmaBiges ersetzt, indem das als 
alleiniger Zeichner auftretende Emissionskonsortium sich verpflichtet, die neuen 
Aktien den alten Aktionaren anzubieten; das Bezugsrecht kann aber .auch vollig 
beseitigt und die Zeichnung der Aktien bestimmten oder von den Gesellschafts
organen aufzusuchenden anderen Personen iiberlassen werden; nur muB die Ent
scheidung hieriiber der besch1ieBenden Generalversammlung vorbehalten bleiben: 
irgendwelche vorgangige Zusicherungen eines Bezugsrechts an Dritte sind unzu
lassig,§§ 282 I, 283. 

Die Herabsetzung des Grundkapitals, §§ 288-291, ist als eine in den Bestand 
der Aktiengesellschaft vermindernd eingreifende MaBregel mit besonderen Kau
telen umkleidet. 1m Interesse der Aktioniire stellt das Gesetz fiir den Herabsetzungs
beschluB die Dreiviertelniehrheit zwingend als Mindesterfordernis auf, § 2881. Dem 
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Interesse der Glaubiger dienen ahnliche Schutzvorschriften, wie bei der ganzlichen 
AuflOsung der Aktiengesellschaft, § 289, vgI. mit §§ 297,301. In ihrer Durchfiihrung 
ist die KapitaIsherabsetzung verschieden gestaltet, je nach dem Zwecke, der mit ihr 
verfolgt wird und der daher im Generalversammlungsbeschlusse festgesetzt werden 
muB, § 288 II. Sie kann entweder die teilweise Riickzahlung des GrundkapitaIs 
an die Aktionare bezwecken, weil das Gesellschaftsprogramm teilweise erledigt ist, 
das Unternehmen verkleinert werden solI, od. dgl.; bei einer solchen effektiven 
Herabsetzung wird mit der Ziller des Grundkapitals zugleich das Vermogen der 
Aktiengesellschaft verringert; die Zahlungen an die Aktionare dUrfen erst nach 
Ablauf eines Sperrjahres erfolgen; zu entsprechender Verminderung der Anteils
rechte werden die Aktien zusammengelegt, teilweise eingezogen, herabgestempelt 
oder dgI., §§ 289 IV, 288 II, 290. Die Herabsetzung des Grundkapitals kann aber auch 
einem ganz anderen wirtschaftlichen Zwecke dienen: sie kann eine bloB rechnerische 
sein, zur Beseitigung einer Unterbilanz. Wie oben S. 50 zu § 2615 dargelegt, darf ein 
hei der Jahresbilanz sich ergebender, aus Reserven nicht zu deckender Verlust nicht 
etwa ohne weiteres yom Grundkapital abgeschrieben werden, sondern muB vor
getragen werden, bis spatere Gewinne ihn decken; kann auf solche Gewinne nicht 
gerechnet werden, so ist die Aktiengesellschaft, obgleich keineswegs iiberschuldet, 
in ihrer Weiterentwicklung dadurch gehemmt, daB sie das teilweise verlorene Grund
kapital als Passivposten immer weiterfiihren muB. Hier kann der durch die besondere 
Mehrheit und durch Publizitatsvorschriften erschwerte Weg einer Herabsetzung 
der Grundkapitalziffer helfen: fiir die Aktionare bedeutet das nur das Aufgeben 
eines doch bloB nooh nominell vorhandenen Stiicks ihrer Anteilsrechte, fiir die 
Glii.ubiger aber keine Verminderung des ihnen haftenden Gesellschaftsvermogens, 
da ja den Aktionaren hier nichts herausbezahlt wird; immerhin ist auch in dies em 
Fall die Aufrufung der Glaubiger vorgeschrieben, weil ihr Interesse durch die Er
offnung rechnungsmaBiger Dividendenmoglichkeiten beeintrachtigt werden kann, 
§ 289 II. 

Zur wirklichen Sanierung einer notleidenden AktiengeselIschaft wird es freilich 
neben der Abschreibung der Verluste oft zugleich der Hereinbringung neuer Mittel 
bediirfen. Dies kann durch eine Verbindung von Herabsetzung und Erhohung des 
GrundkapitaIs erreicht werden: die rechnerische Herabsetzung beseitigt die Unter
bilanz, und gleichzeitig fiihrt die KapitalserhOhung, die ja immer eine effektive ist, 
dem Vermogen die neuen Einlagebetrage zu; in einem solchen FaIle liegt es nahe, 
den neuen Aktien aIs V orzugsaktien eine bessere Rechtsstellung aIs den Stammaktien 
zu geben, § 185. S. iibrigens auch § 2623 , oben S. 43. 

§ 06. AufJosung, Liquidation, Fusion. Die Auflosung der Aktiengesellschaft 
kann von der Generalversammlung mit der erhohten Mehrheit beschlossen werden; 
sie kann ferner schon im Gesellschaftsvertrai durch Festsetzung einer bestimmten 
Gesellschaftsdauer vorgesehen sein; auch tritt sie als selbstverstandliche Folge der 
Konkurseroffnung ein, § 292 I. Konkursgriinde sind Zahlungsunfahigkeit oder nber
schuldung; bei Verzogerung des Konkursantrags ist der Vorstand haftbar und straf
bar, §§ 240, 241, 315, KO. § 207/8. Sonstige AuflOsungsgriinde konnen sich aus dem 
offentlichen Recht ergeben, insbesondere wenn die Aktiengesellschaft durch rechts
widriges Verhalten das Gemeinwohl gefahrdet, § 292 II, s. BGB. § 43, PreuB. AHGB. 
Art. 4. Von der Person der einzelnen Aktionare her konnen dagegen keinerlei Griinde 
zur AuflOsung der juristischen Person kommen; insbesondere gibt es keine Kiindi
gung aus wichtigen Griinden; auch die Vereinigung samtlicher Aktien in einer Hand 
(z. B. in der einer anderen Gesellschaft) ist kein Auflosungsgrund - der Inhaber 
mag, wenn er will, die Einmanngesellschaft nach § 2922 zur AuflOsung bringen. 

Liquidatoren sind die Vorstandsmitglieder, soweit nicht das Statut, die General
versammlung oder ein auch von einer Minderheit herheizufiihrender Gerichts 



54 Aktiengesellschaft. 

beschluB anders bestimmt, § 295, FGG § 145. Das nach Berichtigung der Schulden 
verbleibende Vermogen ist, vorbehaltlich anderweitiger Anordnungen des Gesell
schaftsvertrags, unter die Aktionare zu verteilen, und zwar nach Verhaltnis ihrer 
Aktienbetrage, also der auf das Grundkapital angerechneten Nennbetrage der Aktien; 
die dariiber hinaus als Aufgeld bezahlten Einlagebetrage bleiben auch dann unbe
riicksichtigt, wenn Kapitalserhohungen zu verschiedenen Ausgabekursen stattge
funden haben, § 300. Die Auszahlung dad erst nach Glaubigeraufruf und Sperrjahr 
erfolgen, § 301. 

Die Verwertung der Aktiven ist Sache der Liquidatoren. SolI abel' das Gesell
schaftsvermogen "im ganzen" verauBert, insbesondere das Unternehmen auf einen 
anderen iibertragen werden, so bedarf es hierzu eines Beschlusses del' Generalver
sammlung, § 303, s. a. BGB. §§ 311,419 iiber Form und Wirkung des VerauBerungs
vertrags. Wird das Vermogen einer Aktiengesellschaft "als Ganzes" auf eine andere 
Aktiengesellschaft in der Weise iibertragen, daB dafiir Aktien der iibernehmenden 
Gesellschaft als Gegenleistung gewahrt werden, so beschrankt sich die Aufgabe del' 
Liquidatoren del' aufgelOsten Gesellschaft darauf, die Ubertl'agullg del' Aktiva aus
zufiihren und, nach Erfiillung der Glaubigerschutzvorschl'iften, den Umtausch der 
Aktien in die Wege zu leiten; die iibernehmende Gesellschaft wird diese Aktiell in 
der Regel nul' durch eine Kapitalserhohung beschaffcll konnen, § 305. Das Gesetz 
laBt aber auch eine Verschmelzung ohne Liquidatio.n zu, die eigentliche l!'usion; 
die eine Gesellschaft geht hier infolge der beiderseitigen Beschliisse und ihrer Ein
tragung von selbst in die iibernehmende Gesellschaft auf, Vermogen und SchuJden 
gehen im Wege einer Gesamtrechtsnachfolge iiber, und die Durchfiihrung der Mal3-
regel, sowohl den iibernommenen Aktionaren wie den Glaubigern gegeniiber, ist Saehe 
der iibernehmenden Gesellschaft, §§ 306, 304 V. In ahnlicher Weise kann sich die Ver
staatlichung oder Kommunalisiel'ung einer Aktiengeseilschaft ohne Liquidation voll
ziehen; wie der Ubernehmer hier die Aktionare abzufinden hat, muB in dem von der 
Generalversammlung zu genehmigenden VerauBerungsvertrag geregelt werden, § 304. 

§ 56 a. Umstellung der Aktiengesellschaften auf Goldmark. Die seit dem Weltkrieg 
einsetzende, unter Schwankungen in zuletzt auBerordentlichem MaBe zunehmende 
Geldentwertung brachte fUr aIle kaufmannischen Unternehmungen die groBten 
rechnerischen Schwierigkeiten. Die Bilanzen, die ja in Reichswahrung aufzustellen 
waren (§ 40), muBten jede Klarheit und Zuverlassigkeit verlieren, da aile Schatzungen 
zweifelhaft wurden, die Wertansatze schon bei Aufstellung del' Bilanz nicht mehr 
den gleichen Sinn wie am Stichtag hatten, und es immer sinnloser wurde, Geldsummen 
zusammenzuzahlen und einander gegeniiberzusteIlen, die auf vollig ungleicher 
Wertbasis errechnet waren. Fiir die Aktiengesellschaften muBte sich del' Wahrungs
zerfall aber doppelt fiihlbar machen, da sie durch Grundkapital und Aktiennennwert 
in ganz besonderer Weise mit dem Gelde und den Geldziffern verbunden sind. Da 
die notwendigen neuen Mittel meist nUl'durch Erhohung des Grundkapitals und Aus
gabe neuer Aktien hereinzubringen waren, muBte die Geldinflation eine Aktien
inflation nach sich ziehen, und diese Verwasserung des Grundkapitals konnte auch 
durch die Dberpariemission mit oft sehr hohem Aufgeld nicht entfernt ausgeglichen 
werden. Dazu kamen die besonderen Bilanzvorschriften der §§ 261, 262: auf del' 
Aktivseite muBten die VOl' dem Kriege odeI' doch noch in etwas besserer Wahrung 
angeschafften Werte mit den niedrigen Ziffern der Anscha££ungspreise eingestellt 
und diese dann mit den hohen Ziffern del' jiingeren Papiermarkwerte zu einer will
kiirlichen, nichts aussagenden Summe zusammengezogen werden; auf del' Passiv
seite abel' konnte die Grundkapitalziffer trotz aller Verwasserung und trotz aller 
gesetzlicher und freiwilliger Reservekonten nicht mehr die Gewahr bieten, daB die 
eingebrachten Kapitalwerte voll gedeckt blieben und nicht Scheingewinne zur Ver
teUung kamen. 
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Die Befestigung des: Geldwerts hat es nunmehr ermoglicht, in der Verordnung 
iiber Goldbilanzen von 18 12.1923 (und der hierzu ergangenen Durchfiihrungs
verordnung yom 28.3. 1924) nicht nur, wie schon oben S. 17 angefiihrt ganz all
gettlein die Bilanzierung ill Goldmark (= 10/42 Dollar) vorzuschreiben, sondern auch 
den rechnerischen Grundlagen del' Aktiengesellschaften wieder. einigermaBen zur 
Festigkeit und Wahrhaftigkeit zu verhelfen. Nachdem auf SchluB des Geschafts
jahres, regelma13ig also auf 31. 12. 1923, die Jahresbilanz nach den bisherigen Grund-
8atzen in Papiermark aufgestellt und ausgefiihrt ist, hat jetzt auf Beginn des neuen 
Geschaftsjahres, regelmaBig also auf 1. 1. 1924, die "Umstellung" der Aktiengesell
schaft auf Goldmark zu erfolgen, V. § 7. Zu diesem Zweck ist auf diesen Stichtag ein 
Eroffnungsinventarundeine Eroffnungsbilanz in Goldmark aufzustellen, gerade wie 
wenn die Gesellschaft ihr Handelsgewerbe jetzt beg,onne, V. § 2 1 verb. mit HGB. § 89. 
Fiir diese Eroffnungs bilanz, die von der Generalversammlung zu genehmigen und 
sodann zu veroffentlichenist (V. § 2 II, s. a. § 13), gelten jene Bewertungsvorschriften 
in § 261 1- 3, wonach Vermogenswerte nur zu ihrem Anschaffungswerte einzustellen 
sind, nicht; vielmehr konnen sie zu ihrem jetzt vorhandenen hoheren Wert (also z. 13. 
Wertpapiere zu ihrem derzeitigen Kurse) in die Bilanz eingesetzt, bisherige Etille 
Reserven also nunmehr offengelegt werden, V. § 4. 

1st durch die Eroffnungsbilanz das sich aus den Aktiven abziiglich der Schulden 
ergebende Reinvermogen der Gesellschaft festgestellt, so ist seine Goldmarkziffer 
mit der bisherigen Papiermarkziffer des Grundkapitals zu vergleichen und die Grund
kapitalziffer erforderlichenfalls so zu andern, daB sie, in Goldmark ausgedriickt, nicht 
groBer ist als der Goldmarkbetrag des jetzigen Reinvermogens. Ergibt sich, daB die 
beiden Betriige - Reinvermogen und Grundkapital - gleich groB sind, wie das bei 
Gesellse:haften, die ihr Grundkapital in den letzten Jahren nicht wesentlich erhOht 
haben, der Fall sein kann, so bedarf es keiner weiteren Umstellung: die bisherigen 
Nennwerte des Grundkapitals und der Aktien konnen beibehalten und nur die Be
nennung "Mark" durch "Goldmark" ersetzt werden, s. § 10. 1st das Ergebnis der 
Goldrechnung noch giinstiger, d. h. iibersteigt das Reinvermogen die bisherige 
Ziffer des Grundkapitals, so kann, wenn der "OberschuB nicht einfach als Reserve 
eingestellt wird, der Betrag des Grundkapitals entsprechend hinaufgesetzt werden, 
V. § 5 I. 1m Gegensatz zu §282 wird dabei zwingend vorgeschrieben, daB den 
Aktionaren ein Bezugsrecht auf die neu auszugebenden Aktien zu gewahren ist, 
V. § 9; die Heraufsetzung kann iibrigens auch durch Erhohung des Nennwerts der 
Aktien erfolgen, Durchf.-Best. § 13. 

Viel haufiger allerdings wird sich zeigen - und gerade urn dieser FaIle willen 
wird ja die zwangsweise Umstellung auf Goldmark gefordert, - daB das in den 
Papiermarkzeiten mehr oder weniger aufgebliihte Grundkapital hoher ist, als das 
neu berechnete Reinvermogen der Gesellschaft. Gelingt es freilich, den Unterschied 
durch neue Einlagen aUEzugleichen, so kann die Grundkapitalziffer in Goldmark auch 
hier beibehalten werden, V. § 5 II. 1st dieser Weg aber nicht gangbar, so ist zu 
unterscheiden, ob das Reinvermogen wenigstens noch 1/10 der bisherigen Grund
kapitalzif£er darstellt oder aber der Abschlag ein noch groBerer ist: ersterenfalls 
kann die Gesellschaft ebenfalls den Versuch machen, das Grundkapital unvermindert. 
in Goldmark beizubehalten, indem sie ein entsprechendes Kapitalentwertungskonto 
unter die Aktiven einstellt, um dasselbe im Lau£e von drei Jahren durch Abschrei
bung der offenen Reserven und durch das Unterlassen jeglicher Gewinnverteilung 
wieder auszugleichen, V. § 5 II, § 6,9 II. Wird auch dieser Ausweg nicht gewiihlt, 
oder liegt, wie dies sehr haufig zutre£fen diirfte, eine Entwertung von iiber 9/10 vor, 
so iEt das Grundkapital ("Eigenkapital") entsprechend zu erma13igen, V. § 5 II. 
Hierbei verschwindet der bisherige Reservefonds; er ist zur Verlur,tdeckung ver· 
braucht und hiitte neben einer dem Reinvermogen gleichkommenden Grund
kapitalziffer rechnerisch keinen Platz mehr. Wiirde sich eine ErmaBigung auf 
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weniger als 5000 Goldmark aIs erforderlich erwelsen, so miiBte die Gesellschaft 
aufgelost werden, V. § 10 I, s. a. § 16: Nichtigkeitserklarung. Gleichzeltig mIt der 
ErmaBigung des Grun:lkapitals sind die Aktien auf e:nen ger:ngeren N ennbetrag 
zn stellen. RegelmaBig kann dabei nnr bis auf 100 Goldmark herabgegangen 
werden; doch ist zum Sehutze'der Kleinaktionare eine Herabsetzung bis auf 
20 Goldmark zulassig, wenn die Akti~n der Gesellschaft Ende 1923 einen Knrs
wert von weniger aIs 40 vom Hundert hatten; wenn auch dies nicht geniigt, um 
die ErmaBigung der Grundkapitalziffer auszugleichen, wenn also (bei Aktien
betragen von bisher 1000 M.) das Grundkapital auf weniger als 1/60 ermaBigt 
werden muB, so ist die Zahl der Aktien entsprechend zu verringern, V. § II, 
Dnrchf.-Best. § 35. Wird z. B. das Grundkapital von 60 auf 6 Millionen ermaBigt, 
so muB die Aktienzahl die gleiche bleiben und darf nnr der Aktienbetrag auf 
100 GM. umgestellt werden; bei einer ErmaBigung auf 1,2 Mill. wird meist eben
falls nnr eine Herabstempelung der Aktien, diesmal aber auf 20 GM. erfolgen; 
muB dagegen das Grundkapital auf 300000 ermaBigt werden, so sind die Aktien 
auBer dieser Herabstempelung noch im Verhii.ltnis von 1: 5 zusammenzulegen. 
Kleinaktionare, die nicht genug Aktien besitzen, um hierbei wenigstens eine neue 
zu erhalten, haben aber das Recht, statt der Auszahlung des entsprechenden Geld
betraga, die Ausstellung von GenuBscheinen oder Anteilscheinen mit dreijiihriger 
Laufzeit zu verlangen, vorausgesetzt nur, daB sieh dabei ein Betrag von mindestens 
5 GM. ergibt, V. § 12, Durchf.-Best. § 17. 

Die "Umstellung", also die Veranderung des Eigenkapitals, erfordert eine 
Anderung des Gesellschaftsvertrags, V. §§ 7, 15, untersteht aber nicht den beson
deren Vorschriften der §§ 278, 288f£., iiber ErhOhung und Herabsetzung des Grund
kapitals, da es sich bei der Umstellung um "lediglich zahlenmaBige Veranderungen" 
handelt, insbesondere geniigt einfache Mehrheit, s. V. § 19, Durchf.-B3st. § 5. 
Wegen weiterer Einzelheiten, namentlich der B3hand:ung verschied3ner Aktien
gattungen (z. B. der Stimmrechtsaktien) s. V. § 8, 13-16, Durchf.-B33t. § 26-33. 

Fiinftes Kapitel. 

Kommanditgesellschaft auf Aktien. 
§ 57. Wesen. Die Kommanditgesellschaft auf Aktien, §§ 320-334, ist in ihrer 

heutigen Regelung eine Nebenform der Aktiengesellschaft, wie diese eine juristische 
Person mit einem in Aktien eingeteilten Grundkapital. Sie hat neben den nur mit 
ihren Aktien beteiligten auch noch einen oder mehrere personlich haftende Gesell
schafter; ahnlioh wie bei der Kommanditgesellsehaft stehen also hier Komplemen
tare neben nur kapitalmaBig Teilnehmenden, hier ebenfalls als Kommanditisten 
bezeichnet, § 320 I. Auch sachlich untersteht das Rechtsverhaltnis, soweit es die 
personlich haftenden Gesellschafter betrifft, den Regeln der Kommanditgesellschaft; 
im iibrigen aber und grundsatzlich kommen die Vorschriften iiber die Aktiengesell
schaft zur Anwendung, § 320 II, III. Die Rechtsbildung ist also nicht so zu ver
stehen, als ob zwischen den Komplementaren und einer als Aktiengesellschaft or
ganisierten Vielheit von Kommanditisten eine Kommanditgesells(;haft bestiinde, 
vielmehr bildet die Gesamtgesellschaft eine Einheit: das Unternehmen steht ihr, 
der juristischen Person, zu; nnr vereinigt sich eben in dieser Gesellschaft das unper
so~che Aktienkapital mit personlich sich einsettenden Gesellschaftern. Der Kapital
antei1 der personlich haftenden Gesellschafter kann entweder durch Einlagen auf 
das Grundkapital mit Aktieniibernahme oder aber durch sonstige unmittelbar in 
das Vermogen der Aktienkommanditgesellschaft gemachte Einlagen gebildet wer
den, § 322II; ihr Gewinnanteil ist, soweit der Gesellschaftsvertrag nichts Besonieres 
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vorschreibt, angemessen zu bestimmen, vgl. §§ 168, 329. Die Gaschaftsfiihrung 
und Vertretung liegt nicht in der Hand eines bestellten. Vorstandes, sondern der 
persOnlich haftenden Gesellschafter, die dabei aber die wesentlichen Verpfliehtungen 
und Verantwortlichkeiten des Vorstandes zu tragen haben, §§ 320 II, III, 325. 
Sie haben fiir ihre eigenen Aktien kein Shimmrooht in der Ganeralversammlung der 
Kommanditisten, wohl aber bediirfen deren Beschliisse in gemeinsamen Angelegen
heiten furer Zustimmung, § 327. Die Auflosung der Kommanditgesellsehaft auf 
Akt.ien richtet sieh nach Kommanditgesellsehaftsrooht; dan!1eh kann z. B. sowohl 
von den personlich haftenden Gesellsehaftern wie von der Gesamtheit der Komman
ditisten die gerichtliehe Auflosung der Gesellschaft aus wichtigen Griinden verlangt 
werden, § 3301, III. Die Vertretung der Kommanditisten gegeniiber den personlich 
haftenden Gesellschaftern steht hierbei, wie sonst, dem Aufsichtsrat zu, § 328. 
Fiir die Umstellung auf Goldmark geiten die gleichen RegeIn wie fiir die Aktien
gesellsehaft, VO. v. 28. 12_ 1923 § 4ff. 

Sechstes Kapitel. 

Gesellschaft mit beschrankter Haftung. 
§ 58. Wesen und Ausgestaltung. Die Gesellschaft mit beschrankter Haftung 

- eine Schopfung des neueren deutschen Rechts (Gasetz von 1892), die bisher nur 
von Osterreich iibernommen wurde - geht in ihrer Grunda~lage von ahnlichen 
Zwookgedanken aus, wie die Aktiengesellschaft; auch sie ist eine mit juristischer 
Personlichkeit ausgestattete Kapitalgesellschaft; die Gesellsahafter haften den Ge
sellsuhaftsglaubigern nicht, sondern beteiIigen sich mit bestimmten "StammeinIagen" 
an dem fest bezitferten "Stammkapital", tragen also nur ein beschranktes Risiko, 
Gas. § 3 Zit£. 3, 4, § 13 I, II. Die G. m. b. H. untersaheidet sich von der Aktien
gesellschaft aber vor allem daduroh, daB iiber die "Gaschaftsanteile" keine als Wert
papiere ausgestaltete Urkunden ausgestellt werden konnen; die Anteilsroohte sind 
nieht negotiabel gemaeht und daher nieht bOrsenfahig; auch ihre gewohnliche -aber
tragung ist noch dadurch ersehwert, daB sie unter den Formzwang gerichtlieher 
oder notarieller Beurkundung gestellt ist, § 15. Die G. m. b. H. ist hiernaeh auf 
einen mehr konstanten und individuellen, engeren Kreis von Gesellschaftern zu
geschnitten. Dem entsprioht es, daB bei der G. m. b. H. in der Art der Vergesell
schaftung doeh aueh einige mehr personliche Ziige hervortreten. Kraft zwingenden 
Roohtes trifft hier jeden Gasellschafter der Gesellsehaft gegeniiber eine subsidiare 
Gesamthaftung fiir die Aufbringung des Stammkapitals: kann eine Stammeinlage 
weder von dem zahlungspfliehtigen Gasellsahafter eingazogen, noeh duroh Verkauf 
des kaduzierten G3SC"haftsanteils gedeckt werden, so ist der Fehlbetrag von den 
iibrigen Gesellschaftern verhaltnism!i.Big zu tragen, §§ 23, 24. Kraft Gesell
schaftsvertrags konnen den Gesellsehaftern ferner, neben den Kapitaleinlagen, noch 
beliebige sonstige Verpflichtungen auferlegt werden, z. B. die Gewahrung von R!i.um
lichkeiten, die Lieferung von Rohstoffen, die tJberlassung von Erfindungen, auch 
die Verpfliehtung zur Gasehaftsfiihrung und sonstigen Arbeitsleistungen, § 3II, 
§ 6III. Insbesondere kann der Gesellsehaftsvertrag die Gasellschafter zur Leistung 
von Nachsehiissen iiber die Stammeinlage hin!1uS verpfliehten, vor allem zur Dackung 
von Verlusten am Stammkapital; ist freiIieh die NachschuBpflicht nicht auf einen 
von vornherein festbestimmten Betrag besehrankt, so kann sieh im FaIle ihrer Ein
forderung jeder Gasellschafter durch Abandonierung (Pre:sgabe) seines Gesehafts
anteils befreien, §§ 26-28, 30 II. Ein starkerer personlieher Einsehiag zeigt sieh bei 
der G. m. b. H., im Gagensatz zu anderen juristischen Personen, en:llich darin, daB 
die Auflosung der Gasellsehaft nieht nur durch den in einer Mehrheit organisierten 
Gesamtwillen, sondern auch durch den einzelnen Gasellsch!1fter herbeigefiihrt werden 
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kann: er kann aus wichtigen Griinden auf AuflOsung der Gesellschaft klagen, doch 
miissen diese Griinde in den Verhaltnissen der Gesellschaft selbst, nicht bloB bei 
dem einen oder anderen Gesellschafter liegen, § 61; der Gesellschaftsvertrag kann 
sogar die einfache Kiindigung einfiihren, s. § 60 II. 

Mit Riicksicht auf die engere Gesellschaftsbindung, die freilich den Glaubigern 
nur wenig spezifischen Schutz gewahrt, sieht das Gesetz bei der G. m. b. H. von ge
wissen Kautelen ab, die bei der AG. fiir notig befunden wurden. So vor allem in der 
Frage der qualifiziert;m Griindung: Sacheinlagen irgendwelcher Art, die auf das 
Stammkapital gemacht werden, miissen zwar auch hier im Gesellschaftsvertrag fest
gesetzt werden, aber ihreBewertung braucht weder in einem Griinderbericht gerecht
fertigt zu werden, noch wird sie von Revisoren gepriift, und eine eigentliche Griin
derhaftung entfallt schon dadurch, daB die Anmeldung zum Handelsregister von den 
Geschaftsfiihrern allein bewirkt wird, §§ 5 IV, 9, 78, 82. Ein praktisch sehr bedeut
samer Unterschied liegt ferner darin, daB fiir die Geschaftsfiibrung der G. m. b. H. 
nicht jene Publizitat, wie bei der AG., gefordert wird; insbesondere ist keine Ver
offentlichung der Bilanz vorgeschrieben (anders nur bei Bankunternehmen), § 41 IV. 

Auch die Organibation der G. m. b. H. iot iiberaus einfach und schmiegsam. 
Zur Griindung bedarf es, da eine andere Zahl nicht vorgeschrieben ist, nur zweier 
Gesellschafter, deren Stammeinlagen verschieden groB sein konnen; nichts hindert, 
daB sich spater alle Anteile in einer Hand vereinigen, §§ 2, 5 II, III. 

Geschaftsfiihrung und Vertretung liegt in der Hand eines oder mehrerer 
"GeschaftsfiihIer", als welche auch Nichtgesellschafter bestellt werden konnen, 
§§ 6, 35-44. Die Gesamtheit der Gesellsehafter, als oberstes Willensorgan, faBt 
ihre Beschliisse in Versammlungen, zu denen ohne offentliehe Ankiindigung 
geladen wird; doch kann in allseitigem Einverstandnis auch schriftlich votiert 
werden, §§ 45f£., 48. Die Bestellung eines Aufsichtsrats ist zulassig, aber nicht 
erforderlich, § 52. All dies eroffnet der G. m. b. H. ein sehr weites Anwendungs
gebiet, sobald es sich nicht um Unternehmungen handelt, die wegen ihrer GroBe 
auf den allgemeinen Kapitalmarkt angewiesen sind. DaB die Gesellschaften 
mit beschrankter Haftung nicht nur als Erwerbsgesellschaften gedacht sind, sagt 
das Gesetz ausdriicklich: sie konnen "zu jed€m zulassigen Zweck" errichtet werden, 
sind iibrigens, wie schon erwahnt, immer Formkaufleute, §§ 1, 13III. Tatsachlich 
bildet die G. m. b. H. nicht selten die Organisationsform fiir ideale Vereinszwecke, 
gEmeinniitzige Veranstaltungen, kartellmaBige Zusammenschliisse, gemischtwirt
schaftliche Unternehmungen; zumeist freilich dient sie dem Betrieb von Handels
gewerben der verschiedensten Art. 

Die MindeEtbetrage fiir Stammkapital und Stammeinlagen waren urspriinglich 
20000 und 500 Mark, § 5 I. Jetztsind sie fiir die Stammeinlage auf 50 Goldmark, fiir 
das Stammkapital bei bestehenden Gesellschaften m. b. H. auf 500, bei neu zu er
riehtenden auf 5000 Goldmark festgesetzt, YO. iiber Goldbilanzen v. 28.12.1923 
§§ 10,17,184; fiir die Umstellung im einzelnen gelten die oben 56a dargelegten 
Regeln, s. V. § 4f£'; wegen der ausnahmsweise zulassigen noch weitergehenden 
Herabsetzung von Stammeinlagen s. Durchf.-VO. § 36. 

Siebentes Kapitel. 

Eingetragene Genossenschaft. 
§ 59. Wesen und Ausgestaltung. Wahrend die zuletzt behandelten Kapital

assoziationen sozusagen abstrakte juristische Personen sind, die sehr verschiedenen 
Zwecken dienen konnen, hat die Rechtsform der "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen
schaft" (Gesetz von 1868/89/98) einen konkret bestimmten wirtschaftlichenCharakter. 
Als "eingetragene Genossenschaft.en" werden nur solche Gesellschaften zugelassen, 
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welche die Forderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder (Genossen) 
mittels gemeinschaftlichen Geschaftsbetriebs bezwecken, GenG. § 1. Sie sollen ihren 
Mitgliedern nicht kapitalistisch durch Gewinnverteilung und Vermogensansammlung, 
sondern unmittelbar dienen, indem sie gewisse, an sich zu deren Einzelwirtschaft 
oder Einzelgewerbe gehOrende Aufgaben einheitlich iibernehmen und dadurch den 
Genossen wirtschaftliche V orteile verschaffen, die diese in der Vereinzelung nicht 
ebenso erzielen konnten. Das wird in § 1 durch beispielsweise Aufzahlung der wich
tigsten Arten verdeutlicht. Es handelt sich teils urn gemeinschaftlichen GroBein
kauf der von den Genossen benotigten Lebens- und Wirtschaftsbediirfnisse (Konsum
vereine) oder sonstigen Materialien (Rohstoffvereine), teils um den gemeinschaft
lichen Verkauf der landwirtschaftlichen odergewerblichen Erzeugnisse der Genossen 
(Absatzgenossenschaften) , um die Verschaffung des dem einzelnen notigen Kredits 
durch gemeinsames Einstehen (VorschuB- und Kreditvereine), oder um iihnliche, 
der kooperativen Selbsthilfe kleinerer Wirtschaftseinheiten dienende Zusammen
schliisse. Die Genossenschaft gilt als Kaufmann, § 17 II. Sie ist aber keine Erwerbs
gesellschaft, ihr Geschaftsbetrieb regelmaBig kein eigentliches Handelsgewerbe, 
da sie nur nach der einen Seite hin auf freiem Markte ein· oder verkaufend auf tritt, 
auf der anderen Seite aber grundsatzlich nur mit ihren Genossen verkehrt, die ein· 
gekauften Waren nur an sie abgibt n. dgl. Eine Ausdehnung des Geschaftsbetriebs 
auf Nichtmitglieder muB in der Satzung besonders zugelassen sein und ist bei Kon
sumvereinen sowie bei Darlehensgeschiiften von Kreditgenossenschaften iiberhaupt 
unzulassig, § 8. 

Ihrem Reohtscharakter nach ist die eingetragene Genossenschaft ein rechts
fahiger Personenverein, § 17. Damit ist schon gesagt, daB sie keine Kapitalgesell
schaft ist; sie hat kein ziffermaBig bestimmtes Grundkapital, und von einer festen 
Zahl bezifferter Anteilsrechte kann schon deshalb nicht die Rede sein, wei! die Mit
gliederzahl keine geschlossene ist, § 1. Freilich beteiligen die Genossen sich mit 
Einlagen; aber der satzungsmaBige "Geschaftsanteil" stellt nur das HochstmaB der 
zulassigen Beteiligung dar, wahrend die tatsachlichen Einlagen bis auf 1/10 seines 
Betrages heruntergehen konnen, und das sich aus ihnen und der Gewinngutschrift 
ergebende "Geschaftsguthaben" eine innerhalb dieser Grenzen wechselnde GroBe 
ist, §§ 72 , 19. Diese kapitalistische Beteiligung der Genossen ist tatsachlich nur ge
ringfugig und rechtlich in keiner Weise mit der aktienmaBigen zu vergleichen; denn 
die Rechte der Genossen bemessen sich nicht nach ihrem Geschaftsguthaben: jeder 
Genosse hat, ohne Rucksicht auf dessen Hohe, in der Generaiversammiung eine 
Stimme, und bei der Auflosung der Genossenschaft wird das nach Begieichung der 
Geschiiftsguthaben verbleibende Reinvermogen nach Kopfen verteilt, §§ 43, 91. 
So zeigt sich iiberall die personale Grundiage der Genossenschaft. Besonders deutlich 
tritt sie in der vereinsmaBigen Natur der Mitgliedschaft zutage: diese ist nicht ver
erblich, § 77, auch nicht iibertragbar, vgl. § 76, und kann wegen personlicher Un
wiirdigkeit u. dgl. durch AusschlieBung entzogen werden, § 68. 

Ein sehr wesentlicher Unterschied gegeniiber dem gewohnlichen Verein ergibt 
sich daraus, daB die Genossen stets in der einen oder andern Weise fur die Schulden 
der Genossenschaft einzustehen haben. Gerade weil diese keine Kapitalgesellschaft 
ist, gleichwohl aber im wirtschaftlichen Leben tatig werden soll, kann die erforder
liche Kreditgrundlage nur durch Heranziehung des Personalkredits der Genossen 
geschaffen werden, § 23. Das kann auf verschiedene Weise geschehen, je nachdem 
die Genossenschaft errichtet wird als: 1. e. G. mit unbeschrankter Haftpflicht, oder 
2. e. G. mit unbeschrankter NachschuBpflicht, oder 3. e. G. mit beschrankter Haft
pflicht, §§ 2, 3. Der einzeine Genosse hat in Fan 1 und 2 mit seinem ganzen Ver
mogen fiir die Verbindlichkeiten der Genossenschaft einzustehen, im FaHe zu 3 aber 
nur beschriinkt auf die statutarische Haftsumme, die mindestens gieich dem Betrage 
eines Geschiiftsanteils sein muE, §§ 122, 127, 131. In dem Fall zu 2 ist dies Ein-
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stehenmiissen ein lediglich internes, nur eine NacilischuBpflicht der Genossenschaft 
selbst gegeniiber, wahrend in den Fallen zu 1 und 3 auch eine Haftpflicht der 
Genossen unmittelbar den Glaubigern gegeniiber besteht. Dieser Unterschied ist 
aber nicht so groB, wie es zunachst scheinen mochte. Denn auch in den Fallen der 
Haftpflicht kann sich der Glaubiger nicht etwa sofort neben der Genossenschaft 
belieb:g an die Genossen halten, wie bei der offenen Handelsgesellschaft. Die 
Haftung der Genossen ist vielmehr nur eine subsidiare, biirgenahnliche; sie wird 
erst verwirklicht, wenn die Genossenschaft zahlungsunfahig geworden ist und in 
Konkurs gerat. In allen drei Fallen ist dann zunachst der Fehlbetrag yom Konkurs
verwalter mittels einer VorschuB- und einer NachschuBberechnung auf die Genossen 
umzulegen, je nachdem beschrankt oder unbeschrankt; in den Fallen der "Haft
pflicht" konnen auBerdem nach einer gewissen Frist die Glaubiger zum unmittel
baren Einzelangriff gegen saumige Genossen iibergehen, §§ 98, 106, 114, 122, 141. 

Das Genossenschaftsrecht ist in allen Einzelheiten sehr vorsichtig ausgebaut, 
im Interesse sowohl der Glaubiger wie der Genossen selbst, und hat einen starken 
Einschlag offentlich-rechtlicher Aufsichts- und Zwangsbefugnisse. Neben dem Ge
nossenschaftsregister, das fiir die Genossenschaft an die Stelle des Handelsregisters 
tritt (§§ ~O, 13, FGG. § 147), hat das Registergericht eine Liste der Genossen zu £iihren, 
vor allemzwecks Publizitat der personalen Kreditgrundlage, § 15. Beginn und Ende 
der Mitgliedschaft ist an Eintragung und Loschung gekniipft, doch wird das Aus
scheiden eines Genossen, um plotzliche Erschiitterungen zu vermeiden, stets erst 
aufJahresschluB wirksam, §§ 70 II, 65,77; wird die Genossenschaft binnen weiterer 
6 Monate aufgelost, namentlich also bei Konkurseroffnung, so gilt das Ausscheiden 
als nicht erfolgt, die Haftung lebt wieder auf, §§ 75, 101; je nach der Haftungsart, 
kann sie sogar noch bis zu zwei J ahren nach dem Ausscheiden praktisch werden, 
§§ 125,128, 141. - Die Organisation der Genossenschaft zeigt starke Abweichungen 
yom kommerziellen Charakter der Handelsgesellschaften: Vorstand und Aufsichts
ratmiissen ans Genossen bestehen; beim Vorstand ist Einzelvertretung ausgeschlossen; 
Prokuristen und Generalhandlungsbevollmachtigte diirfen nicht bestellt werden, 
§§ 9, 24, 25, 42. Die Genossen konnen das Stimmrecht in der Generalversammlung 
nur in Person ausiiben, § 43 IV; doch ist neuerdings fiir ganz groBe Genossenschaften 
eine Vertreterversammlung als oberstes Organ eingefiihrt worden, § 4380 (1922). 
Die Einrichtungen und die Geschaftsfiihrung der Genossenschaften sind periodisch 
von Revisoren zu priifen, die yom Gericht oder, wenn die Genossenschaft einem staat
lich anerkannten Revisionsverband angehort, von diesem bestellt werden, §§ 53-64, 
YO. v. 27.12.1923. Von solchen Verbanden zu unterscheiden sind die Genossenschaf ten 
hoherer Ordnung: Zentralgenossenschaften, deren Mitglieder selbst Genossen
schaften sind, die wegen ihrer Kleinheit und lokalen Zersplitterung fiir sich allein 
keine geniigende Wirkungsmoglichkeit hatten, § 9 II 2; iiber die Beteiligung an 
sonstigen Vereinigungen s. § 1 II (1922). 

Der angedeuteten rechtspolizeilichen Tendenz entsprechend, ist die Satzungs
freiheit bei der Genossenschaft stark beschrankt: das Statut darf nur, wo dies aus
driicklich zugelassen ist, vom Gesetze abweichen, § 18. Da iibrigens das Gesetz sich 
im wesentlichen nur mit der organisatorischen und finanziellen Seite befaBt, bleibt 
dem Statut doch das eigentliche Positive vorbehalten: die Regelung der Auf
gaben, die die Genossenschaft in Forderung der Einzelwirtschaften erfiillen solI. 
In den Rechtsverhaltnissen, die hierbei zwischen Genossenschaft und Genossen ent
stehen (z. B. in Ansehung der zum gemeinschaftlichen Verkauf gelieferten Erzeug
nisse, der an die Genossen "abzulassenden" Waren, der von ihnen zu benutzenden 
Gegenstande, s. § 1 Ziff. 3-6) mischen sich meist korperschaftsrecht.liohe Elemente 
mit allgemeinem (individualrechtlichem) Schuldrecht. 

nber die Umstellung der Genossenschaften auf Goldmark s. die Durch
fiihrangsverordnung zur Goldbilanz YO. ,Yom 28. 3. 1924 § 46-52. 



Dritter Abschnitt. 

Handelsgeschafte. 

Erstes Ka pi tel. 

Allgemeines. 
§ 60. BegriU, Handelsgeschafte, d. h. Rechtsgeschafte und sonstige Rechtshand

lungen, die dem Handelsrecht unterstehen, sind aIle Geschafte eines Kaufmanns, die 
zurn Betriebe seines Handelsgewerbes gehoren, § 343 I. Es kommt also nicht sowohl 
auf das objektive Wesen des Geschafts, als vielmehr auf die Kaufmannseigenschaft 
des Subjekts an. Der Zusatz, daB das Geschaft zum Gewerbebetrieb gehoren muB, 
ist, genau genommen, nur eine Verdeutlichung, die das MiBverstandnis ausschlieBt, 
als ob ein "Kaufmann" auch in seiner privaten Sphare, z. B. bei Einkaufen fiir 
seinen Haushalt, dem Handelsrecht unterstiinde. Entscheidend ist stets nur, ob 
dies konkrete Geschaft tatsachlich zu diesem konkreten Gewerbebetrieb gehort, 
~einer Fiihrung, Vorb ereitung odeI' Abwicklung dient, mag es im iibrigen zu der
jenigen Art von Hauptgeschaften gehoren, die diesen Betrieb zum Handelsgewerbe 
machen (z. B. Ankauf der hier gehandelten Ware, Frachtvertrage des Transport
unternehmers), oder abel' nur ein Hilfsgeschaft sein (z. B. Frachtvertrag eines 
Warenkaufmanns, Grundstiickskauf odeI' -miete, Anstellungsvertrage, Geld- und 
Kreditgeschafte), vgl. § 343 II. 1st nach Lage des Falles die BetriebszugehOrigkeit 
eines Geschafts nicht offensichtlich ausgeschlossen, so ist sie im Zweifel zu bejahen: 
die sie verneinende Partei hat, diesel' Vermutung gegeniiber, die Beweislast fiir die 
rein private Natur des Geschafts; bei Schuldscheinen eines Kaufmanns kann ein 
solcher Gegenbeweis abel' nul' aus der Urkunde selbst, nicht aus den begleitenden 
Umstanden gefiihrt werden, § 344. Auch die Geschafte einer Aktiengesellschaft 
odeI' einer sonstigen juristischen Person, die kraft ihrer Rechtsform Kaufmanns
eigenschaft hat, sind nach § 343 I als Handelsgeschafte nur dann zu erachten, wenn 
die Gesellschaft ein Gewerbe betreibt und das Geschaft zu dessen Betriebe gehort. 

Auch bei einseitigen Handelsgeschaften, deren eine Partei Nichtkaufmann ist, 
findet grundsatzlich das Handelsrecht volle Anwendung auf beide Teile: ein Fracht
fiihrer hat alIe Rechte aus §§ 425ff., 440, mag der Absender Kaufmann, Landwirt 
odeI' Privatmann sein; doch enthalt das HGB. eine Reihe wichtiger Vorschriften, 
die ausdriicklich nur fiir Rechtsbeziehungen unter Kaufleuten, fiir beiderseitige 
Handelsgeschafte, gelten, § 345, vgl. z. B. §§ 346, 377. 

§ 61. Handelsma.Bige BenrieiInng. Unter Kaufleuten gilt, wie bereits oben zu 3 
bemerkt, als oberste Regel, daB "in Ansehung del' Bedeutung und Wirkung von 
Handlungen und Unterlassungen auf die im Handelsverkehr geltenden Gewohn
heiten und Gebrauche Riicksicht zu nehmen" ist, § 346. Schon nach BGB. § 157 
ist bei Auslegung von Vertragen die Verkehrssitte zu beachten. Del' Grundsatz des 
§ 346 hat aber auf seinem Anwendungsgebiet eine erheblich weitere und vertiefte 
Bedeutung. Er erstreckt sich keineswegs bloB auf die Auslegung von Rechts-
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geschaften, sondern ist bei der Beurteilung jeglichen geschaftlichen Verhaltens unter 
Kaufleuten anzuwenden. Und wahrend auf dem weiten, unbestimmten Felde des 
biirgerlichen Lebens sich eine Verkehrssitte doch nur schwer und nur in ganz 8.11-
gemeinen Fragen bilden kann, sind auf dem beruflich abgegrenzten Gebiete des 
Handels prazise Gewohnheiten und Gebrauche recht eigentlich zu Hause. 1m Laufe 
einer sehr alten und bedachtigen Entwicklung bilden sich hier feste Standesauf
fassungen iiber viele Fragen des geschaftlich zu beobachtenden Verhaltens zu an
erkannten Gewohnheiten aus; in den verschiedenen Geschaftszweigen, an den ver
schiedenen Handelsplatzen entstehen zahlreiche, ins einzelne gehende Gebrauche, 
die der Typisierung und Normalisierung des kaufmannischen Verkehrs dienen. So 
mag es z. B. vie11eicht eine Handelsgewohnheit sein, da.B ein Telegramm nicht 
durch einen einfachen Brief beantwortet werden darf, oder daB in einer bestehenden 
Geschaftsverbindung das Schweigen auf eine antwortbediirftige Erklarung als An
nahme gilt, wenn der andere Teil nach den Umstanden eine Zustimmung fur wahr
scheinlich halten darf (s. a. den weitergehenden § 362). Oder es mag ein Handels
brauch da und dort z. B. "brutto fur netto" einfuhren (s. § 380), oder die Lieferungs
und Zahlungsfristen der Crefelder Textilindustrie festsetzen, oder dem W orte "prima" 
im Hamburger Kaffeehandel einen genau bestimmten Sinn geben. Alle solche Han
delsgewohnheiten und -gebrauche sind, falls sie nur nicht gegen zwingende Rechts
Bli.tze versto13en oder einen miBbrauchlichen Inhalt haben, in Rechtsbeziehungen 
unter Kaufleuten yom Richter zu beachten, ohne da13 es darauf ankame, ob die eine 
oder andere Partei sie gekannt hat und sich ihnen unterwerfen wollte; der Kauf
mann handelt auf eigene Gefahr, wenn er sich iiber die auf dem fachlichen und ort
lichen Gebiet seiner Berufstatigkeit bestehenden Gebrauche nicht rechtzeitig unter
richtet. Haben freilich beide Parteien iibereinstimmend eine yom Oblichen ab
weichende Regelung gewollt, so hat es natiirlich dabei sein Bewenden. 

Die besondere Signatur des kaufmannischen Lebens zeigt sich auch sonst nach 
allen Richtungen. Der Kaufmann haftet aus einem Handelsgeschaft nicht nur fiir 
die den allgemeinen Verkehrserfordernissen entsprechende burgerliche Diligenz, 
sondern fur die besondere berufsmal3ige "Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns", 
§ 347, s. a. §§ 241,249, vgl. BGB. § 276. Die Lieferbarkeit einer der Gattung nach 
bestimmten Ware beurteilt sich hier nicht nach dem allgemeinen Durchschnitt der 
Gattung, vielmehr ist spezieller nur "Handelsgut" (handelbare Ware) von durch
schnittlicher Art und Giite zu liefern, § 360, vgl. BGB. § 243. S. ferner § 358: Ge
Bchaftszeit, u. a. m_ 

§ 62. SchuJdrechtJiche Besonderheiten ergeben sich auf dem Gebiet des Handels
rechts einmal daraus, da13 gewisse Vorschriften des biirgerlicheri Rechts, die einen 
Schutz gegen Obereilung und Geschiiftsunkenntnis bieten sollen, im Handelsverkehr 
au13er Anwendung gesetzt werden. Das HGB. entbindet die Burgschaft und das 
a.bstrakte Schuldversprechen, wenn sie auf seiten des Versprechenden ein Handels
geschaft sind, von dem Erfordernis der Schriftform, § 350, und es versagt sogar 
dem Kaufmann, der z. B. in einem Lieferungs- oder Kartellvertrag eine wenn auch 
noch so hohe Vertragsstrafe versprochen hat, die Anrufung des richterlichen Er
mal3igungsrechtes, § 348 (s. iibrigens eventuell BGB. § 138). Jene besondere Be
handlung der Biirgschaft rechtfertigt sich schon dadurch, da13 diese, wenn sie auf 
seiten des Biirgen ein Handelsgeschaft ist, iinmer irgendwie in seinem eigenen ge
schaftlichen Interesse liegt; au13erdem liegt aber der ganzen Gruppe von Vorschriften 
der Gedanke zugrunde, da13 der geschaftsgewandte Kaufmann sich selbst schiitzen 
konne, weshalb der Gesetzgeber andererseits die Minderkaufleute wieder von diesen 
Sondernormen ausnimmt, § 351. 

Dem Schuldrecht des Handels ist ferner eine starkere Betonung der Entgelt
lichkeit eigenj wie dies dem auf den Erwerb gestellten Charakter der gewerblichen 
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Untemehmung entspricht. Jede Geschaftsbesorgung oder Dienstleistung, die ein 
Kaufmann in seinem Handelsgewerbe fur einen anderen ausfiihrt, gibt ihm ein Recht 
auf ortsublichen Entgelt (Provision, Lagergeld), und zwar auch dann, wenn keiner
lei Vertrag, sondem Geschaftsfuhrung ohne Auf trag vorliegt, z. B. bei freiwilliger 
Einlagerung gefahrdeter Waren eines andem, § 354 1. Ebenso sind Darlehen und 
Auslagen eines Kaufmanns kraft Gesetzes verzinslich, und das gleiche gilt, wenn 
der Schuldner ebenfalls Kaufmann ist, fUr aIle sonstigen Forderungen aus beider
seitigen Handelsgeschaften, § 354 II, 353. Der gesetzliche ZinsfuB ist im Handels
recht ein hoherer: 5%, § 352; daB dies fur Verzugszinsen nur das MindestmaB ist, 
der Glaubiger also einen etwaigen hoheren Schaden geltend machen kann, z. B. 
wegen einer wahrend des Schuldnerverzugs eingetretenen allgemeinen Geldentwer
tung, ergibt sich aus BGB. § 288 II. 

§ 63. Kontokurrentvertrag ist die Vereinbarung zwischen einem Kaufmann und 
einer anderen, mit ihm in Geschaftsverbindung stehenden Person, daB die infolge 
der einzelnen Geschafte entstehenden Anspriiche und bewirkten Leistungen in eine 
laufende Rechnung gestellt und in bestimmten Zeitabschnitten verrechnet werden 
sollen, um sie, soweit sie sich decken, gegeneinander auszugleichen, den fur den 
einen oder anderen Teil sich ergebenden trberschuB aber im Saldo festzustellen, 
§ 355 1. Die in das Kontokurrentverhaltnis gehorenden EinZf;lbeziehungen sind also 
zunachst nur als Rechnungsposten zu behandeln; insbesondere kann der Anspruch 
aus einem einzelnen kontokurrentpflichtigen Geschaft wahrend der Rechnungs
periode nicht selbstandig eingeklagt werden (Einrede des Kontokurrents). Erst 
wenn die Rechnungsperiode abgelaufen oder das Kontokurrentverhaltnis im ganzen 
gekundigt ist (§ 355 II, III), ergibt sich der einseitige Anspruch auf das Saldogut
haben, dessen unmittelbare Rechtsgrundlage die Anerkennung des Rechnungs
abschlusses bildet. Da die Saldoforderung trotz dieser formal selbstandigen Neu
begriindung aber doch nichts anderes als das trberschuBergebnis der Einzelposten 
ist, die zugunsten der schlieBlich als Glaubiger verbleibenden Partei in das Konto
kurrent aufgenommen wurden, solI die fUr die einzelne Forderung bestellte Sicher
heit (Pfand, Burgschaft) durch das Saldoanerkenntnis nur frei werden, wenn der 
Saldo fur den Schuldner aktiv ausfallt; dagegen haftet sie fur einen etwaigen Debet
saldo weiter, soweit der Betrag sich deckt, § 356. 

§ 64. Kaufmiinnische Orderpapiere. Wahrend das alteste zirkulationsfahige 
Privatpapier, der Wechsel, ebenso wie der Scheck, heute auch dem Nichtkaufmann 
zur Verfugung stehen (s. Abschnitt 4), haben die in § 363 zugelassenen Arten in
dossabler Wertpapiere einen rein handelsrechtlichen Charakter, da bei ihnen der 
Verpflichtete stets ein Kaufmann sein muG. Die kaufmannische Anweisung, aus 
der eine .v erpflichtung nicht des Anweisenden, sondem nur des Angewiesenen ent
steht, falls dieser die Annahme auf der Urkunde schriftlich erklart (BGB. § 784), 
muB auf einen Kaufmann lauten, § 363 F. Der kaufmannische Verpflichtungsschein, 
bei dem der Aussteller selbst die Leistung verspricht, muG von einem Kaufmann 
ausgestellt sein, § 36312. Die Besonderheit liegt in beiden Fallen darin, daB die Ur
kunde durch Indossament weiterbegeben werden kann, falls sie an Order lautet; 
die BeorderbarkDit wohnt also diesen Papieren nicht ihrer Natur nach inne, son
dem muG durch den Aussteller ausdrucklich bestimmt sein ("gekorene", nicht "ge
borene" Orderpapiere). Da nur einfach gelagerte Anspriiche zur Zirkulation ge
eignet sind, konnen beide Arten von Urkunden nur auf die Leistung von Geld, 
Wertpapieren oder anderen vertr€tbaren Sachen lauten und durfen die Leistung 
nicht von einer Gegenleistung abhangig machen. Dem Grundcharakter aller Wert
papiere entsprechend sind sie legitimierende Werttrager: die Geltendmachung des 
verbrieften Anspruchs ist bedingt durch die rechtmaBige Inhabung der Urkunde, 
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ul!d dem Anspruch konnen, wenn die urkundliche Grundlage in Ordnung geht, nur 
solche Einwendungen entgegengehalten werden, die sich aus dem unmittelbaren 
VerhiHtnis zwischen dem Verpflichteten und dem die Urkunde priisentierenden Be
sitzer ergeben. Das Indossament uberlriigt demgemaB aIle Rechte aus der Urkunde, 
unabhangig vom Recht des Vormanns (Transporlfunktion); im ubrigen gilt fur 
das Indossament im wesentlichen Wechselrecht, mit der bedeutsamen Einschran
kung, daB der Indossant als solcher nicht fiir die Leistung haftet (keine Garantie
funktion), §§ 364, 365, vgl. WOo Art. 14. Die praktische Bedeutung des kaufman
nischen Verpflichtungsscheines liegt vor all£m darin, daB er eine geeignete Rechts
form fur "Gesamtdarlehen", insbesondere Industrieobligationen, abgibt; der erste 
Nehmer, Z. B. die finanzierende Bank, kann die Urkunde nach § 365, WOo Art. 12, 
mit ihrem Blankoindossament versehen und dadurch ebenso umlaufsfiihig machen, 
wie eine Schuldverschreibung auf den Inhaber, ohne daB es doch, wie bei einer 
solchen (BGB. § 795), der staatIichen Genehmigung bedurfte (wegen Aufwertung 
derartiger Schuldverschreibungen S. jetzt dritte Steuernotverordnung vom 14.2. 
1924, § 17, § 4). 

Spezielleren Aufgaben dienen die weiteren funf Art en handelsrechtlicher Order
papiere, die in § 363 II zugelassen sind, namentlich die Konossemente der See
schiffer (§§ 642ff.), die Ladescheine der Frachtfuhrer (§ 444, Binnmschiffg. § 72), so
wie die Lagerscheine, 'die jedoch nicht von jedem beliebigen Lagerhalter, sondern 
nur von den staatlich hierzu besonders ermiichtigten Anstalten an Order gestellt 
werden durfen (§ 424, EHGB. Art. 16). Diese drei Papiere verbriefen den gegen den 
Reeder, Frachtfiihrer oder Lagerhalter gerichteten Anspruch auf Auslieferung der 
Sachen, die ihm zur Beforderung oder Aufbewahrung ubergeben sind; sie haben also, 
im Gegensatz zu dm in § 363 I behandelten Urkunden, eine im Stuck bestimmte 
Leistung zum Gegenstand. Hieran anknupfend gibt das Handelsrecht diesen Ur
kunden auch eine dingliche Bedeutung, indem es das Papier an Stelle der Sache 
setzt: die "'Obergabe der Urkunde an einen aus ihr legitimierten Inhaber solI fiir 
den Erwerb von Rechten an dem Gut dieselben Wirkungen haben, wie die tJbergabe 
des Gutes selbst. Wahrend nach biirgerlichem Recht eine tJbereignung (oder Verpfan
dung) der Ware, solange sie in der Hand des Frachtunternehmers oder Lagerhalters 
ist, nur durch Abtretung des Herausgabeanspruchs nach BGB. § 931 (s. a. § 934) 
moglich ware, wobei dem Erwerber aIle gegenuber dem VerauBerer begriindeten 
Einwendungen entgegenstehen, gibt eine dingliche Verfugung mittels dieser sog. 
Dispositions- oder Traditionspapiere dem Erwerber nach Werlpapierrecht das volle 
selbstandige Recht gemaB der Urkunde; bei der "'Obergabe eines Ladescheines oder 
Konossements an den darin benannten Empfanger gilt das auch dann, wenn sie als 
Rektapapiere (nicht an Order) ausgestellt sind, §§ 424, 450, 647, vgl. §§ 446, 651. 

§ 66. Sachenrechtliehe Besonderheiten. Das Handelarecht erleichtert nicht nur 
den Umlauf der Waren durch die soeben behandelte Einrichtung der Tradi
tionspapiere, sondern es gibt ihm auch in einem Punkte eine erhohte Sicherheit. 
Auf dem Gebiete des Mobiliarsachenrechts erfiillen die Vorschriften uber den gut
glaubigen Rechtserwerb eine besondere Verkehrsfunktion; indessen erfassen sie 
nach burgerlichem Recht doch nur den einfachsten· Fall, daB der besitzende Ver
auBerer selbst als Eigentumer auftritt und der Erwerber nicht weiB, "daB die Sache 
nicht dem VerauBerer gehort", BGB. § 932. Das Handelsrecht geht weiter: es ge
wahrl dem gutglaubigen Erwerber "auch dann" Schutz, wenn der VerauBerer ein 
Kaufmann ist und die Sache im Betriebe seines Handelsgewerbes zwar nicht ala 
angeblicher Eigentumer, aber auf Grund einer ibm angeblich zustehenden Befugnis 
verauBert, fur den Eigentumer uber sie zu verfugen. Diese Besonderheit beruht 
darauf, daB VerauBerungen fur andere, die im burgerlichen Verkehr stets etwas 
Atypisches an sich habm, im Handelsverkehr durchaus alltiiglich sind, so z. B., 
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wenn ein Kaufmann als Verkaufskommissionar im eigenen Namen und fur fremde 
Rechnung, oder wenn er als Verkaufsagent in fremdem Namen verauBert (oder 
verpfiindet), § 366 I, II. 1m iibrigen verbleibt es bei den aIlgemeinen Grundsatzen; 
insbesondere ist auch im Handelsverkehr gemaB BGB. § 935 I, 1208 der gutglaubige 
Rechtserwerb an Sachen ausgeschlossen, die dem wahren Eigentumer gestohlen 
worden, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen sind. Bei Inhaber
papieren gilt dies nach BGB. § 935 II nicht, da sonst ihre Zirkulationsfahigkeit ge
hemmt ware; doch hat gerade hier das Handelsrecht umgekeht:t; den gutglaubigen 
Erwerb in einem besonderen FaIle erschwert: ist der Erwerber eines gestohlenen 
oder verloren gegangenen Inhaberpapiers ein Bankier, so ist sein guter Glaube 
nicht nur ausgeschlossen, wenn ihm tatsachlich eine grobe Fahrlassigkeit nachge
wiesen werden kann (BGB. §932 II), sondern auch dann, wenn der Verlust der Ur
kunde im Reichsanzeiger ausgeschrieben war und der Erwerber nicht Umstande 
nachweist, die seine Unkenntnis dieser Veroffentlichung entschuldigen, § 367. 

Neben die gesetzlichen Pfandrechte des allgemeinen biirgerlichen Rechts treten 
- in weiterem Ausbau des dem BGB. § 647 zugrunde liegenden Rechtsgedankens
nach Handelsrecht die gesetzlichen Pfandrechte des Kommissionars, des Spediteurs, 
des Lagerhalters und des Frachtfiihrers an den ihnen ubergebenen Giitern, §§ 397, 
410, 421, 440. Ihre Entstehung wird dadurch erleichtert, daB die Vorschriften 
iiber gutglaubigen Rechtserwerb bei ihnen fiir anwendbar erklart sind, § 366 III. 

§ 66. Kaufmannisches Zuriickbehaltungsrecht. Das Sicherungsmittel des Zu
rUckbehaltungs-(Retentions-) rechts hat im Handelsrecht von alters her, sowohl 
seinen Voraussetzungen, wie seinen Wirkungen nach, eine e,rheblich hohere Be
deutung, wie das gleichnamige Institut des biirgerlichen Rechts. Nach BGB. § 273 
steht dem Schuldner einer Forderung ein ZUrUckbehaltungsrecht an dem geschul
deten Gegenstand nur dann zu, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Rechts
verhaltnis beruht oder die gleiche Sache betrifft, und gibt ihm nur eben eine Ein
rede gegenuber dem Anspruch des Glaubigers. Ein Kaufmann aber kann wegen 
aller Forderungen, die er gegen einen anderen Kaufmann aus beiderseitigen Han
delsgeschaften hat, ein Zuriickbehaltungsrecht an allen beweglichen Sachen oder 
Wertpapieren seines Schuldners ausuben, die im Wege von Handelsgeschaften in 
seinen Besitz gelangt sind. Statt rechtlicher Konnexitat geniigt also der tatsach
liche Zusammenhang einer kaufmannischen Geschaftsverbindung, § 369 I. Besteht 
freilich eine besondere Verpflichtung, mit dem Gegenstand in bestimmter anderer 
Weise zu verfahren (z. B. ihn an einen Dritten abzugeben), so kann ein Zuriick
behaltungsrecht nicht geltend gemacht werden, § 369 III, s. aber auch § 370. Kraft 
des kaufmannischen Zuriickbehaltungsrechts ist der Berechtigte nicht nur befugt, 
seine Leistung einredeweise zu verweigern, bis sein Gegenanspruch befriedigt oder 
sichergestellt wird, sondern auch sich aus dem zUrUckbehaltenen Gegenstande 
nach den Regeln des Pfandverkaufs zu befriedigen; er muB aber hierfur zunachst 
ein auf Gestattung der Befriedigung lautendes Urteil erwirken, § 371. Ebenso steht 
ihm im Konkurs des Verpflichteten ein Absonderungsrecht zu, KO. § 49 4• Das 
kaufmannische ZUrUckbehaltungsrecht ist somit ein wirkliches Deckungsrecht, das 
dem Pfandrecht sehr nahe kommt, ohne aber dessen volle dingliche Kraft zu 
haben (vgl. BGB. § 1227, 985). 

Zweites Kapitel. 

Handelskauf. 
§ 67. Begriff. Der Kauf ist heute auch fur den Handelsverkehr, der Haupt

sache nach, im BGB. geregelt. Das HGB. enthalt nur eine kleine Anzahl kaufrecht
Heher Sondernormen, deren Tendenz dahin geht, Storungen des Guterumlaufs, wie 

Heinsheimer. Handels- n. Wechselrecht. 5 
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sie namentlioh bei einer Beanstandung der Ware durch den Kaufer eintreten, mt 
lichst rasch und schonsam zu erledigen; sie betonen demgemaB iiberwiegend d 
Verkauferinteresse. Diese besonderen Vorschriften gelten jedoch nur fiir den tee 
nisch sogenannten "Handelskauf", d. h. Kaufe und Verkaufe, die Handelsgescha: 
im Sinne des § 343f£. sind und deren Gegenstand in Waren (beweglichen Sacht 
oder Wertpapieren besteht, §§ 373, 381 I, vgl. § P. Ein Kaufvertrag iiber andE 
Gegenstande, z. B. Grundstiicke, Forderungen, Patente u. dgl., kann zwar ebenfa 
Handelsgeschaft sein und untersteht dann den allgemeinen Vorschriften von § 346 
(s. oben S. 61), beurteilt sich aber nicht nach § 373f£. Andererseits ist nicht erhE 
lich, ob die in Frage stehenden Waren das Grundhandelsgewerba des als KauJ 
oder Verkaufer beteiligten Kaufmanns bestimmen; wenn ein Kohlenhandler E 
Lastauto kauft oder ein Versicherungsagent seine Sc:hreibmaschine verkauft, so si: 
das Handelskaufe. "Obrigens beziehen sich die wichtigsten der Sondernormen, I 

mentlich diejenigen iiber die Mangelriige, auf solche Handelskaufe, die beiderseiti 
Handelsgeschafte sind, §§ 377-379. 

Ob eine beim Verkaufer schon vorhandene oder eine erst von ihm zu 1 
schaffende Sache verkauft wird (Lieferungsvertrag), macht schon nach BGB. § 4 
keinen Unterschied. Ebenso ergibt sich aus BGB. § 651, daB ein Werklieferun~ 
vertrag, der auf Herstellung vertretbarer Sachen aus Stoffen des UnternehmE 
gerichtet ist (z. B. in der Konfektionsbranche), ganz unter Kaufrecht fallt. Hi 
sind also, wenn ein Handelsgeschaft vorliegt, die §§ 373f£. unmittelbar anzuwend€ 
Das gleiche solI aber auch dann gelten, wenn ein solcher Werklieferungsvertrag ( 
Herstellung unvertretbarer beweglicher Sachen aus von dem Unternehmer gestellt 
Stoffen zum Gegenstand hat, § 381 II (z. B. Werkzeugmaschine nach besonder 
Angaben). 

AbschluB und Inhalt der Handelskaufe sind durch Handelsbrauche, durch c 
von den Verkauferorganisationen ausgegebenen oder mit den Kauferorganisatiolll 
vereinbarten "allgemeinen Bedingungen", sowie durch eina weit verbreitete Klaus4 
praxis vieHach stark beeinfluBt. So bedeuten z. B. die Klauseln "fob" (free 4 

board), ,,£rei Berlin" (Niederlassung des Kaufers) u. dgl. handelsgebrauchlich mei 
nicht bloll eine Spesenklausel, nach der der Verkaufer die "Obersendungskosten I 

tragen hat (so BGB. § 269 III), sondern machen den Ablieferung30rt zum Leistung 
ort, so daB die Transportgefahr, entgegen dem BGB. § 447, den Verkaufer trif 
(Abladegeschiilt). - Fiir e:nige besondere Fragen ist auf die Darstellung des Wir 
schaftsrech ts zu verweisen. 

§ 68. Unverziigliche Mangelriige. Die Anspriiche des Kaufers auf Gewab 
leistuug wegen Mangel der Sache sind nach biirgerlichem Recht zeitlich nur insofe] 
beschrankt, als sie einer kurzen, bei beweglichen Sachen sechsmonatigen Verjahrm 
unterliegen, BGB. § 477; solange diese Frist noch nicht laufen ist, muB d, 
Verkaufer, wenn nicht besondere Umstande vorliegen, mit der Moglichkeit rechne 
daB die Kaufsache vom Kaufer als mangelhaft beanstandet werde und im WeI 
der Wandelung zu ihm zuriickkomme. Demgegeniiber verlangt der Handelsverkel 
nach einer rascheren Behandlung laufender Geschiilte; ein Verkaufer, dessen G 
werbeverkehr in der Kette des Umsatzverkehrs steht, mull bald wissen, woran I 

ist, um so mehr, als eine Ware, die trotz ihrer MangSllhaftigkeit noch immer hand€ 
bar sein kann, durch zu langes Lagern oft vollig entwertet wiirde; anderseits ist I 

nicht unbillig, von einem Kaufer, der ein Handelsgewerbe betreibt, besondere Sacl 
kenntnis und Anspannung zu verlangen. Nach Handelsrecht hat deshalb bei beide 
seitigem Handelskauf der Kaufer die Ware unverziiglich nach der Ablieferung ~ 
untersuche~ und etwaige Maugel dem Verkaufer sofort anzuzeigen, § 377 I. V< 
~~er "Riigep~cht" d~s H~ndels~auf~r.s k~~ fr~ilich ~ur ~n. eh~em :une~el!-~lichE 
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fUr die "Erhaltung der Reohte des Kaufers"; bei unterlassener oder verspateter An
zeige gilt die Ware als genehmigt, ohne Fiktion gesproohen: verwirkt der Kaufer 
aIle ihm naoh biirgerliohem Recht etwa zustehenden Anspriiche wegen solcher 
Mangel, die bei sofortiger richtiger Untersuohung erkennbar waren, § 377 II-IV, 
vgl. BGB. § 459ff. Gegeniiber dem Einwand unterbliebener Riige steht dem Kaufer 
der Naohweis offen, daB der Verkaufer den Mangel gekannt und arglistig ver
sohwiegen habe, § 377 V, vgl. BGB. § 4771. Die Erfordernisse der Untersuchung 
und der Unverziigliohkeit bestimmen sioh im einzeInen naoh den strengen RegeIn 
eines ordnungsmaBigen Gesohaftsganges und naoh der besonderen Art der in Frage 
stehenden Ware; abgeliefert ist die Ware, sobald sie aus der Verfiigungsgewalt des 
Verkaufers oder der mit dem Transport betrauten Personen in die tatsiichliche 
Verfiigungsgewalt des Kaufers oder der von ihm zur Abnahme bestimmten Person 
gelangt ist. 

Die dargelegten Satze gelten zunachst fiir eigentliohe QuaIitiitsmangel (ord
nungs- oder vertragswidrige Fehler, Niohtvorhandensein zugesicherter Eigensohaften, 
insbesondere Probewidrigkeit). Die Riigepflioht wird aber in § 378 auch auf 
Fiille einer Falschlieferung ausgedehnt, wenn eine andere als die bedungene Ware 
(Garne lIb statt lIla, oder gelb statt griin), oder wenn eine unrlchtige Menge ge
liefert ist. Wer 24 Stiick Fahrradlampen bestellt hat, muB also, falls ihm 30 ge
liefert werden, dies unverziiglioh riigen, falls er nioht aIle behalten will; umgekehrt 
wird er, wenn er auf den Kaufpreis der 24 verklagt ist, mit der Behauptung, daB 
nur 18 geliefert worden seien, nicht gebort, falls er nicht unverziiglioh nach Ein
treffen der angeblioh aIle 24 enthaltenden Sendung dem Verkaufer die Minderliefe
rung angezeigt hat. Die Rechtsregel beruht auf der Erwiigung, daB im Handel, 
der es mit vielen Sorten und Mengen zu tun hat, unter Umstanden auoh Abweichungen 
von der Bestellung hingenommen werden; ist freilioh die Abweichung offensiohtlioh 
so erheblioh, daB der Verkaufer die Genehmigung des Kaufers als ausgeschlossen 
betraohten muBte, so bleibt es bei den normalen Folgen der Nichterfiillung, § 378. 

Nooh.zwei weitere Sondervorschriften des Handelskaufs hangen tatsiiohlich meist 
mit Differenzen iiber die Besohaffenheit der Ware zusammen. Bei Distanzkaufen 
muB sioh der Kaufer, wenn auoh er Kaufmann ist, der ihm iibersandten Waren 
fiirsorglioh annehmen, falls er sie aus irgendeinem Grunde beanstandet und dem 
Verkaufer zur Disposition stellt; er muB fiir ihre Aufbewahrung sorgen, bis dieser 
selbst dariiber verfiigen kann, § 379. Bei jeder Art von Handelskauf stehen ferner 
dem Verkaufer besondere, iiber das BGB. hinausgehende Reohte zu, falls der Kaufer 
mit der Annahme der Ware in Verzug kommt, wie dies bei versohiedener Saohlage, 
besonders haufig aber dann vorkommt, wenn der Kaufer die Ware unbegriindeter
weise fiir mangelhaft halt, z. B. als nioht mustermaBig zuriiokweist. Der Verkaufer 
ist in solchen Fallen bereohtigt, die Ware, die ja im Sinne von BGB. § 372 regel
maBig nioht hinterlegungsfahig ware, in Lagerhausern oder sonstwie auf Kosten des 
Kaufers zu hinterlegen oder aber im Wege des Selbsthilfeverkaufs fiir Reohnung 
des Kaufers offentlich versteigern zu lassen, §§ 373/4, vgl.. BGB. §§ 293ff. 

§ 69. Besondere FaIle. Das HGB. regelt den sog. Spezifikationskauf, eine im GroB. 
verkehr haufig verwendete Vertragsform, bei der ein bestimmtes Quantum Ware 
fest verkauft, dem Kaufer aber vorbehalten ist, die Lieferung naoh Form, MaB 
oder dgl. naher zu bestimmen, z. B. die bestellten Garne auf die verschiedenen 
Nummern einzuteilen, oder Eisen in versohiedenen Formen abzurufen, § 375. Hier 
bedarf es also einer besonderen Mitwirkung desKaufers, um dem Verkaufer die Lei
stung zu ermogliohen, und der Kaufer gerat, wenn er nioht reohtzeitig spezifiziert, 
schon nach allgemeinen Grundsatzen in Annahmeverzug. Dariiber hinaus erklart 
§ 375 ihn aber ausdrUoklioh fUr verpflichtet, die vorbehaltene Bestimmung zu treffen, 
so daB im Saumnisfalle zugleioh Leistungsverzug mit allen Folgen vorliegt: der 

5* 
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Verkaufer kann also nach Fristsetzung Schadensersatz wegen Nichterfullung ver
langen oder yom Vertrag zUrUcktreten; er solI auBerdem befugt sein, die Spezifi
kation nunmehr seinerseits vorzunehmen. 

Von mehr prinzipieller Bedeutung ist die Rechtsform des als Fixgeschaft ab
geschlossenen Handelskaufs, § 376. Ein Fixgeschaft liegt nicht schon vor, wenn 
fUr die Lieferung der Ware (oder die Zahlung des Preises) eine Zeit oder Frist fest 
bestimmt ist, sondern nur dann, wenn ausdrUckIich vereinbart oder aus den Um
standen als unzweifelhaft gewollt zu erkennen ist, daB die Leistung genau zu der 
angegebenen Zeit bewirkt werden musse. In solchen Fallen ist die Zeitbestimmung 
ein wesent.liches Merkmal der Leistung, die, wenn zu einer anderen Zeit bewirkt, 
selbst zu einer anderen wiirde; so namentIich bei Geschaften uber borsen- oder 
marktgangige Waren mit stark schwankenden Kursen. In weiterem Ausbau des 
in BGB. § 361 Bestimmten schreibt das HGB. vor, daB, falls hier der Schuldner 
nicht rechtzeitig leistet, der andere Teil ohne weiteres yom Vertrag zurUcktreten 
und im Verzugsfalle sofort Schadensersatz (regelmaBig in abstrakter Berechnung) 
verlangen kann. Die wichtigste Besonderheit des § 376 Iiegt aber darin, daB bei 
Versautnung des Termins die positive Vertragserfullung fUr die Regel ganz ent
fallen soIl; der Schuldner hat kein Recht mehr, die Leistung zu bewirken, und auch 
der Glaubiger kann Erfullung nur dann noch verlangen, wenn er diese seine Ab
sicht . dem anderen Teil sofort erklart, ein Rechtssatz, der den Schuldner gegen 
spekulative Ausnutzung der Lage sicherstellen solI. 

§ 70. Borsengeschafte. Das Borsengesetz von 1896/1908 (mit einzelnen An
derungen seit 1920) regelt auBer der Borsenorganisation auch gewisse Arten von 
Kaufgeschaften, die an der Borse oder im Zusammenhang mit dem Borsenverkehr 
abgeschlossen werden. Von diesen Vorschriften ist freilich der wichtigste Teil derzeit 
nicht praktisch, weil der Borsenterminhandel in Wertpapieren seit dem Weltkriege 
noch nicht wieder zugelassen wurde. 

Borsen sind offentlich-rechtlich organisierte Anstalten, an denen taglich oder 
doch in kurzen regelmaBigen Terminen geschaftliche Versammlungen ortsansassiger 
Kaufleute stattfinden, um in besonders geordneten Formen Kaufe lind Verkaufe 
fiber gattungsmaBig bestimmte Wertpapiere oder Waren gewisser Art abzuschlieBen. 
Das Zusammentreffen vieler Interessenten, der AbschluB sehr zahlreicher Geschafte 
innerhalb ganz weniger Stunden, der AusschluB aller individuellen Momente, die 
festen Usancen und Geschaftsbedingungen - alles dies gewahrleistet eine moglichst 
sichere, allgemeingwtige Preisbestimmung unter genauer Beriicksichtigung der je. 
weiligen Marktlage. Borsen diirfen nach deutschem Recht nur mit staatlicher Ge
nehmigung errichtet werden und stehen unter staatlicher Aufsicht; an jeder Borse 
wird ein Staatskommissar besteUt, BorsenG. §§ 1, 2, 8. Eine Borsenordnung regelt 
den Borsenvorstand und die anderen B6rsenorgane, sowie die personIichen Voraus
setzungen der Zulassung zum Borsenbesuch, § 4-7. Ein Ehrengericht zieht Borsen
besucher zur Verantworlung, die im Zusammenhang mit ihrer Borsentatigkeit sich 
eine mit der Ehre oder dem Anspruch auf kaufmannisches Vertrauen nicht zu ver
einbarende Handlung zuschulden kommen lassen, §§ 9-27, z. B. arglistige Kurs
beeinflussung oder unanstandige Anreizung Privater zur Borsenspekulation; s. auch 
die Strafbestimmungen in den §§ 88, 89, 94. - Ffir zivilrechtliche Streitigkeiten aus 
Geschaften, die an der Borse oder doch auf Grund der Borsenbedingungen als AuBen
geschafte abgeschlossen werden, kann ein Borsenschiedsgericht eingesetzt werden, 
s. § 28. 

Die Geschaftszweige, fur welche die einzelne Borse bestimmt ist, sind in der 
Borsenordnung zu bezeichnen, § 52. Danach sind die Borsen teils Effekten- oder 
FondsbOrsen ffir Handelsgeschafte in Wertpapieren, Wechseln, Geld, Edelmetallen· 
u. dgl., teils Warenborsen fUr den GroBhandel in gewissen, generisch gehandelten 
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Warengattungen, so Produktenborsen fur Getreide; Kaffee-, Petroleum-, Baum
wollen-, Zuckerborsen; Metallborsen fUr Kupfer, Zinn und andere unedle Metalle. 

Die amtliche Feststellung des Borsenpreises ist Sache des Borsenvorstands, 
§ 29 I, II; zur Mitwirkung werden aus der Zahl der Personen, die sich mit der Ver
mittlung der betreffenden Geschafte an der Borse befassen, Kursmakler ernannt, die 
ihre halbamtliche, unparteiische und uninteressierte Stellung durch einen Maklereid 
zu bekraftigen haben, §§ 30-35. Die Kursfestsetzung muB der wirklichen Geschafts
lage des Verkehrs an der Borse entsprechen, § 29 III; es mussen also, urn zu dem 
richtigen Durchschnittskurs zu gelangen, aIle an diesem Borsentag abgeschlossenen 
und bekannt gewordenen Geschafte im Verhaltnis ihrer Zahl und Preise berucksich
tigt werden, soweit es sich nicht urn offen bar unreelle Manover handelt, und ebenso 
sind ernstlich aufgetretene Nachfrage und Angebot, die nicht zu Abschlussen fiihrten, 
in Geld- und Briefkursen zu bemerken. Die Gegenstande, beziiglich deren ein Kurs 
festzustellen ist, ergeben sich bei Warenborsen schon aus der Borsenordnung, die die 
einschlagigen Warengattungen verzeichnet. Dagegen konnen die amtlichen Ein
richtungen einer Effektenborse nicht ohne weiteres fUr jedes, wenn auch noch so 
unbedeutende oder unsolide Wertpapier zur Verfugung stehen. Eine amtliche Fest
stellung des Borsenpreises von Wertpapieren findet daher nur fUr soIche Papiere 
statt, die durch die Zulassungsste~le der Borse- eine sachverstandig und unparteiisch 
zusammengesetzte Kommission - zum Borsenhandel zugelassen sind; der Antrag 
auf Zulassung einer "Emission" muB in einem zu veroffentlichenden Prospekt ein
gehend begriindet werden, und ist zUrUckzuweisen, wenn der Prospekt ungenugend 
oder eine Schadigung allgemeiner Interessen oder eine trbervoFteilung des Publikums 
zu befurchten ist, §§ 36-44. Bei verschuldeter Unrichtigkeit oder Unvollstandigkelt 
des Prospektes haften die Beteiligten allen spateren Erwerbern der eingefiihrten 
Papiere auf Schadensersatz, sog. Prospekthaftung, §§ 45-49. Inwieweit an der 
Borse ein Handel in nicht zugelassenen Wertpapieren stattfinden darf, bestimmt sich 
nach der Borsenordnung;. Kurszettel uber diesen sog. Freiverkehr diirfen von den 
Borsenorganen nicht herausgegeben werden, § 43. 

Die Abschlusse an der Borse sind entweder Kassageschafte (bei Waren: Loko
geschafte), deren Abwicklung alsbald, d. h. innerhalb der usancemaBig bestimmten, 
meist einige Tage umfassenden Fristen zu erfolgen hat, oder aber Zeitgeschafte, bei 
denen die Parteien einen spateren Fixtermin . fur die Lieferung vereinbaren, Z. B. 
bei Wertpapieren das Monatsende (Ultimo), bei Baumwollverkaufen im Januar den 
August oder September, vgl. hierzu § 29 I. Solche Zeitgeschafte haben schon ilirem 
Wesen nach einen spekulativen Charakter, wenn es sich, wie hier stets, um Waren 
handelt, deren Preis sich in der Zwischenzeit vermutungsweise andert. Die Moglich
keit, solche Geschafte borsenmaBig abzuschlieBen, erhoht aber noch den hierin 
liegenden Anreiz. Denn an der Borse kann jederzeit das Gegengeschaf~ geschlossen 
werden, das den Gewinn unmittelbar verwirklicht: der a la hausse abschlieBende 
Kaufer verkauft auf den gleichen Ultimotermin, wenn der Kurs gestiegen ist; der 
ala baisse spekulierende Verkaufer deckt sich erst spater, wenn der Kurs faUt, auf 
Ultimo ein. Und auch der verlierende Teil kann durch ein Gegengeschaft seinen 
Verlust meistens sofort auf den Kursunterschied, die "Differenz", beschranken. 
Wegen der in all dem liegenden Gefahr unwirtschaftlicher trberspekulation werden 
die Borseneinrichtungen dem "Borsenterminhandel" nicht ohne weiteres zur Ver
fiigung gestellt; vielmehr muss en Waren und Wertpapiere zum Borsenterminhandel 
besonders zugelassen werden. Die Zulassung erfolgt unter Festsetzung allgemeiner 
Geschaftsbedingungen durch den Borsenvorstand; bei Wertpapieren ist ein ent
sprechend hoher Nennbetrag, bei Aktien die Zustimmung der Aktiengesellschaft 
erforderlich, §§ 50,51, 90. Fur Borsentermingeschafte in Fabrikaktien und Berg
werksanteilen bedarf es sogar der Genehmigung der Reichsregierung, die anderseits 
solche Geschafte in bestimmten Waren oder Wertpapieren auch ganz verbieten 
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kann, §§ 63, 64. Borsentermingeschiifte in Getreide und Mehl sind fiir die Regel schon 
kraft Gesetzes in besonders scharfer Weise verboten, §§ 65-87,91-93. Aber auch 
hiervon abgesehen, also soweit es sich um nicht verbotene Termingeschiifte in offiziell 
hieIiiir zugelassenen Waren oder Wertpapieren handelt, sind diese nur dann ohne 
weiteres wirksam, wenn beide Parteien bOrsentermingeschiiftsfahig sind, eine Eigen
schaft, die das Gesetz im allgemeinen nur den in das Handelsregister eingetragmen 
Vollkaufleuten zuerkennt, iibrigens ohne Riicksicht darauf, ob das fragliche Geschiift 
mit den Gegenstanden ihres HandelEgewerbes etwas zu tun hat oder nicht, §§ 52, 53. 
In diesem FaIle ist auch der SpielEinwand (Differenzeinwand) ausgeschlossen, wenn 
er an sich nach BGB. §§ 762, 764 deshalb begriindet ware, weil die Parteien von vorn
herein gar nicht einen ernstlichen Kauf mit wirkli<iher Lieferung der Waren oder 
Wertpapiere, sondern lediglich die Zahlung der sich am Stichtag ergebenden Kurs
differenz hiniiber oder heriiber beabsichtigt hatten, BorsenG. § 58. Auch wenn einer 
der beiden Teile als privater Spekulant nicht bOrsentermingeschiiftsfahig ist, kann er 
bei Termingeschiiften in Wertpapieren wenigst€lls Eine Sicherheit fiir etwaige Ver
Iuste wirksam IEisten, und muB sich, wenn er Gewinne aus Borsentermingeschiiften 
einklagt, die Aufrechnung mit Verlusten aus andern solchen Geschaften gefallen 
lassen, BorsenG. §§ 54, 56. 

Drittes Kapitel. 

Geschiifte der Bilfsunternehmungen. 
§ 71. Ubersicht. Die im 3.-7. Abschnitt des HGB. III geregelten Handels

geschafte - das Kommissionsgeschaft, das Speditions-, das Lagergeschiift und da.s 
Frachtgeschiift (mit den Besonderheiten fiir die Eisenbahn) - bilden eine Gruppe 
fiir sich. Sie stehen wiItschaftlich mit dem Handelskauf keineswegs in einer Linie, 
da sie nur Hilfsgeschafte fiir den eigentlichen Handel sind. Sie sind nicht auf Hin
gabe von Ware gegen Geld gerichtet, sondern auf die Leistung gewisser Dienste 
(Geschaftsbesorgungen) oder (werkvertragsahnlich) auf die Herbeifiihrung gewisser 
Erfolge. Die innere Verwandtschaft, namentlich der drei erstgenannten Geschafts
arten, zeigt sich in der GleichmaBigkeit einiger charakteristischer Rechtsgedanken, 
so in der besonderen Haftung (§§ 390,407 II, 417, 429) und im gesetzlichen Pfand
recht (§ 366 III, s. a. ZPO. § 488 I). Da es sich bei dieser Gruppe um geschaftliche 
Betatigungen handelt, wie sie so im biirgerlich-rechtlichen Verkehr kaum vor
kommen, hat das Handelsrecht, verglichen mit den fragmentarischen Resten des 
lIandelskaufrechts, hier die Aufgabe eindringlicher Spezialregelung, §§ 383-473. 
Die genannten Geschaftsarten werden meist von Unternehmern betrieben, die sich 
im wesentlichen nur mit ihnen befassen. DemgemaB werden aile diese Geschafte 
schon in § 1 Ziff. 5/6, wo sie als Grundhandelsgeschafte anerkannt sind, in sub
jektiveJ Weise bestimmt ("Geschafte der Kommissionare" usw.). Auch die spezielle 
Regelung ihres Inhalts erfolgt unter diesem Gesichtspunkt: das HGB. normiert sie 
grundsatzlich als Geschafte bestimmter Arten von Unternehmern und beginnt stets 
mit deren Kennzeichnung ("Kommissionar ist, wer ... " usw.), s. §§ 383, 407, 416, 
425. Freilich Bollen die RegeIn des Kommissions-, Speditions- und Frachtgeschafts 
auch zur Anwendung kommen, wenn ein sonstiger Kaufmann einmal ein derartiges 
Geschaft in seinem Betriebe als Nebenhandelsgeschaft ausfiihrt, §§ 406 I, 415, 451. 

a) Kommissionsgeschaft. 
§ 72. KOIDmissionar ist, wer es gewerbsmaBig iibernimmt, Waren oder Wert

papiere fiir Rechnung eines anderen (des Kommittenten) in eigenem Namen zu 
kaufen oder zu verkaufen, § 383, s. a. § 406. Der Kommissionshandel in eigenem 
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Namen und fur fremde Rechnung ist vor allem da verbreitet, wo Lieferant und Ab
nehmer aus raumlichen oder personlichen Grunden nicht unmittelbar zusammen
gebracht werden konnen, die fur den einen auftretende Zwischenperson aber auch 
nicht als Vertreter oder Agent, sondern nur mit ihrem eigenen Namen und Kredit 
"ins Geschaft kommen" kann; da sie andererseits das Risiko nicht selbst - als 
"Properhandler" - tragen will, fuhrt sie das Geschaft fUr Rechnung eines Auf trag
gebers aus; so namentlich im Ein- und Ausfuhrhandel und bei Borsengeschaften. 
DaB Lieferant und Abnehmer ebenfalls Kaufleute seien, ist fur das Geschaft des 
Kommissionars keineswegs erforderlich; man denke z. B. an kommissionsweisen 
Einkauf bei landwirtschaftlichen Produzenten, an kommissionsweisen Verkauf von 
Kunstwerken. Der Kommissionar tritt nach auBen, wenn er das kommittierte Ge
schaft mit dem Dritten abschlieBt, ganz selbstandig auf; der Dritte braucht nicht 
einmal zu erfahren, daB der mit ihm Handelnde Kommissional' ist, noch weniger, 
in wessen Auf trag er handelt. 1m 1nnenverhaltnis zum Kommittenten aber ist der 
Kommissionar nur Beauftragter (sog. "mittelbarer Stellvertreter"). Rechtsbezie
hungen entstehen daher nur zwischen dem Kommissionar und einerseits dem Dritten, 
andererseits dem Kommittenten, dagegen nicht zwischen dem Dritten und dem 
Kommittenten selbst. Hiernach mussen die einzelnen Rechtsverhaltnisse scharf 
auseinander gehalten werden. 

Das Kommissionsverhaltnis zwischen dem Kommittenten und dem Kommissio
nar ist ein auf Geschaftsbesorgung gerichteter Werkvertrag besonderer Art, aus dem 
sich auftragsahnliche Verpflichtungen des Kommissionars ergeben. Er hat das Ge
schaft sorgfaltig auszufuhren, § 384 I, II, und darf dabei von den Weisungen des 
Kommittenten nur abweichen, wenn Gefahr im Verzuge ist, § 385, BGB. § 665; 
s. a. die besondere Strafbestimmung wegen Kommissionaruntreue im BorsenG. § 95. 
Hat der Kommittent ein Preislimit bestimmt, so kommt ein giinstigerer AbschluB 
dem Kommittenten zugute; einen ungunstigeren muB er gelten lassen, wenn er ihn 
nicht sofort nach Anzeige zuruckweist oder wenn der Kommissionar sich zur Deckung 
des Unterschiedes erbietet, §§ 386/387. Die Vergiitung des Kommissionars besteht 
in einer Provision, die er aber regelmaBig nur fordern kann, wenn das Geschaft zur 
AusfUhrung gekommen ist oder die Nichtausfiihrung auf einem in der Person des 
Kommittenten liegenden Grunde beruht, § 396. Eine besondere Delkredereprovision 
gebiihrt ihm, wenn er dem Kommittenten gegenuber fiir die Erfiillung der Ver
bindlichkeit seitens des Dritten, namentlich bei einer Verkaufskommission fur die 
Zahlung des Kaufpreises, einzustehen hat, sei es, weil er das Delkredere besonders 
ubernommen hat, sei es weil dies einem lokalen Handelsgebrauch entspricht, § 394. 
Hat er unbefugterweise Kredit gegeben, so tragt er selbst die Gefahr und muB, im 
Falle einer Verkaufskommission, den Kaufpreis sofort seinerseits erlegen, § 393. 

Da der Kommissionar das Ausfuhrungsgeschaft mit dem Dritten in eigenem 
Namen abschlieBt, treten die Wirkungen in seiner eigenen Person ein, bis er sie, 
in Abwicklung der ihn dem Kommittenten gegeniiber treffenden Verpflichtungen, 
auf diesen uberfiihrt. Bei der Einkaufskommission wird demgemaB der Kommissio
nar selbst Eigentumer des ihm gelieferten Gutes, wie er ja auch selbst dem dritten 
Verkaufer gegenuber Schuldner des Kaufpreises ist. Die Eigentumsubertragung yom 
Kommissionar auf den Kommittenten richtet sich nach allgemeinen sachenrecht
lichen Grundsatzen. Nur beim kommissionsweisen Einkauf von Wertpapieren wird 
der Eigentumsiibergang zugunsten des Kommittenten in besonderer Weise be
schleunigt; er tritt nicht nur nach den sachenrechtlichen Grundsatzen des BG B. ein 
(so z. B. dann, wenn der Kommissionar, der zugleich die Verwahrung der Wert
papiere ubernommen hat, die gekauften Stucke, seiner gesetzIichen Pflicht entspre
chmd, in auBerlich erkennbarer Weise absondert und so dem Kommittenten mittels 
Besitzkonstituts ubereignet), sondern auch schon dann, wenn der Kommissionar 
ein die gekauften Papiere individuell erkennbar machendes Stuckeverzeichnis mit den 
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Nummem oder sonstigen Bezeichnungsmerkm.a.len an den Kommittenten absendet; 
das Recht des Kommittenten, ein solches Stiickeverzeichnis zu verlangen, kann nur 
dann ausgeschlossen werden, wenn der Kommissionar Bankier ist; kommt der Kom· 
missionar in Konkurs, ohne daB das Eigentum der Wertpapiere auf den Kommitten· 
ten iibergegangen ist, so steht diesem, falls er den Gegenwert voU geleistet hat, 
wenigstens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus den in der Masse vorhan· 
denen gleichartigen Wertpapieren zu, §§ 1, 3, 7a des Gesetzes betr. die Pflichten der 
Kaufleute bei Aufbewahrung fremder Wertpapiere (sog. Depotgesetz, 1896, Fassung 
vom 21. 11. 1923). - Bei der Verkaufskommission iibereignet der Kommissionar 
dem dritten Kaufer eine Ware, die ihm selbst nur als Kommissionsgut anvertraut 
wurde; da er den Verkauf aber im eigenen Namen abgeschlossen hat, bedarf es 
erst der Abtretung der Kaufpreisforderung an den Kommittenten, um diesem ein 
direktes Vorgehen gegen den Kaufer zu ermoglichen. Immerhin soli hier, wo es sich 
um den Gegenwert fur eine Ware handelt, die niemals zum Vermogen des Kommis
sionars gehorte, die Kaufpreisforderung im Verhaltnis zwischen dem Kommittenten 
und dem Kommissionar auch vor der Abtretung als Forderung des Kommittenten 
gelten, dem hiemach insbesondere im Konkurse des Kommissionars ein Aus
sonderungsrecht an der ausstehenden Kaufpreisforderung zusteht, § 392, KO. §43. 

Wegen seiner Provision, sowie wegen aller Vorschusse, Auslagen und eingegange
nen Verbindlichkeiten hat der Kommissionar, wie bereits erwahnt, ein gesetzliches 
Pfandrecht am Kommissionsgut, sofern und solange er es in seinem Besitze oder 
mittels Traditionspapiers zu seiner Verfugung hat, § 397, s. a. KO. § 44: Verfolgungs. 
recht des Verkaufskommissionars im Konkurse des Kommittenten. Auch wenn er 
selbst Eigentiimer des Gutes ist, wie dies nach dem soeben Gesagten bei der Ein
kaufskommission die Regel bildet, steht dem Kommissionar ein nach pfandrecht
lichen Grundsatzen durchzufuhrendes Befriedigungsrecht zu, § 398, s. a. § 399. 

§ 73. Selbsteintritt. Bei Waren oder Wertpapieren, die einen Borsen· oder Markt
preis haben, deren Preis also ohne individuellen KaufabschluB objektiv festzustellen 
ist, kann der Kommissionar die Kommission in der Weise ausfuhren, daB er, statt 
mit einem dritten Kaufer oder Verkaufer abzuschlieBen, selbst als solcher auftritt. 
Bei Abschlussen, die an derBorse fur auBerhalb stehende Auftraggeber vorgenommen 
werden, entspricht dies so sehr den Gepflogenheiten, daB es einer gegenteiligen Be
stimmung des Kommittenten bedarf, urn das Selbsteintrittsrecht des Kommissio
nars auszuschlieBen; nur bei Wertpapieren ohne amtliche Notiz bedarf es einer Ge
stattung von seiten des Auftraggebers, wozu aber die Unterwerfung unter all
gemeine Bankbedingungen genugt, § 400 1. Der Selbsteintritt muG spatestens bei 
der Ausfiihrungsanzeige erklart werden, § 405 I. Er bewirkt, daB der Kommissionar 
selbst Kaufer oder Verkaufer wird, und zwar regelmaBig zu dem bei BorsenschluB 
geltenden Kurse, § 400 II-V, s. a. § 401, 402. 1m ubrigen verbleibt es hei den 
Rechtswirkungen des Kommissionsverhaltnisses; insbesondere hat auch der selbst 
eintretende Kommissionar Anspruch auf Provision und auf Zahlung der regelmaGigen 
Kostenbetrage, §§ 403, 404. 

b) Speditionsgeschaft. 
§ 74. Der Spediteur laBt fiir Rechnung eines anderen, des Versenders, Guter

sendungen durch Frachtfiihrer (oder Seeverfrachter) ausfuhren, mit denen er die 
Frachtvertrage in eigenem Namen abschlieBt, § 407 I. Das Speditionsgeschaft, 
rechtlich dem Kommissionsgeschaft verwandt, gehort in die Reihe der Transport
geschafte. Der Spediteur hat die Versendung sorgfaltig auszufuhren, also bei der 
Auswahl des Frachtfiihrers und beim AbschluB des Frachtvertrags das Interesse 
des Versenders wahrzunehmen, § 408. Er haftet fur das Gut, vorbehaltlich des Ent-
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lastungsbeweises, bis zur "Obergabe an den Frachtfiihrer, § 407 II, 390 I. Mit dieser 
-abergabe aber hat er seine Verpflichtung erfiillt und seine Provision verdient, § 409. 
Fiir den Transport selbst haftet er nicht mehr. Indessen kanhder Spediteur die Be
forderung des Gutes auch selbst ausfiihren und iibernimmt durch solchen Selbst
eintritt zugleich die Pflichten und Rechte eines Frachtfiihrers, § 412. 1st zwisch~n 
Spediteur und Versender ein bestimmter Satz der Beforderungskosten vereinbart, 
so hat der Spediteur sogar ausschlieBlich die Rechtsstellung eines Frachtfiihrers, 
§ 413 I. In beiden Fallen ergibt sich a.us dem Frachtrecht seine weitergehende Haf
tung bis zur· Ablieferung des Gutes, §§ 429, 432. 

c) Lagergeschaft. 
§ 75. Der Lagerhalter iibernimmt gewerbsmaBig die Lagerung und Aufbewahrung 

von Giitern gegen ein yom Einlagerer zu zahlendes Lagergeld, §§ 416, 420 1. Das 
Lagergeschaft bildet oft ein ZwischengHed im Giitertransport und ist haufig mit 
dem Speditionsgeschaft verbunden. Rechtlich ist es eine besondere Art des Ver
wahrungsvertrags, s. im einzelnen §§417, 418, 421. Die Perioden der Lagerung und 
der Lagerkosten laufen regelmaBig von drei zu drei Monaten, §§ 420, 422. Die 
Lagerung kann nicht nur bestimmte Stiicke, sondern auch vertretbare Sachen in 
der Weise zum Gegenstand haben, daB der Lagerhalter sie mit gieichen Sachen an
derer Einlagerer vermischen darf (Silospeicher der Getreidelagerhauser); bei einem 
solchen Menglagergeschaft wird der Lagerhalter aber nicht, wie bei der uneigent
lichen Verwahrung, selbst Eigentiimer, vielmehr steht die/Masse im Miteigentum 
der Einlagerer, wobei jedoch der Lagerhalter zur Auslieferung der Anteile an die 
Einzelnen ermachtigt ist, § 419, vgl. BGB. §§ 700, 948. 

Haufig gibt der Erzeuger oder Erwerber eines Gutes dieses zur Lagerung, nicht 
um es spater wieder abzuholen, sondern um dariiber verfiigen zu konnen, ohne selbst 
mit der Verwahrung befaBt zu sein. Hier kann die Legitimation des dritten Emp
fangers gegeniiber dem Lagerhalter dadurch erleichtert werden, daB dieser dem 
Einlagerer einen Lagerschein mit Wertpapiercharakter ausstellt. DaB dieser nur 
mit staatlicher Ermachtigung an Order gestellt werden kann und dann dinglich 
als Traditionspapier wirkt, wurde schon oben angefiihrt, s. §§ 363-365, 424; vgl. 
auch EHGB. Art. 16 (landesrechtliche Zulassung des Zweischeinsystems; so Bremen). 

d) Frachtgeschiift. 
§ 76. Fraehtfiihrer ist, wer as gewerbsmaBig iibernimmt, die Beforderung von 

Giitern zu Lande oder auf Fliissen oder sonstigen Binnengewassern auszufiihren, 
§ 425. Das Frachtgeschaft zu Lande hat also zum Gegenstand die hauptgewerb
Hche Giiterbeforderung mittels Fuhrwerk, Lastauto u. dgl., vor allem auch mittels 
der Eisenbahn; in letzterer Beziehung greifen die im 7. Abschnitt, § 453-473, aus
gefiihrten Besonderheiten ein, § 454, s. u. S. 75; das Beforderungsgeschaft der Post 
unterliegt nicht dem Handelsrecht, § 452 (s. hierwegen Ges. iiber das Postwesen, 
1871, und Postordnung, 1921). Nur das Landfrachtrecht ist hier zu behandeln: fiir 
die Giiterbeforderung auf Binnengewassern treten neben die Vorschriften des 
6. Abschnitts die Sonderregeln des Binnenschiffahrtsrechts (BinnenSchG. § 26), 
wegen deren,· ebenso wie wegen der Beforderung von Giitern und Reisenden zur See 
(HGB. §§ 556f£', 664f£'), auf das Schiffahrtsrecht zu verweisen ist. -aber die Per
sonenbeforderung zu Lande enthalt das HGB. nur eine gesetzliche Delegation an 
die Eisenbahnverkehrsordnung, § 472, s. a. § 1 Ziff. 5. 

Der Frachtvertrag wird zwischen dem Frachtfiihrer und dem Absender ge
schlossen.Er hat zum Inhalt einerseits die Beforderung des dem Frachtfiihrer 
iibergebenen Gutes an den Bestimmungsort und die Ablieferung an den Empfanger, 
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anderseits das. als "Fracht" bezeichnete Entgelt. Obgleich dem RechtsverhiHtnis 
eine auf Beforderung des Gutes gerichtete Tatigkeit des Frachtfuhrers wesentlich 
ist, bildet den Vertragsgegenstand nicht sowohl diese Tatigkeit, als vielmehr ihr 
Erfolg; es liegt Werkvertrag, nicht Dienstvertrag vor; der Frachtfuhrer hat dem
gemaB, wenn das Gut unterwegs durch Zufall untergeht, die Fracht auch nicht 
teilweise anzusprechen (s. § 633), und das gleiche gilt regelmaBig dann, wenn die 
Durchfuhrung des Transports bis zum Ziele dauernd unmoglich wird, vgl. § 428 II 
(s. a. § 630, BinnenSchG. § 69: Distanzfracht). 

Der AbschluB des Frachtvertrags bedarf keiner besonderen Form. Doch kann 
der Frachtfuhrer verlangen, daB der Absender ihm einen Frachtbrief ausstelle, der 
aIle wesentlichen Punkte des Frachtverhiiltnisses, insbesondere Empfiinger, Gut, 
Fracht und etwa vereinbarte Lieferfrist enthalten solI; der yom Absender einseitig 
gezeichnete, yom Frachtfuhrer angenommene Frachtbrief ist eine Beweisurkunde 
fur Zustandekommen und Inhalt des Frachtvertrags; daruber hinaus begriindet er 
eine Haftung des Absenders fur Richtigkeit und Vollstiindigkeit der darin enthalte
nen Angaben (z. B. uber die Adresse des Empfiingers, die Beschaffenheit des Gutes), 
u~d zwar ohne Riicksicht auf Verschulden, § 426. DaB der Frachtfuhrer dem Absen
sender eine Gegenurkunde (Empfangsbestatigung uber das Gut, Beforderungsschein) 
auszustellen habe, ist nicht allgemein vorgeschrieben. Der Frachtfuhrer kann zwar 
einen Ladeschein ausstellen, der seine Verpflichtung zur Auslieferung des Gutes 
wertpapiermaBig verbrieft und auch an Order lauten kann, §§ 444--450, s. oben 
zu §§ 363-365; indessen ist diese auf langdauernde Transporte eingestellte Insti. 
tution im Landfrachtverkehr nicht ublich (anders BinnenSchG. § 72, sowie das See
konnossement im HGB. § 642) und bleibt daher im folgenden auBer Betracht. 

§ 77. Absender und Empfiinger. Der Empfanger hat zunachst keinerlei Rechte 
gegenuberdem Frachtfuhrer, der Frachtvertrag besteht zwischen Absender und 
Frachtfuhrer und wirkt nicht schon ohne weiteres als Vertrag zugunsten eines 
Dritten; wohl aber entwickeln sich, sobald der Transport begonnen hat, nach Fracht
recht gewisse Befugnisse des Empfangers, die mit der Ankunft am Ablieferungsort 
starker werden und schlieBlich noch vor der Ablieferung des Gutes die Rechte des 
Absenders ganz zUriickdrangen konnen. Zunachst ist, auch nach Antritt der Reise, 
der Absender noch voll verfugungsberechtigt: er kann dem Frachtfiihrer neue An
weisungen erteilen, das Gut anhalten oder zurUckfordern, oder einen andern Emp
fanger bezeichnen, § 4331. Der Empfanger hat daneben, sobald das Gut zu ihm 
unterwegs ist, dem ·Frachtfiihrer gegenuber ein Recht zweiten Ranges: er kann aIle 
fUr Sicherstellung des Gutes etwa erforderlichen MaBregeln ergreifen, also im Inter
esse des Gutes selbst einschreiten, wenn die normale Abwicklung des Transports 
gestort oder gefahrdet ist, § 434. Das Eigenrecht des Empfangers beginnt, wenn das 
Gut am Bestimmungsort eingetroffen ist: nunmehr kann er im eigenen N amen aIle 
Rechte aus dem Frachtvertrag gegen den Frachtfiihrer geltend machen, die "Cber
gabe des Frachtbriefs und die Auslieferung des Gutes verlangen; indessen geht ihm 
auch jetzt das Recht des Absenders vor, der dem Frachtfuhrer noch immer andere 
Anweisungen erteilen kann, § 435. Dieses Verfugungsrecht des Absenders erlischt 
erst, wenn, nach der Ankunft des Gutes, der Frachtfiihrer dem Empfanger den 
Frachtbrief ausgehandigt hat oder aber der Empfanger gegen den Frachtfuhrer Klage 
auf Auslieferung erhebt, § 433 II. Anderseits wird der Empfanger durch Annahme 
von Gut und Frachtbrief verpflichtet, dem Frachtfuhrer nach MaBgabe des Fracht
briefes Zahlung zu leisten, § 436. 

§ 78. Haftung. Pfandreeht. Die aite Rechtsuberlieferung, wonach der Fracht· 
fuhrer fur Verlust oder Beschadigung des ubernommenen Gutes auch bei zufiilliger 
Verursachung bis zur Grenze der hoheren Gewalt haftbar gemacht wurde, gilt heute 
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nur noch fiir die Eisenbahn, § 456; fiir den gewohnlichen Frachtfiihrer ist sie im 
jetzigen HGB. aufgegeben: seine Haftung fiir die genannten Schaden entfalIt, falls 
diese auf Umstiinden beruhen, die durch die Sorgfalt eines ordentlichen Fracht~ 
fiihr~rs nicht abgewandt werden konnten, § 429 I (ahnlich beim Kommissionar und 
den anderen Hilfsmanipulanten nach §§ 390, 407, 417; weshalb die alte Haftung 
ex recepto beim Gastwirt beibehalten wurde, BGB. § 701, ist schwer erfindlich). 
Die Haftung des Frachtfiihrers wird iibrigens durch § 429 gegeniiber der sich schon 
aus allgemeinen Grundsatzen ergebenden (BGB. § 282) nur insofern verscharft, aIs 
dem Beschadigten jede Behauptungslast iiber die Ursache des Verlustes abgenom
men wird: der Frachtfiihrer ist verantwortlich, wenn er nicht die Ursache und ihre 
Unverschuldetheit darzulegen vermag. Dabei haftet er fiir das Verschulden alIer 
seiner Leute, auch werui sie nicht gerade seine Erfiillungsgehilfen bei dem in Frage 
stehenden Transporte waren, § 43i. Anderseits ist die Haftung des Frachtfiihrers 
dadurch gemildert, daB er nur den gemeinen HandeIswert zu ersetzen hat, fiir einen 
damber hinausgehenden Schaden (individuelIen Wert) aber nur dann haftet, wenn 
ihm Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt, § 430. Auf nicht deklarierte 
Kostbarkeiten erstreckt sich die vertragliche Haftung iiberhaupt nicht, § 429 II. 
WeitergehendeEinschrankungen der Haftung konnen, vorbehaltlich desBGB. §276II, 
zwar vereinbart werden; doch findet die weithin iibliche kollektive Freizeichnung 
der organisierten Frachtfiihrer (und Spediteure) ihre rechtliche Grenze da, wo sie 
zu sittenwidriger Ausbeutung eines tatsachlichen Monopols wird, BGB. § 138. 

Das gesetzliche Pfandrecht, das dem Frachtfiihrer wegen aller aus diesem 
Frachtvertrag hervorgehenden Anspriiche am Frachtgut zusteht, dauert nicht, wie 
das des Kommissionars, nur solange, als der Frachtfiihrer das Gut in Besitz oder 
Verfiigung hat, sondern besteht auch nach der Ablieferung weiter, vorausgesetzt 
daB es gerichtlich geltend gemacht wird, ehe drei Tage verflossen sind und ehe das 
Gut den Besitz des Empfangers bereits wieder verlassen hat; diese Ausdehnung ist 
notwendig, weil der Empfanger das Gut oft erst nach der Ablieferung zu unter
suchen vermag, der Frachtfiihrer es aber nicht wohl unter volliger Aufgabe seiner 
Deckungsrechte aus der Hand geben kOnnte, § 440. 

Haufig wird ein Transport durch eine Mehrzahl aufeinander folgender Fracht
fiihrer ausgefiihrt. Hier haftet derjenige, der die Beforderung bis zum Ablieferungs
orte yom Absender einheitlich iibernommen hat, fiir den gamen Transport, auch so
weit er ihn in die Hand der anderen Frachtfiihrer gibt; aber auch diese anderen 
Frachtfiihrer haften unmittelbar selbst nach MaBgabe des Frachtvertrags, falls das 
Gut von ihnen mit einem durchgehenden Frachtbrief iibernommen wurde, § 432. 
Diesem Gesamtschuldverhaltnis entspricht es anderseits, daB der letzte Fracht
fiihrer bei der Ablieferung auch die Rechte dar V ormanner wahrzunehmen ebenso 
berechtigt wie verpflichtet ist, §§ 441, 442. Von mehreren aus einem Transport ent
stehenden Pfandrechten geht das jiingere dem alteren vor, weil die Beforderung aIs 
wertsteigerndes Moment aufgefaBt wird, § 443. 

§ 79. EisenbahMn, die dem offentlichen Giiterverkehr dienen, mogen sie nun 
yom Staat oder von Privatunternehmungen betrieben werden, leben zwar in ihrer 
Eigenschaft aIs Frachtfiihrer grundsatzlich nach allgemeinem Handelsrecht, be
diirfen aber, sowohl wegen ihrer Monopolstellung, wie wegen der Massenhaftigkeit 
und Beschleunigung ihres Verkehrs gewisser besonderer RegeIn; diese sind fiir den 
Inlandsverkehr teils im HGB. selbst, teiIsin der Eisenbahnverkehrsordnung (1908), 
zwischenstaatlich in dem Internationalen "Obereinkommen iiber den Eisenbahn
frachtverkehr (Bern 1890) enthalten, § 454, s. a. § 473. 

Der offentlich-rechtlich priviIegierten Stellung der Eisenbahn entspricht es, 
daB fiir sie Kontrahierungszwang besteht: sie darf die "Obernahme von Giitern nicht 
willkiirlich ablehnen, sondern muB die einzelnen Anlieferungen der Reihe nach und 
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gleichmaBig nach den veroffentlichten Tarifen erledigen, § 453, EVO. § 6. Auch 
im iibrigen muB die Vertragsfreiheit eingeschrankt werden: die Normen, die in erster 
Reihe das HGB., in zweiter die EVO. iiber die Verpflichtungen und die Haftung 
der Eisenbahn aufstellen, sind zwingenden Rechtes, § 471. Dies wiegt um so schw;erer, 
als die Bahn, wie bereits erwahnt, fur Frachtgut ohne Rucksicht auf Versohulden 
bis zur hOheren Gewalt haftet, §§ 456-458 (vgl. hierzu Haftpflichtgesetz § 1). Die 
aus sachlichen Grunden erforderlichen Einzelbel:lchrankungen dieser Haftung, z. B. 
wegen der sich aus der Natur des Gutes ergebenden besonderen Gefahren, mussen 
wegen dieses Ausschlusses vertraglicher oder regulativer Beschrankungen, durch die 
Rechtsnormen selbst festgesetzt werden, s. §§ 459,460; vgl. a. §§ 461,462: Hochst· 
betrage, insbesondere bei Kostbarkeiten. 

Der Eisenbahnfrachtvertrag steht unter Frachtbriefzwang: er ist erst abge
schlossen, wenn die Bahn Gut und Frachtbrief angenommen hat; der Absender 
kann eine tJbernahmebescheinigung auf einem Frachtbriefduplikat verlangen, das 
dann in gewissem Sinne als Legitimation des Absenders der Bahn gegeniiber dient, 
aber keineswegs die rechtliche Natur eines Ladescheins hat, EVO. § 61, HGB. § 455. 
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Wechsel und Scheck. 
§ 80. Der Wechsel ist ein zur Zirkul8otion geeignetes Verpflichtungspapier be

sonderer Art, durch das eine formale und ahstrakte, in eigentiimlicher Strenge durch
gefiihrte Skripturohligation eines oder mehrerer Wechselschuldner hegriindet wird. 
Das Wort "Wechsel", das in allen Sprachen das gleiche ist (lettera di camhio, lettre 
de change, hill of exchange), erklart sich aus dem Charakter, den der Wechsel der 
Friihzeit trug; er diente dem Geldverkehr von Ort zu Ort, von Land zu Land: iiher 
we in Augshurg bei A eingezahlten Dukaten stellte Adem Einzahler einen Wechsel
brief aus, gegen den dieser oder eine andere Person die entsprechenden Scudi 
bei B, dem Adressaten des Briefs, in Venedig einwechseln konnte. 1m Laufe der 
Zeit wurde der Wechsel aber zum reinen Kreditpapier. Besonders haufig werden 
Wechsel im Warenverkehr von dem Kaufer ausgesteHt: der den Kaufpreis erstnach 
einer hestimmten Frist zu zahlen hat; der Wechsel kann aber auch zu Zwecken 
ganz anderer und der verschiedensten Art verwendet werden - eine hochbedeut
same, namentlich auch im internationalen Verkehr auBerst wichtige Institution. 

Das deutsche Wechselrecht iat, wie hereits erwahnt, in der Wechselordnung 
(1848) geregelt. Es ist kein eigentliches Handelsrecht mehr. Denn wechselfahig 
ist heute jeder, der sich durch Vertrage verpflichten kann, WOo Art. 1 (s. a.. Art. 95 
und Z. B. BGB. § 18229). Immerhin kommt die wesentlich kommerzielle Bedeutung 
des Wechsels auch auBerlich Z. B. dariri zum Ausdruck, daB aUe Wechselprozesse, 
mogen sie auch zwischen Nichtkaufleuten spiel en, Handelssachen im Sinne von 
GVG. § 101 2 sind. 

Der Wechsel tritt in zwei verschiedenen Formen auf. Der gezogene Wechsel 
(die Tratte) ist eine Anweisung des Ausstellers (Trassanten) auf den Bezogenen 
(Trassaten) zur Zahlung einer bestimmten Geldsumme an die als zahlungsberechtigt 
bezeichnete Person, die den Wechsel erhalt, um ihn - unmittelhar oder mittelbar
gegen Empfang der Zahlung zuriickzugeben, und die seit alters Remittent genannt 
wird; die Tratte mit ihren drei Beteiligten ist also ein wirklicher "Wechselbrief", 
in dem der Aussteller an die Adresse des Bezogenen schreibt: "Gegen diesen Wechsel 
zahlen Sie ... "; sie ist die im normalen Geschaftsverkehr fast ausschlieBlich iih
Hche Form, im Gesetz an erster Stelle geregelt (Art. 4-95). Der eigene Wechsel 
(trockener Wechsel, Art. 96--100) dagegen ist ein Verpflichtungsschein, in dem der 
Aussteller selbst ,verspricht, dem Remittenten Zahlung zu leisten: "Gegen diesen 
Wechsel zahle ich ... ", wobei sich also urspriinglich nur zwei Personen gegeniiber 
etehen; er wird z. B. fiir sog. Depot- oder Kautionswechsel (von Aktionaren wegen 
noch ausstehender Kapitaleinzablungen, von Kartellmitgliedern zur Verstarkung 
von Konventionalstrafversprechen u. dgl.), vielleicht auch hei nichtkaufmanniSchen 
Kreditgeschaften verwendet. 1m folgenden soIl nur der gezogene Wechsel naher 
behandelt werden; die wenigen Besonderheiten des eigenen Wechsels ergeben sich 
eben daraus, daB bei ihm der Aussteller selbst der eigentliche WechseIschuldner ist, 
wahrend beim gezogenen Wechsel der Bezogene nicht nur tatsiichlich Zahlung 
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leisten, sondern sich durch Annahme des WechseIs (Akzeptzeichnung) zum Haupt
verpfIichteten (Akzeptanten) machen soll, der Aussteller aber nur eventuell im Re
greBwege haftet, s. Art. 41 vgl. mit Art. 986 oder Art. 77 vgl. mit Art. 100. 

§ 81. Das Wesen des Wechsels zeigt sich in einem Gesamtbilde von auBerst 
charakteristffichen Zugen: 

Der Wechsel kann nur auf Geld lauten, und zwar nur auf eine bestimmte Geld
summe, nicht auf Raten, nicht auf Zinsen, Art. 4 2, Art. 7 3• Wenn eine der zahl
reichen ii.lteren Woohselroohtstheorien den Wechsel aIs privates Geldbezeichnete, 
so zeigt das deutsche Wirtschaftsnotrecht, das die Demen (Wechsel auf fremde 
Wahrung) und die auslandffichen Banknoten den gleichen AbwehrmaBregeln unter
warf, in der Tat, wie nahe der normale Wechsel in seiner wirtschaftlichen Funktion 
dem Gelde steht. 

Der Woohsel ist ein Wertpapier; er ffit Trager der Wechselobligation, nicht 
bloB Beweffiurkunde. Nur wer Eigentumer des Wechsels wii-d, erwirbt das Glaubiger
recht aus dem Wechsel; nur wer legitimierter Inhaber des Woohsels ist, kann dies 
Glaubigerrecht geltend machen, Art. 36, 74. Wechselschuldner ffit nur, wer eine 
Erklarung auf dem Wechsel schriftlich abgegeben hat, Art. 81, und kein Wechsel
schuldner braucht Zahlung zu leisten, es sei denn gegen Vorlegung und Aushandigung 
des WoohseIs (Prasentationspapier), Art. 39, 48. 1st der Wechsel vernichtet oder 
abhanden gekommen, so muB erst seine "Amortisation", Kraftloserklarung, im 
Aufgebotsverfahren erfolgen, damit der Verlierer wieder seine Roohte gemaB dem 
Wechsel (auf Grund des AusschluBurteils) geltend machen kann, Art. 73, ZPO. 
§§ 1003, 1018. - Eine Eigentumlichkeit des WechseIs als Wertpapier besteht darin, 
daB nicht aUe sich aus den Wechselunterschriften ergebenden VerpfIichtungen im 
Woohsel selbst wortlich ausgesprochen sind: der gezogene Wechsel enthalt, so
lange er nicht akzeptiert ist, uberhaupt kein ausdruckliches Zahlungsversprechen 
("Zahlen Sie ... ") und begrundet doch sofort mit der Begebung die Skripturhaf
tung des Ausstellers, Art. 8. 

Der Wechsel ist ein Orderpapier; die Moglichkeit, ibn in spezifischer Form 
weiterzugeben, und seine darauf beruhende Umlaufsfahigkeit entspricht so sehr 
seiner wirtschaftlichen Zweckbestimmung, daB es keiner ausdrUcklichen Hervor
hebung der Orderqualitat im Wechselbrief bedarf: mangela entgegenstehender Be
stimmung hat die Zahlung stets "an den Remittenten oder an dessen Order" zu er
folgen, Art. 4 3• DemgemaB kann der Remittent den Wechsel durch sein Indossa
ment als erster Indossant weiter ubertragen, und die gleiche Befugnis steht dann 
seinem und den weiteren Indossataren zu, so daB sich beliebig viele Indossamente 
aneinanderreiben konnen, Art. 9,10. Das Indossament legitimiert den neuen In
haber aIs den nunmehrigen WechseIglaubiger, Art. 36, und zw.ar aIs einen solchen, 
der selbstandig aus dem Wechsel berechtigt iat (Transportfunktion des Indossa
menta). Hierin eben liegt der Sinn der "Beorderung": die Einlosung des Woohsels 
ist von vornherein nicht bloB dem Remittenten (und seinen personIichen Rechts
nachfolgern), sondern zugleich jedem versprochen, der zufolge der Order eines Be
roohtigten aIs Berechtigter legitimiert sein wird; mit dem Umlauf des Wechsels ent
stehen aIso immer neue Glaubigerrechte. Die Selbstandigkeit der einzelnen Glau
bigerrechte hat zur Folge, daB dem Nachmann keine Einreden aus der Person des 
Vormanns entgegengehalten werden konnen; der Akzeptant kann sich z. B. gegen
uber einem Indossatar nicht darauf berufen, daB der Remittent ibm Stundung des 
WoohseJs iiber dessen Verfallzeit hinaus versprochen habe. Dieser in Art. 82 aus
gesprochene Grundsatz bildet so recht eigentlich die zentrale Norm des Wechsel
roohts. 

Der Woohsel ist, wie aus ibm nacheinander mehrere Personen berechtigt werden 
konnen, so andererseits geeignet, nicht bloB eine, sondern mehrere VerpfIichtungen 
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nebeneinander zu tragen. Mit der Begebung. des Wechsels an den Remittenten 
haftet der Aussteller; der Bezogene wird, sobald er annimmt, als Akzeptant ver
pflichtet; aber auch den Remittenten, sobald er den Wechsel durch Indossament 
weitergibt, und ebenso jeden spateren Indossanten trifft daneben normalerweise 
die volle Raftung fiir den Wechsel gegeniiber jedem spateren Inhaber (Garantie
funktion des Indossaments), Art. 8, 23, 14. Die samtlichen im Wechselverband 
Stehenden bilden eine Reihe, an deren einem Ende ein Nur-Verpflichteter steht 
(der Akzeptant, bei nicht akzeptierter Tratte der Aussteller), an deren anderem Ende 
ein Nur-Berechtigter steht (der derzeitige Inhaber des Wechsels, z. B. der letzte 
Indossatar), wahrend die dazwischen Stehenden (der Remittent und die Indossaaten, 
bei akzeptierter Tratte auch der Aussteller) sowohl eventuell verpflichtet, wie even
tuell berechtigt sind, jenes ihren Nachmannern, dieses ihren Vormannern (und dem 
Akzeptanten) gegeniiber. - Diese Mehrheit von RaftungsverhiHtnissen ist es, was 
dem Wechsel seine besondere Kraft gibt: wahrend die gewohnliche Anweisung nur 
eine Verpflichtung des Angewiesenen als Akzeptanten begriinden kann (s. 0 ben S. 63), 
kommt beim Wechsel die Ausstellerhaftung und die Garantiefunktion des Indossa
ments dazu, die den Aussteller und jeden Indossanten zum Garanten des Wechspls 
machen. 1m Wechsel wird also Personalkredit kumuliert. Je weiter er umlauft, 
um so gehaltvoller wird er: soviel Unterschriften, soviel Verpflichtete. Ihre Zahl 
kann noch dadurch vermehrt werden, daB Dritte den Wechsel "per aval" (als Wech
selbiirge, Avalist) mitunterzeichnen, Art. 81. - Wie nach dem oben Gesagten jede der 
mehreren Wechselberechtigungen selbstandig aus dem Wechsel hervorgeht, so ist 
auch jede der mehreren Verpflichtungen selbstandig im Wechsel begriindet: falls 
nur die Schrift an sich die wesentlichen Erfordernisse des Wechsels erfiillt, so ist 
jede ordnungsmaBige Unterschrift darauf fiir sich voll wirksam, mogen auch andere 
Unterschriften an rechtlichen Mangeln leiden; so haftet z. B. der Remittent aus 
seinem Indossament, auch wenn der Aussteller wegen Verschwendung entmiindigt 
ist und das Akzept gefalscht hat, Art. 7, 3, 75, 76. 

Der Wechsel ist Trager von Verpflichtungen besonderer Art: er begriindet 
"wechselmaBige"Verbindlichkeiten, die Raftung aus ihm hat "Wechselkraft", 
s. Art. 7, 8, 14, 23, 81. In sachlicher Beziehung bedeutet das: die Wechselschuld 
ist eine ausschlieBlich auf dem Wechsel selbst beruhende Verpflichtung; sie ist ab
strakter Natur, 10sgelOst von ihrer causa, d. h. rechtlich unabhangig von den Ver
haltnissen, die der Wechselzeichnung zugrunde liegen. Der Wechsel benennt die 
causa nicht, erst recht nicht die samtlichen einzelnen causae, auf denen die ver~ 
schiedenen Wechselerklarungen (Ausstellung, Annahme, Indossament) jede fiir sich 
beruhen. Er ist ein abstraktes Zahlungsversprechen, das nichts dariiber sagt, ob 
es zwecks Tilgung eines Kaufpreises, zwecks Riickerstattung eines Darlehens, zwecks 
Leistung einer Gesellschaftseinlage, zwecks Verstarkung des Kredits eines andern 
Wechselverpflichteten oder aus welch em sonstigen Grunde erfolgt; was auch zu
grunde liegen moge, der Wechsel breitet immer die gleiche neutrale Decke dariiber. -
Um die materielle Durchfiihrung dieser Abstraktion zu erkennen, ist von der ein
fachsten Beziehung: dem Verha.ltnis zwischen Aussteller und Remittenten, auszu
gehen, das sich am deutlichsten beim Eigenwech&el zeigt. Ganz wie beim einfachen 
abstrakten Schuldversprechen (BGB. § 780) wird hier der Glaubiger aus der Ur
kunde, dem Wechsel, allein und unmittelbar berechtigt. Bei der Einklagung dieses 
seines Rechtes (denn erst bei der gerichtlichen Geltendmachung tritt die rechtliche 
Gestaltung voll hervor) braucht er nicht darzulegen, welche causa zu dem Ver
sprechen gefiihrt hat, erst recht nicht, daB diese causa in Ordnung gehe. Wenn es 
tatsachlich an einer wirksamen causa fehIt, hat freilich der Glaubiger seinen An
spruch dem Schuldrier gegeniiber zu Unrecht, ist durch das Eigentum des Wechsels 
und das daraus flieBende Glaubigerrecht auf Kosten des Schuldners ungerecht
fertigt bereichert: der Schuldner kann daher seinerseits die Rerausgabe des Wechsels 
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verlangen (BGB. § 812) und die Einloaung des Wechsels einredeweise verweigern 
(vgl. BGB. § 821). Die Voraussetzungen hierfiir darzutun, ist aber seine Sache: der 
Schuldner (also im angenommenen FaIle der yom Remittenten verklagte Aussteller 
des Wechsels) hatte darzulegen, im Hinblick auf welche causa der Wechsel gegeben 
wurde und daB diese causa tatsachlich ermangelt oder ungeniigend ist, z. B. well 
das gegen den Wechsel versprochene Darlehen ibm nicht ausbezahlt, der durch den 
Wechsel abzudeckende Kauf wegen Sachmangel gewandelt, oder der Wechsel zu 
einem wider die guten Sitten verstoBenden Zwecke oder fiir eine Spielschuld ge
geben wurde, vgl. z. B. BGB. § 762 II. 1m Verhaltnis zwischen den unmittelbar 
Beteiligten fiihrt also die abstrakte Natur des Wechsels praktisch im wesentlichen zu 
einer Umkehrung der Behauptungs- und Beweislast. Sehr viel tiefer greifen ibre 
Wirkungen aber in den wechseImaBigen Beziehungen des weiteren Wechselverbandes: 
denn die Selbstandigkeit der einzelnen Berechtigungen aus dem Wechsel hat, wie 
bereits erwahnt, zur Folge, daB der Wechselschuldner dem jeweils gegen ihn auf· 
tretenden Wechselglaubiger, abgesehen von Einwendungen, die den Wechsel an 
sich (z. B. seine Form oder Giiltigkeit) betreffen, nur solche Einwendungen entgegen
setzen kann, die ihm unmittelbar gegen diesen Klager personlich zustehen, Art. 82. 
Da das Recht des Nachmannes unabhangig von dem des Vormannes ist, kann es 
vom Wechselschuldner nicht mit Einwendungen bekampft werden, die dieser nur 
aus den zwischen ihm und dem Vormann schwebenden Differenzen entnehmen 
konnte. Fiir den Akzeptanten entspricht es schon dem Rechte der gewohnlichen 
Anweisung, daB er sich auf Mangel, die in seinem Verhaltnis zum Anweisenden liegen, 
nicht gegeniiber dem Anweisungsempfanger berufen kann, BGB. § 784. Beim 
Wechsel erweitert sich der Kreis dieser Abstraktion auf samtliche Beziehungen: 
jede einzelne Wechselverpflichtung ist, wenn dem Verpflichteten ein anderer, als 
der zu ihm im kausalen Grundverhaltnis Stehende als Glaubiger gegeniibertritt, 
von dieser causa in der Tat voilkommen 10sge16st. Hat z. B. der Bezogene akzep
tiert, weil ihm der Aussteller Ware zu liefern hatte, und muBte er ibm die Ware als 
mangelhaft zur Disposition steIlen, so konnte er dies zwar dem Aussteller selbfii; ein
redeweise entgegensteIlen, wenn dieser den Wechsel gegen ibn einklagte, nicht aber 
dem Remittenten oder einem Indossatar; fiir sie bleibt jenes zwischen Aussteller 
und Akzeptanten liegende Grundverhaltnis ganzlich auBer Betracht. Die Los16sung 
der Verpflichtung von der causa, sobald sich nicht mehr die urspriinglich Beteiligten 
gegeniiberstehen, entspricht dem Wesen des warnen Wertpapiers (vgl. BGB. § 796). 
Auf ihr vor aHem beruht die Eignung des Wechsels zur Zirkulation, denn kein 
Dritter vermochte einen Wechsel mit Sicherheit zu erwerben, wenn er Gefahr liefe, 
sein Recht aus dem Wechsel wegen solcher Umstande in Frage gesteHt zu sehen, 
die weder im Wechsel selbst Iiegen noch ibn personlich etwas angehen. - Welche 
Riickwirkung die Ausstellung eines Wechsels auf das zugrundeliegende Rechts
verhaltnis ausiibt, ist keine Frage des Wechselrechts; wird ein Wechsel zwecks 
Zahlung einer Schuld, z. B. aus Warenkauf, gegeben, so geschieht das im Zweifel 
nicht an Erfiillungsstatt, sondern erfiillungshalber, BGB. § 364 II; der Glaubiger 
hat also nunmehr zwei Wege, um zu seinem Geld zu kommen: die Kaufpreisforde
rung und die Wechselforderung; doch wird regeImaBig die erstere durch Annahme 
des Wechsels fiir dessen Laufzeit gestundet sein, und der Glaubiger auf sie nur zu
riickgreifen konnen, wenn er den Schuldner durch Zuriickgabe des Wechsels vor 
der Gefahr sichert, zweimal zahlen zu miissen. 

Der Wechsel ist ausgezeichnet durch das, was seit alters als Wechselstrenge 
(rigor cambialis) bezeichnet wird. Die Scharfe des Wechselrechts richtet sich einer
seits gegen den Glaubiger. Der Wechsel ist nur giiltig, wenn er den genauen Form
erfordernissen voU entspricht, Art. 4, 7, und die Rechte des Glaubigers konnen in 
Verlust geraten, wenn er es bei ihrer Wahrung an wechselmaBiger Diligenz fehlen 
laSt. Dies gilt zwar nicht dem Hauptverpflichteten, also dem Akzeptanten (oder 
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dem Aussteller des Eigenwechsels) gegeniiber, der, ohne daB es besonderer Schritte 
bedarf·, auf eine vom Verfalltage des Wechsels an laufende, verhiiItnismaBig lange 
Verjahrungszeit haftet; dagegen werden die Garanten des Wechsels (Auhsteller des 
gezogenen Wechsels .und Indossanten) von ihrer RegreBpflicht frei, weun der Glau
biger es unterlaBt, den Wechsel dem Hauptverp£lichteten rechtzeitig zu prasen
tieren und die Nichteinlosung durch formlichen Protest urkundlich festzulegen, 
Art. 41, 44, 77, 98 Zif£' 6. Gegeniiber dem Schuldner auBert sich die Wechselstrenge, 
auBer in der dargelegten sachlichen Abstraktheit der Wechselschuld, formal namellt
lich in der Zuliissigkeit eines besonderen Wechselprozesses, der auf Beschleunigung 
und erhohte Energie eingestellt ist: der Beklagte, der seine Einwendungen nicht 
mittels Urkunden oder Eideszuschiebung liquide steUt, wird zunachst vorlaufig 
vollstreckbar V'erurteilt und mit den Einwendungen in ein Nachverfahren verwiesen, 
ZPO. §§ 602-605, 595, 599. 

Die Bedeutung des Wechsels liegt nach alledem in einem Doppelten: im indi
viduellen Verhiiltnis zwischen Glaubiger und Schuldner ist er ein Instrument zur 
Verstarkung der Glaubigerstellung; weit wichtiger, insbesondere ffir den Handels
verkehr aber ist seine Eignung zur Zirkulation: das private Papier wird durch 
seinen ganzen" rechtlichen Aufbau zu einem fast unpersonlichen Werttrager. 

§ 82. Die Form des gezogenen Wechsels ist vom Gesetz zwingend und genau, 
iibrigens sehr einfach geregelt. Der Wechselbrief des Ausstellers muB die Bezeich
nung als Wechsel (Wechselklausel), die zu zahlende Geldsumme, den Namen oder 
die Firma des Remittenten, an den oder dessen Order gezahlt werden soil, .und eine 
Angabe iiber die Zahlungszeit enthalten und muB vom Aussteller (Trassanten) mit 
Namen oder Firma unterschrieben, nach Ort und Zeit datiert und mit Namen oder 
Firma des Bezogenen, der die Zahlung leisten solI, adressiert sein; ist hierbei kein 
Ort genannt, so bedarf es noch einer Angabe iiber den Zahlungsort, Art. 4. Die 
Tratte kann also z. B. lauten: "Hamburg, 9. Marz 1903. Gegen diesen Wechsel zahlen 
Sie an Herrn R. Rau [oder dessen Order] nach drei Monaten 820 Mark. August AaL 
An die Bezugsgesellschaft fiir Zement m. b. H. Magdeburg." 

1m einzelnen ist zu bemerken: die Geldsumme muB auf einen eindeutig und fest 
bestimmten Betrag lauten; sie kann in inlandischer oder (vorbehaltlich der De
visengesetze) auslandischer Wahrung, auch in Rentenmark oder in einer sonstigen 
"Rechnungseinheit" (z. B. Goldmark) ausgedriickt sein, mit oder ohne Effektiv
klauseI, Art. 37, YO. v. 14. 11. 23 und v. 6. 2. 24. - Die Zahlungszeit, die fiir dle ganze 
Wechselsumme eine einheitliche sein muB, kann entweder in der Weise bestimmt 
sein, daB der Wechsel selbst den VerfaUtag angibt (Tagwech~el), mit bestimmtem 
Datum oder - wie oben - mit bestimmter Frist nach dem Ausstellungsdatum, 
oder so, daB die Falligkeit mit oder nach der im Belieben des Inhabers stehenden 
Prasentation des Pap:ers eintreten solI (Sichtwechsel: "auf Vorzeigen dieses", oder 
N ach -Sichtwechsel: "zwei Wochen nach V orzeigung"). In dem Zeitmoment liegt das 
Wesen des Wechsels als Kreditpapier begriindet. Die Laufzeit kann an sich beliebig 
lang sein, s. aber Art. 31 fiir Sichtwechsel; daB im Handelsverkehr die Dreimonats
irist tatsachlich eine gewisse Norm blldet, tritt in §§ 8, 15 des Wechselsteuergesetzes 
(1923) hervor. Ungenauigkeit der Zeitbestimmung ("im Friihjahr") wiirde den 
Wech&el nichtig machen; doch sind MeB- oder Marktwechsel gestattet, Art. 4, Ziff. 4, 
Art. 30-35. - Auch die Angabe der Personen muB klar und eindeutig sein, also 
z. B. nicht: "an den Geschaftsfiihrer der Holzindustrie G. m. b. H.", wobei zweifel
haft bliebe, ob die Gesellschaft oder der Geschaftsfiihrer in Person Trassat sein 
sollte. - Wie die UIiterschrift des Ausstellers zu leisten ist, beurteilt sich mangels 
besonderer Vorschriften des Wechselrechts nach allgemeinen Grundsii.tzen; da
nach ist insbesondere anzunehmen, daB ein zur Wechselzeichnung Bevolhnachtigter 
mit dem Namen des Vertretenen zeichnen kann, BGB. § 126, s. a. Art. 94,95. 
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Wenn eines der wesentlichen Erfordernisse fehlt oder nicht geniigend gewahrt ist. 
so kann die Schrift keine wechselmaBige Verpflichtung des Ausstellers begriinden und 
ist auch nicht geeignet, als" Grundwechsel" zur Aufnahme weiterer wechselmaBiger 
Erklarungen - Annahme, Indossamente - zu dienen, Art. 7. Indessen bedarf es 
nur eben der formalen Vollstandigkeit der Tratte, nicht ihrer materiellen Richtig
keit. Z. B. kann der Aussteller den Wechsel belieb g vor- oder zuriickdatieren, 
und die Falligkeit der einzelnen Wechselerklarungen wiirde nicht dadurch beein
trachtigt werden, daB die als Trassat angegebene Person in Wirklichkeit nicht 
existiert (Kellerwechsel). Anderseits diirfen keine Zusatze gemacht werden, die 
mit dem Wesen des reinen Zahlungsversprechens unvereinbar sind; der Wechsel 
ware z. B. ungiiltig, wenn er an eine Bedingung gekniipft oder von einer causa ab
hangig gemacht wiirde ("zahlen Sie zum Ausgleich der von Ihnen bestellten Waren 
laut Faktura vom ... "). 

Nicht erforderlich ist Verschiedenheit aller drei urspriinglich beteiligten Per
sonen. Der Aussteller kann sich selbst als Remittenten bezeichnen ("an Order'meine 
eigene"), und solche Wechsel "an eigene Order" sind sehr iiblich, weil der Aussteller 
hier das Akzept auf einen fertigen Grundwechsel einholen kann, dessen dritten 
Nehmer mittels Indossaments zu bezeichnen er sich noch vorbehalt, Art. 6 I. Bei 
einem Distanzwechsel, bei dem der Zahlungsort ein anderer als der Ausstellungs
ort ist, kann der Aussteller sich auch selbst als Bezogenen benennen, sog. trassiert
eigene Wechsel, z. B. auf eine Zweigniederlassung, Art. 6 II. 

1st ein yom wechse' maBIgen W ohnort des Bezogenen verschiedener Zahlungsort 
benannt, dem Wechsel also ein besonderes Domizil gegeben (Domizilwechsel), so i~t es 
an sich Sache des Bezogenen, sich dort finden zu lassen. Doch kann auf dem Wechsel 
eine dritte Person (Domiziliat) benannt werden: die, ohne selbst im Wechselverband zu 
stehen, fiir den Bezogenen Zahlung leisten solI und der daher der Wechsel an seiner 
statt zu priisentieren und bei der er eventuell zu protestieren ist; die Benennung 
eines solchen Drittzahlers ist iibrigens auch ohne Ortsverschiedenheit zuliissig 
(sog. Zahlstellenwechsel, "zahlbar bei der X-Bank daselbst"), Art. 48 , 24, 43. 

mer Wechselduplikate und Wechselkopien s. Art. 66-69, 70-:-72. 

§ 83. Der Aussteller des Wechsels, der beim eigenen Wechsel primar verpflichtet 
ist, haftet beim gezcgenen Wechsel sekundar, namlich dafiir, daB der Bezogene den 
Wechsel annehmen und zahlen werde, Art. 8. Geschieht das eine oder andere nicht 
oder wird die Zahlung durch Vermagenszerfall des Bezogenen zweifelhaft, so steht 
dem Wechselinhaber der RegreB gegen den Aussteller auf Zahlung oder Sicherheits
leistung zu, s. Art. 25, 29, 41. Der Aussteller ist also Garant der Tratte, und zwar 
im Vergleich mit den Indossanten ein Garant erster Ordnung, da er sich nichtwie 
diese von seinem Obligo freizeichnen kann, vgl. Art. 14, und s. a. Art. 83: Bereiche
rungshaftung des Ausstellers. 

Ob die Verpflichtungen des Ausstellers schon durch die "Ausstellung" im eng
sten Sinn des Wortes, also durch die Kreation der Urkunde begriindet werden, oder 
ob zu dem "Wech elakt" des Aus,tellers noch die Begebung des Wechsels gehare. 
ist eine alte Streitfrage. Bedeutung kommt ihr nur in wltenen, pathologischen Fallen 
zu, in denen der Aussteller den Wechsel nicht mittels eines Begebungsvertrags dem 
Remittenten iibereignet hat, sondern z. B. diese 'Obereignung wegen Geschafts
unfahigkeit des Remittenten unwirksam war oder der Wechsel dem Aussteller ohne 
seinen Willen abhanden gekommen ist. The Entscheidung ergibt sich aus Art. 74, 
wonach ein formallegitimierter Besitzer des Wech,els nur dann zu seiner Heraus
gabe angehalten werden kann, wenn ibm beim Erwerb des Wechsels baser Glaube 
oder grobe Fahrlassigkeit zur Last falIt; ist dies nicht der Fall, so kann sich auch der 
Aussteller einem legitimierten Inhaber des Wechsels gegeniiber nicht auf jenen Man
gel wirksamer Begebung berufen. Die Haftung des Ausstellers entspringt also in 
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der Tat passiv aus seiner einseitigen Unterzeichnung des Wechsels, kann aber aktiv 
erst geltend gemacht werden, wenn ein (gutglaubiger) Dritterwerher das Eigentum am 
Wechsel erlangt hat (vgl. hierzu die fiir Schuldverschreibungen auf den Inhaber 
geltenden entsprechenden RegeIn, BGB. §§ 794, 923, 935). 

Die wechselmaBige Verpflichtung des Ausstellers erfordert, wie dargelegt, eine 
formal vollstandige Tratte, Art. 7. Diese Vollstandigkeit braucht aber nicht schon 
bei der Unterzeichnung vorhanden zu sein. Der Wechsel kann auch als "Blanko
wechsel", unter Freilassung z. B. des Betrags oder des Verfalltags, ausgestellt und 
das Fehlende nach der Begebung, z. B. durch den Akzeptanten oder den Remit
tenten selbst, mit der Wirkung ausgefiillt werden, daB der Aussteller aus seiner 
Unterschrift nach MaBgabe der Ausfiillung wechselmaBig haftet. Wenn das Blankett 
ordnungswidrig ausgefiillt wurde, kann dies nach Art. 82 dem Ausfiillenden selbst, 
auBerdem aber nur einem bosglaubigen Wechselinhaber entgegengehalten werden. 

§ 84. Abept. Die Annahm& des Wechsels muB auf dem Wechsel schriftlich er
kJart werden; auf der Vorderseite des Wechsels bedarf es dazu nur der Zeichnung 
von Namen oderFirma des Bezogenen (meist quer neben dem Text des Grund
wechsels), Art. 21 I-III. Nur der Bezogene kann akzeptieren, nicht ein Dritter, 
und diese materielle Identitat zwischen Bezogenem und Akzeptanten muB auch for
mal erkennbar sein, wenngleich eine buchstabliche trbereinstimmung nicht gefordert 
werden darf. - DaB das Akzept ein einseitiger Akt ist, der mit der Niederschrift 
vollendet wird und zu seinem Wirksamwerden nicht erst der Begebung bedarf, ist 
im Gesetz selbst ausgesprochen, Art. 21 IV. 1st, wie dies nicht selten vorkommt, 
das Akzept auf einen noch unfertigen Wechsel gesetzt, so gelten fiir ein solches 
Blankoakzept die oben fiir Wechselblankette iiberhaupt dargelegten Grundsatze. 
'Ober heschranktes Akzept s. Art. 22. 

Die Annahme verpflichtet den Bezogenen wechselmaBig, die von ibm akzeptierte 
Summe zur Verfallzeit zu zahlen, Art. 23 I. Zur Erhaltung dieses Wechselrechts 
gegeniiber dem Akzeptanten bedarf es weder derPrasentation am Zahlungstage, noch 
einer Protesterhebung, und zwar (seit 1908) auch dann nicht, wenn die Zahlung durch 
einen Domiziliaten zu erfolgen hat, Art. 44,43. Jedoch gerat der Akzeptant, da die 
Wechselschuld im eininenten Sinne Holschuld ist, nur bei Prasentation in Verzug. 
Der Verzugszinssatz von 6% ergibt sich aus Art. 50 folgeweiSe; bei Nichtprasentation: 
Hinterlegungsrecht, Art. 40. Der Anspruch gegen den Akzeptanten verjahrt in drei 
Jahren yom Verfalltag an, Art. 77, s. aber auch Art. 83. Als Hauptschuldner ist der 
Akzeptant jedem gegeniiber zahlungspflichtig, der aus dem Wechsel berechtigt ist, 
insbesondere auch dem Aussteller selbst, Art. 23 II~ (anders bei der gewohnlichen 
Anweisung nach BGB. § 784). Der Aussteller kann hiernach gegen den Akzeptanten 
klagen, sowohl wenn er den Wechsel im RegreBweg wieder eingelOst, wie auch, wenn 
er ibn iiberhaupt nicht an den Remittenten hegeben hat •. Anderseits ist der Akzep
tant nur Schuidner, niemals Glaubiger aus dem Wechsel, hat also selbst unter 
keinen Umstanden einen wechselmaBigen Anspruch gegen den Aussteller, Art. 21 III. 
Die formale Losgelostheit des Wechsels von dem zugrundeliegenden Rechtsverhalt
nis tritt in diesem Zusammenhang besonders deutlich hervor: die materiellen Rechts
beziehungen zwischen Aussteller und Akzeptanten konnen sehr wohl im Einzelfalle 
so liegen, daB dieser, wenn er den Wechsel eiIilost, gegen jenen einen Ersatzanspruch 
hat (z. B. beim Gefalligkeitsakzept, das im Interesse des Ausstellers gegeben wurde, 
oder wegen· Wegfalls der verpflichtenden causa); ein solcher sog. Revalierungs
anspruch des Akzeptanten gegen den Aussteller liegt· aber auBerhalb des Wechsel
verbandes selbst und kann daber nicht wechselmaBig geltend gemacht werden. Wiirde 
freilich umgekehrt der Aussteller es sein, der den Wechsel gegen den Akzeptaitteri 
nach Art. 21 II einklagen wollte, so wiirde der Akzeptant ibm in einem solchen FaIle 
eine personliche Einrede nach . Art. 82 entgegenhalten konnen. 

6* 
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Eine Verpflichtung zur Akzeptierung des Wechsels kann den Bezogenen nur 
auBerwechselmaBig, aus dem materiellen Grundverhaltnis heraus (z. B. einem 
Kredit- oder Kaufvertrag, einem pactum de cambiando) treffen: wechselmaBig ver
pflichtet wird er immer nur durch seine Unterschrift. Dagegen hat der Remittent 
(und seine Nachmanner) ein wechselmaBiges Recht gegeniiber dem Aussteller (und 
sonstigen Vormannern) darauf, daB der Wechsel yom Bezogenen akzeptiert werde. Sie 
brauchen nicht einfach abzuwarten, ob der Bezogene nicht vielleicht trotz Verweige
rung des Akzeptes doch bei Verfall zahlen werde; der Wechsel ist notleidend, wenn 
der Bezogene das Akzept verweigert, und der Wechselinhaber daher berechtigt, "Pro
test mangels Annahme" zu erheben, um im Wege des "Regresses wegen nicht er
haltener Annahme". von seinen Vormannern Sicherheit fiir die seinerzeitige Ein
lOsung des Wechsels zu verlangen, Art. 25-28. Die Prasentation der Tratte an den 
Bezogenen zwecks Einholung des Akzepts kann jederzeit erfolgen; der Wechsel
inhaber hat seinen Vormannern gegeniiber ein "Recht auf promptes Akzept" , ist 
aber ihnen gegeniiber im allgemeinen nicht gehalten, den Wechsel zu dies em Zweck 
zu prasentieren, sondern kann, wenn er will, bis zum Verfalltag zuwarten und als
dann, ohne die Annahme des Wechsels nachzusuchen, Zahlung begehren; anders 
nur bei Nachsichtwechseln, sowie bei Domizilwechseln, bei denen die Ein10sung des 
Akzeptes yom Aussteller ausdriicklich vorgeschrieben wurde, Art. 18-20, 24 II. 

§ 85.Das Indossament oder Giro ist die Dbertragungserklarung, mittels deren 
der Remittent (als Indossant) den Wechsel an einen anderen (Indossatar) und dieser 
ihn ebenso weiter iibertragen kann, Art. 9 I, 10 I. Dblicherweise geschieht das 
in dorso, auf der Riickseite des Wechsels; die im Handelsverkehr haufigere Bezeich
nung Giro (= Kreis), girieren, weist auf den Zweck des Umlaufs hin. Die Befugnis 
zur Indossierung des Wechsels entfallt, wenn der Aussteller ihn durch den Vermerk 
"nicht an Order" oder dgl. seiner Eigenschaft als Orderpapier entkleidet hat, 
Art. 9 II; auBerdem erlischt sie in ihrer normalen Form nach Verfall des Wechsels, 
da sie nur seinem bestimmungsmaBigen Umlauf dienen solI, s. Art. 16 (Nach
indossament ). 

Das Indossament enthalt regelmaBig die Benennung des Nehmers: "fiir mich an 
die [Order von] Herrn J. & N. Dosser. R. Rau". Seine Wirkung ist, wie bereits 
angefiihrt, eine doppelte: kraft der sog. Transportfunktion des Indossaments gehen 
"alle Rechte aus dem Wechsel" auf den Indossatar iiber, Art. 10. Wahrend bei 
einer gewohnlichen Forderungsiibertragung der Zessionar eben nur in die Rechts
stellung des Zedenten einriickt und sich daher aIle Einwendungen entgegenhalten 
lassen muB, die der SQhuldner jenem entgegenhalten konnte (BGB. § 404), ist der 
Indossatar nicht Rechtsnachfolger des Indossanten, sondern wird unmittelbar aus 
dem Wechsel heraus berechtigt. Einwendungen, die der Wechselschuldner nur aus 
seinen personlichen Rechtsbeziehungen zum Indossanten, aber nicht aus dem ob
jektiven Wechselrecht selbst hatte ableiten konnen, werden ihm also durch die 
Weiterbegebung des Wechsels abgeschnitten, es sei denn, daB ein bosliches Zusam
menwirken zwischen Indossanten und Indossatar dem letzteren gegeniiber die Ein
rede der Arglist entstehen laBt, S. zu Art. 82. - Die sog. Garantiefunktion des 
Indossaments sodann hat, ebenfalls im scharfsten Gegensatz zum Recht der Forde
rungsabtretung (vgl. BGB. §§ 437/8), zur Folge, daB der Indossant seinem Indossatar 
und jedem spateren Inhaber des Wechsels fiir dessen Annahme und Zahlung wechsel
maBig haftet, regreBmaBig und ganz ahnlich wie der Aussteller selbst; wer giriert, 
garantiert, Art. 14 1,25, 29,41. Indessen kann der Indossant diese Haftungswirkung 
ausschlieBen, indem er seinem Indossament den Zusatz "ohne Gewahrleistung" 
oder eine ahnliche Angstklausel beifiigt; hat er nur "nicht an Order" beigefiigt, so 
wirkt das zwar nicht als Aufhebung der Orderqualitat des WechEels, wozu ein In
doss ant als bloBe Zwischenperson nicht zustandig ware, wohl aber ebenfaUs als 
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Beschrankung der Garantiewirkung, die dann nur dem eigenen Indossatar, nicht 
aber ferneren Nachmannern gegeniiber eintritt, Art. 14, 15. 

Das Indossament kann auch ohne Benennung des Nehmers, als Blankoindossa· 
ment, erklart werden, wozu es nur der Unterschrift des Indossanten auf der Riickseite 
bedarf, Art. 12. Der Wech3el, der ja. von Hause aus nicht auf den Inhaber gestellt 
werden darf (Art. 43), wird hierdurch fiir seinen weiteren Lauf einem Inhaberpapier 
iihnlich. Der Nehmer kann den blanko indossierten Wechselweitergeben, ohne ihn 
seinerseits zu indossieren, also ohne selbst in die Reihe der skripturmaBig Haftenden 
einzutreten; doch kann er auch wieder mit einem neuen Indossament beginnen, 
Art. 13. 

Zur formalen Legitimation des Inhabers eines indossierten Wechsels ist hier· 
nach erforderlich, daB entweder die Kette der Namensindossamente ununterbrochen 
yom Remittenten bis auf ihn herunterreicht, oder daB sie mit einem Blankoindossa· 
ment abschlieBt, oder daB sie sich nach Unterbrechung durch ein Blankoindossament 
wieder bis zu ihm fortsetzt, Art. 361- 4 • Ein materieller Mangel, an dem eine der 
zwischenIiegenden Begebungen etwa leidet, kann einem gutglaubigen Inhaber nicht 
entgegengehalten werden, und ebenso wird der Wechselschuldnergeschiitzt, der gut. 
glaubig an den legitimierten Inhaber gezahlt hat; insbesondere braucht er die Echt· 
heit der Indossamente nicht zu priifen, Art. 74, 365• 

1m Gegensatz zu dem bisher behandelten V ollindossament, mittels dessen das 
Eigentum an und das Eigenrecht aus dem Wechsel auf den Indossatar iibertragen 
wird, dient das Prokuraindossament lediglich den Zwecken der Ermachtigung; ist 
dem Indossament der Zusatz "zur Einkassierung" oder dgl. beigefiigt, so ist der 
Indossatar nur der wechselmaBig Bevollmachtigte des Indossanten, Art. 17. Offene 
Prokuraindossamente sind indessen selten. Zwar wird sehr .haufig zu Inkasso· 
zwecken indossiert (z. B. an die mit Einziehung des Wechsels beauftragte Bank), 
meist aber ohne Zusatz, in der gewohnlichen Form; dies sog. versteckte Prokura· 
indossament - eine bedeutsame Erscheinung des fiduziarischen Rechtsverhaltnisses 
- gibt zwar dem Indossatar formell die Stellung des Wechseleigentiimers, so daB 
er in eigenem Namen klagen kann, wird aber sonst - auch wechselmaBig - den 
Regeln des offenen Prokuraindossaments unterstellt, so daB Einreden ex persona 
indossantis zulassig sind, falls der Schuldner nachzuweisen vermag, daB sachlich 
in der Tat ein bloBes Inkassogiro vorliegt. 

§ 86. RegreB, Protest. Der "RegreB mangels Zahlung", der, wie bereits mehr· 
fach angefiihrt, gegen den Aussteller und die Indossanten gegeben ist, falls der Be· 
zogene den Wechsel nicht einlost, hat zur Voraussetzung, daB der Wechsel dem 
Bezogenen, bzw. dem Domiziliaten, am Zahlungstage oder spatestens am zweiten 
Werktag danach zur Zahlung prasentiert wird; er hat weiterhin zur Voraussetzung, 
daB diese Tatsache und die Nichterlangung der Zahlung durch eine innerhalb eben 
dieser Tage aufgenommene Protesturkunde dargetan wird, es sei denn, daB der 
Wechsel die Aufforderung "ohne Protest", "ohne Kosten" oder dgl. enthalt, Art. 41 
bis 43, s. a.. Art. 3l. DaB die Wechselgaranten nicht in Anspruch genommen werden 
konnen, sofern nicht der Versuch gemacht wurde, die Zahlung bei der von ihnen als 
Zahlungleistender bezeichneten Person zu erheben, versteht sich ohne weiteres aus 
der nur eventuellenNatur ihrer Verpflichtung; das Besondere,WechselmaBige liegt aber 
in der zeitlichen Bestimmtheit - der Garant haftet nicht, wie derAkzeptant, schlecht
hin auf die Wechselsumme, sondern nur fiir ihre rechtzeitige Erlangung - und 
sodann in der eigenartigen "Solennitat" des Wechselprotestes: die Nichtein10sung 
kann nicht auf beliebige Weise, auch nicht durch ein schriftliches Bekenntnis des 
Bezogenen bewiesen werden, vielmehr bedarf es einer an Ort und Stelle aufge 
nommenen offentlichen Urkunde. Zustandig zur Protestaufnahme sind die Notare, 
ferner Gerichtsbeamte (insbesondere GerichtsvoIlzieher) und bis zu einem gewissen 
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Betrag die Postboten, Art. 87. Die Einzelheiten sind genau formalisiert: der Protest 
muB spatestens am zweiten Werktag nach dem Zahlungstag und muB in erster Reihe 
im Geschaftslokal des Protestgegners erhoben werden; die Urkunde muB angeben, 
entweder daB und wann und wo der Protestgegener vergeblich zur Zahlung ~ufge
fordert oder daB er nicht angetroffen wurde oder daB er nicht zu ermitteln war 
(sog. Windprotest); sie ist auf den Wechsel zu setzen oder mit ihm zu verbinden, 
Art. 88-90, 91-93. - 1st der Protest versaumt oder sind zwingende Formvor
schriften dabei verletzt, so ist der Wech,el "prajudiziert", die RegreBanspriiche 
verloren: die 1ndossanten sind frei und der Aussteller der Tratte haftet nur noch auf 
eine etwaige Bereicherung; nur der Hauptanspruch gegen den Akzeptanten bleibt 
unberiihrt, Art. 41, 44, 83. 

Hat der 1nhaber des Wechsels ihn ordnung'lmaBig prasentieren und protestieren 
lassen, so kann er seinen Riickgriff nicht nur gegen seinen unmittelbaren, sondern auch 
gegen jeden entfernteren Vormann, bis zum Aussteller hinauf nehmen (sog. Sprung
regreB) und die Wechselklage auch gegen mehrere und alle Wechselverpflichtete, ein
schlieBlich des Akzeptanten, zusammen als Gesamtschuldner erheben, Art. 49, 81. 
Der RegreBanspruch geht auf die Wechselsumme mit den yom Verfall an laufenden 
Zimen zu dem wechselmaBigen Satz von 6% nebst Kosten und Provision, Art. 50. 
Nimmt der RegreBpflichtige, der den notleidenden Wechsel eingelost hat, weiteren 
Riickgriff auf seine Vormanner (sog. RemboursregreB), so bildet der von ihm ge
zahlte Betrag die Hauptsumme, aus der sich dann Zinsen und Provision berechnen, 
Art. 51. Da hiernach die RegreBbetrage von Schritt zu Schritt steigen, iibrigens auch 
das Risiko einer irgendwo eintretenden Zahlungsunfahigkeit immer wachst, hat jeder 
Wechselschuldner das Recht, den protestierten Wechsel al"lbald und vorweg einzu
IOsen, Art. 48. Anderseits i"t der Wechselinhaber zu sofortiger Bekanntgabe der 
Protesterhebung (Notifikation) an seinen Vormann verpflichtet und ebenso dieser 
weiterhin, die ganze Kette hinauf, von zwei zu zwei Tagen; im Versaumnisfall sind 
Schadensersatzanspriiche gegeben, Art. 45-47. Die RegreBanspriiche selbst sind 
nicht weiter befristet, sondern nur einer Verjahrung von regelmaBig drei Monaten 
unterworfen, Art. 78, 79 (Zonenverjahrung). 

Die ausgesprochen kommerzielle Natur des Wechselrechts tritt in den Einzel
heiten der RegreBvorschriften besonders deutlich hervor, s. z. B. Art. 50 II, 53. 

§ 87. Klagerecht und Einreden. Aus aHem Dargelegten ergibt sich, daB der 
Wechsel je nach der Zahl der auf ihm vorhandenen Unterschriften die Grundlage 
fiir mehr oder weniger zahlreiche Anspriiche bilden kann. Klager kann der letzte 
1nhaber oder jeder Einloser des Wechsels mit Ausnahme des Bezogenen, Beklagter 
kann jeder Vormann des letzten 1nhabers bis zum Aussteller hinauf, kann vor aHem 
der Akzeptant (ausserdem ein etwaiger Avalist) .. ein. Soviel Paare von Personen in 
dieser Reihe denkbar sind, so viele konnen sich im Wechselrechtsstreit als KIager 
und Beklagter gegeniiberstehen, Art. 81. 

Fiir aHe FaHe ergibt sich aus dem Wesen des Orderpapiers die bedeutsame Regel: 
"der W echselschuldner kann sich nur solcher Einreden bedienen, welche aus dem 
Wechselrecht selbst hervorgehen oder ihm unmittelbar gegen den jedesmaligen 
Klager zustehen", Art. 82. Diese Zweiteilung entspricht der Tats ache, daB jeder 
Wechselanspruch eines KUigers sich sowohl als "Anspruch aus dem Wechsel" wie als 
personlicher Anspruch des Klagers gegen dies en Beklagten darstellt. Zur Anspruchs
begriindung von seiten des Klagers bedarf es zwar immer nur der Darlegung der 
wechselmaBigen Voraussetzungen, weil die abstrakte Natur der WechEelobligation 
dem formal Berechtigten jedes Eingehen auf auBerwechEelmaBige Tatsachen zunachst 
erspart. Dagegen eroffnet sich fiir den Beklagten die Moglichkeit von Einwendungen 
doppelter Art. Einmal von solchen, die er ebenfalls innerhalb der abstrakt-formalen 
Sphare gegen den Anspruch aus dem Wechsel an sich erhebt; den Anspruch aus dem 
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Wechsel beantwortet er mit Einwanden gegen den Wechsel, indem er daB Vorliegen 
von Voraussetzungen der wechselma13igen Haftung bestreitet oder Tatbestande be
hauptet, durch welche diese Haftung nach speziell wechselrechtlichen Grundsatzen 
aufgehoben oder gehemmt wird. Diese Einreden "aus dem Wechselrecht" werden 
vielfach als objektive Einreden oder als Einreden in rem bezeichnet, weil sie 
dem Wechselbeklagten gegen jeden aus dies em Wechsel als Klager Auftretenden, 
wer immer es sei, zustehen oder doch von jeder personlichen Beziehung unabhangig 
sind. Hierhin gehoren vor allem solche Einwendungen, welche die Giiltigkeit der 
Wechselerklarung betreffen oder sich aus dem Inhalt des Wechsels ergeben (vgl. 
HGB. § 364 II, BGB. § 796), z. B. mangelnde Wechselfahigkeit, Formmangel, Liicken 
in der Indossamentenkette, ferner etwa: Mangel ordnungsmaBigen Protestes, Ein
rede der WechselverjiLhrung u. dgl. m. Zum andern kann der Wechselschuld
ner dem WechseIklager im Wege echter Einreden aber auch auBerwechseImaBige 
Tatbestande entgegenhalten, aus denen sich ergibt, daB der wechseImaBig an sich 
bestehende Anspruch dennoch von diesem Klager gegen den Beklagten nicht geltend 
gemacht werden kann. Dies sind aber eben nur personliche Einreden, bei denen es, 
wegen der Selbstandigkeit der einzelnen Berechtigungen, durchaus darauf ankommt, 
wer es ist, der dem Wechselschuldner als Klager gegeniibersteht. Denn diese auBer
wechselrechtlichen Einreden sind nur gegeben, wenn gerade derjenige klagt, der in 
der auBerwechselrechtlich erheblichen Beziehung zu dem Beklagten steht. Hat z. B. 
der Akzeptant dem Remittenten die Wechselsumme schon vor VerfaU einbezahlt, 
den Wechsel aber sich nicht aushandigen lassen, so kann er die Tat'Jache der.Zahlung 
nicht einem Indossatar entgegenhalten, an den der Remittent den Wechsel gleich
wohl weiter indossiert hat, da eine solche Geldhingabe, weil keine wechseImaBige 
Zahlung nach Art. 39 darstellend, die objektive Verpflichtung aus dem Wechsel 
an sich unberiihrt fortbestehen laBt; dem Zahlungsempfanger selbst gegeniiber ist 
aber selbstverstandlich eine Einrede begriindet, wenn er den Wechsel einklagt, ob
gleich er sich durch Annahme der Zahlung verpflichtet hat, ihn quittiert zuriick
zugeben. In die lange Reihe solcher personlicher Einwendungen gehoren, wie·bereits 
angefiihrt, aUe die mit dem KausalverhiHtnis und seinen Mangeln zusammenhangen
den: Nichtempfang oder Mangelhaftigkeit der Gegenleistung, Wucher u. dgl., ferner 
z. B. die Aufrechnung von Gegenforderungen, Stundungs- oder Prolongationsab
reden, und die oben S. 83 angefiihrten Faile. Von besonderer Wichtigkeit ist die 
Einrede des arglistigen Wechselerwerbs: daB dem Indossatar keine Einreden ex per
sona indossantis entgegengesetzt werden konnen, macht es um so notiger, zu priifen, 
ob nicht der Indos'!atar, indem er einen d:ese Einreden abschneidenden Wechsel
erwerb vollzieht, den Wechselschuldner hOslich schadigt und dadurch gegen sich 
selbst die personliche exceptio doli begriindet. Hierzu kann es allerdings noch nicht 
geniigen, daB er von Umstanden Kenntnis hat, aus denen ein personlicher Einwand 
gegen seinen Vormann abgeleitet werden konnte, denn der Wechsel ist ja gerade 
zu einem von allem Personlichen 10sgelOsten Umlauf bestimmt; wohl aber liegt 
Arglist vor, wenn der Wecheel (etwa in dem angefiihrten Zahlungsfalle) in vorsatz
lichem Einvernehmen mit dem Indossanten gerade zu dem Zweck iibernommell 
wurde, um denWechselschuldner' seines Einredeschutzes zu berauben. 

§ 88. Bereieherungsanspruch. Wenn die wechseIma13ige Haftung des Aus
stellers durch Protestversaumung oder wenn seine oder des Akzeptanten wechsel. 
ma13ige Verbindlichkeitlaurch Verjahrung erIoschen ist, so sollen dieloe beiden Erst
beteiligten des Wechsels doch nicht schlechthin frei werden; ihre Verpflichtung 
gegeniiber dem Inhaber besteht vieImehr fort, "so weit als sie sich mit dessen 
Schaden bereichern wiirden", Art. 83. Dieser Bereicherungsanspruch ist zwar kein 
wechseImiiBiger, da er nicht aus dem WechEel allein heraus begriindet werden kann, 
wohl aber ein wechselrechtlicher, da es zu seiner Begriindung keines Zuriickgehens 
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auf die Bereicherungigrundsatze des biirgerlichen Rechte3 bedarf. Die Vorau3-
setzungen deil Art. 83 werden, be.3ondera dem AU3steller gegeniiber, nul' selten gage
ben sein. In der Regel erhalt er da. Akzept zahlung~halber (z. B. fiir die dem Bezoge- . 
nen gelieferte Ware) und empfangt dafiir den Gegenwert yom Remittenten; es ist 
daher ein Verlu.3t fiir ihn, wenn er den Wechsel im RegreBweg wie:ler einlo3en muB. 
nicht abel' eine Be~eicherung, wenn dieile eventuelle RegreBhaftung durch P1'aju. 
dizierung des Wechsels entfallt. Dagegen ware del' Bereicherungianspruch gegen 
den Aussteller z. B. dann gegeben, wenn er das Akzept zu Kreditzwecken erhielt. 
ohne dem Bezogenen etwas dafiir zu zahlen, es dann beim Remittenten diskontierte, 
und nun spaterhin wedel' del' zahlungsunflih· ge Akzeptant es einlo3t noch er selbst 
es einzulosen braucht, weil del' letzte Inhaber die rechtzeitige Prasentation ver
saumt; andrerseits ist diesel' Inhaber geschadigt, wenn er seinem Vormann den 
Gegenwert des Wechsels bezahlt hat. Die Behauptung.3- und Beweislast tragt nach 
a.llgemeinen Grundsatzen del' Klager. 

§ 89. Intervention. Del' Aussteller odeI' ein sonstiger Garant des Wechsels, del' 
mit del' Moglichkeit rechnet, daB del' Bezogene nicht akzeptieren odeI' nicht zahlen 
werde, kann, um sich gegen die Folgen zu decken, die sich hieraus sowohl wegen del' 
RegreBpflicht als auch aus Griinden del' kaufmannischen Ehre gegen ihn selbst e1'
geben konnten, dem Wechsel eine Notadresse beifiigen ("im Falle bei Herm Ehr 
mann daselbst"). Kommt dann del' Wechsel beim Bezogenen in Not, so hat sich del' 
Inhaber zunachst an den Notadressaten zu wenden;. diesel' kann mittels Ehren· 
annahme odeI' Ehrenza.hlung intervenieren und alies weitere mit seinem Honoraten 
abwickeln. Auch ohne Notadresse bnn ein Ehreneintritt aus freien Stiicken erfolgen, 
z. B. die als Domiziliat benannte Bank, die yom Bezogenen keine Deckung erhalten 
hat, den Wechsel zugunsten des Ausstellers honorieren. S. im einzelnen Art. 56-65. 

§ 90. Der Scheck - Wort und Sache aus dem Englischen - ist geregelt im Scheck
gesetz von 1908, dessen Fassung sich charakteristisch von dem ehrwiirdigen Vorbild 
del' Wechselordnung abhebt. Del' Scheck ist, wie del' gezogene Wechsel, eine yom 
Aussteller an den Bezogenen gerichtete, auf Za.hlung einer bestimmten Geldsumme 
la.utende Anweisung; ihre besondere Natur ist durch ihre Bezeichnung als Scheck 
(Scheckklausel) im Text del' Urkunde hervorzuheben, SchG. § l. Die wirtschaft
lichen Zwecke, denen del' Scheck dienen soll, sind andere als beim Wechsel. Diesel' 
ist, wie dargelegt, wesentlich ein Kl'editpapier, mittels dessen AU3steller und Akzep
tant, vielleicht auch die Ind03santen Kredit nehmen. Del' Scheck dagegen ist ein 
Za.hlungspapier, mittels dessen del' Aussteller durch den Bezogenen an den Inhaber 
za.hlen laBt. Er ist regelmaBig ein 01'derpapier, wie del' Wech'lel, kann abel' auch auf 
den Inhaber gestellt sein, sei es ausdriicklich, sei es durch Hinzufiigung del' Worte 
"odeI' "Oberbringer", sei es durch Weglassung jeder Angabe iiber. den Zahlungs
empfanger; iibrigens kann sich auch del' Au.steller selb3t als -solchen bezeichnen; 
§§ 4,8; 1m iibrigen ergeben sich aus jener wirtschaftlichen Verschiedenheit gegen
iiber dem Wechsel die folgenden rechtlichen Unterschiede: 

Del' Scheck vertragt als Zahlungspapier nicht die dem Kreditieren eigentiimliche 
zeitliche Hinausschiebung del' Leistung. Die Angabe einer bestimmten Zahlungszeit 
ist daher im Scheck nicht nul' nicht vorgeschrieben, sondern macht den Scheck 
geradezu nichtig: er ist kraft Gesetzes bei Sicht zahlbar und binnen zehn Tagen nach 
Ausstellung dem Bezogenen zur Zahlung vorzulegen, §§ 7,10, s. a. § 13 II; bei Um
gebung diesel' Vorschrift durch Vordatierung wird del' Scheck steuerpflichtig, Wech
selsteuerG. § 4 II. - Da del" Scheck auf alsbaldige Einlosung abzielt, ist ein Akzept 
des Bezogenen, das ja nur als Begriindung einer Pflicht zu spaterer Einl03Ung Sinn 
ha.tte, beim Scheck nicht zugelassen; in deutlichem Gegensatz zum Wechsel findet 
beimScheck keine Annahmeerklarung statt, wa.sSchG. § 10 dahinaU3driickt: "Del' 
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S3heck kann nicht angenommen werden". Aus dem Scheck konnen daher nur Re
greBanspriiche entstehen: der Aussteller und etwaige Indossanten haften dem In
haber fiir die EinlOsung des Sahecks, wobei im allgemeinen wechselrechtliche Grund
satze gelten; nur geniigt hier, statt des - iibrigens ebenfalls zula,sigen - Pl'ote3tes. 
eine vom Bezogenen auf den S:Jheck ge3etzte Erklarung, au, der sich die rechtzeitige 
.Vorlage und die Nichteinlo3ung des Schecks ergibt, §§ 15-22. - Da. mittels. des Saheck3 
nicht Kredit genommen werden soll, entspricht es seinem Wesen, daB der AU3steller 
beim Bezogenen ein Guthaben habe, aus dem dieser die Zahlung bewirken kann; 
demgemaB muB die Anweisung Un Scheck ausdriicklich auf Zahlung "aus dem Gut
haben" des Ausstellera lauten, sog. Guthabenklau3el, § 12. Ein solches Scheckgut
haben besteht nicht nur dann und nicht schon dann, wenn dam Aussteller irgendeine 
Geldforderung gegen den Bezogenen zU3teht, vielmehr ist als Guthaben im Sinne des 
Schecks der Betrag anzusehen, bis zu welchem der Bezogene nach dem zwischen ihm 
und dem Aussteller bestehenden Rechtsverhaltnis zur Einlo:mng des Scheck3 ver
pflichtet ist, § 3. Es muB also zwischen Aussteller und Bezogenem ein Scheckvertrag 
bestehen, und es dad dessen Gesamtsumme durch den Scheck nicht iiberzogen sein. 
Indessen hat diese Frage, so wlchtig sie im Innenverhaltnis zwischen Aussteller und 
Bezogenem ist und so bedeutsame Verpflichtungen diesem Scheckvertrag zwischen 
ihnen entspringen, doch fiir den Scheck selbst nur formale Bedeutung: er muB zwar 
die Guthabensklausel enthalten;" besteht aber ein Guthaben in Wirklichkeit nicht 
oder nicht mehr, so ist der Scheck um nichts weniger giiltig und zahlbar und 8018 
Trager von RegreBanspriichen wirksam; auch eine besondere Strafvorachrift gegen 
Ziehung ungedeckter Schecks ist nicht aufgestellt. 

Der Scheck soll dem organisierten Geldverkehr dienen: daher sollen nur Banken 
als Bazogene bezeichnet werden, eine Sollvorschrift, die an der passiven Scheck
fahigkeit jedes Rechtsfahigen an sich nichts andert, die aber durch die Steuerpflicht 
der ·auf andere Personen gezogenen Sahecks verstarkt wird, § 2, WStG. § 40. DaB 
der Aussteller in der Tat Scheckkunde der bezogenen Bank sei, wird im Verkehr 
prima. facie in der Weise dargetan, daJl die Scheckformulare mit Vordruck und Num
mern von der Bank an ihre Kunden ausgegeben werden: "B.17488. Die Weimarer 
Bank A.-G.in Weimar wolle zahlen gegen dies en Scheck aus meinem Guthaben an 
Herm R. Mittler oder "Oberbringer Mark eintausend. Gotha., den 28. November 
1923. A. Bach". Die Reichsbank nimmt insofem eine besondere Stellung ein, als 
sie sich dem Inhaber eines auf sie gezogenen Schecks durch einen darauf gesetzten 
Bestii.tigungsvermerk zur Zahlung verpflichten kann, VO. von 1916. - Die Kon
zentration des Scheckverkehrs bei den Banken ermoglicht es zugleich, die bare 
Zahlung durch Gutschrift des Schecks fiir den Einlieferer zu ersetzen, s. hierzu 
§ 12: Abrechnung3stellen.· Auch bnn der Aussteller durch den quer iiber die Vorder
seite gesetzten Vermerk "nur zur Verrechnung" die Barauszahlung iiberhaupt ver
bieten, so daB der Scheck nur durch Gutschrift auf ein Bankkonto eingelost werden 
bun, § 14; ein solcher Verrechnung3scheck dient nicht nur der Forderung des bar
geldlosen Verkehrs, sondern sichert zugleich den Aussteller in gewissem Umfange 
dagegen, daJl der Scheck von einem Unbefugten eingelOst werde. --

Die kaufmannische Orderanweisung, aus der nur eine Annahmehaftung des Be
zogenen ent~tehen bnn, - der Scheck, der nur eine Gewahrhaftung des Aus
stellera und etwaiger Indossanten begriindet, - der Wechsel, der beides in sich ver
einigt, - dieser "Oberblick zeigt, welche Mannig£altigkeit von Formen das HandeIs
recht fiir die differenzierten Bediirfnisse des Verkehrs ausbildet und gesetzlich 
gesta.ltet hat. 
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Die deuischen Eisenbahnen 1910-1920. Hera\Ulgegeben vom Reiche
verkehrsministerium. Mit 49 Abbildungen im Text und einer Kartonbeilage. (V u. 
409 S.) 1923. Kart. 12 Goldmark I Kart~ 2.90 Dollar 

Die Eisenbahnreform in Deutschland und in Osterreicb. Zwei 
Abhandlungen von Dr. Adolf Sartl'r, Geheimer Reg.-Rat und MinisteriBlrat im Reichs
verkehrsministerium und Dr. Heinrich Wlttek, k. k. osterreich. EisenbahnminiBter a. D. 
(60 S.) 1924 2 Goldmark I 0.50 Dollar 

Die Kohlenwirtschaft Ru61ands in und nach dem Kriege. Von 
Dr. Waldemar Henrici. Mit 2 'Obersichtskarten. (58 S.) 1924. 

8.60 Goldmark / 0.90 Dollar 

Finanzen, Defizit und Notenpresse 1914-1922. Reich - PreuBen -
Bayern - Sacbsen - Wiirttemberg. Von Dr. A. Je8sen. Mit einem Vorwortvon 
PreuS. Staats- und Finanzminister a. D. Saemisoh. (VII u. 65 S.) 1923 .. 

4 Goldmark I 0.95 Dollar 

Soeben ersohien: 

Die deutsche Finanzwirrnis. Tatsachen und Auswege. Von Dr. ArndJe8s8n, 
Berlin. (IV u. 76 S.) 1924. 2.40 Goldmark I 0.60 Dollar 

Ertragnisse deutscher Aktiengesellschaften vor und nach dem 
Kriege. Mit 'Oberbliok iiber die neueste Entwioklung. Von Dr. jur. et phil. Frhr. 
Otto von !lering, Privatdozent an der Handelshochsohule Berlin. (V u. 149 S.) 1923. 

5 Goldmark I 1.20 Dollar 

Der Aufbau der Eisen- und eisenverarbeitenden Industrie
Konzerne in Deutschland. Ursachen, Formen und Wirkungen des Zu
sammenscblu8se8 unter besonderer Beriioksiohtigung der Maschinenindustrie. Von Dr.
lng. Arnold Tro.B. (VIII u. 221 S.) 1923. 8 Goldmark I l.95 Dollar 



VERZEICHNIS DER IN DER 
ENZYKLOPADIE ERSCHEINENDEN BEITRAGE 

I. RechtsphdlosopbJe 
1. Rechtsphilo80phie. • . •••••••• Prof. Dr. Max Ernst Mayert, Frankfurt a. M. 

II. RechtsgescbJchte 
2. RomisoheRechtsgeschichte undSystem des 

Romisohen Privatrechts •••••••• Prof. Dr. Paul Jors, Wien 
3. Romischer ZivilprozeB ••••••••• Prof. Dr. Leopold Wenger, Munchen 
4. ROmisohe Rechtsgesohiehte im Mittelalter Geh. Justizrat Prof. Dr. Emil Seokel, Berlin 
50. Deutsohe Reehtsgeschiohte ••••••• Prof. Dr. A. Zyeha, Bonn 
5bGrnndzuge des dcutBehenPrivatreehts •• Prof. Dr. Hans Planitz, Koln a. Rh. 
6. Reohtsentwioklung in PreuBen ••••. Prof. Dr. Eberhard Sohmidt, Broslau 

III. Zivilrecht und Zivilproze.8 
7. Burgerliohes Reoht: Allgomeiner Teil •• Geh. JUBtizrat Prof. Dr. Andreas v. Tuhr, 

Zurich 
8. Recht der SohuldverhiUtnisso 
9. Sachenrecht ••••••• 

10. Familienrecht. • • • • • • 
11. Erbrecht • . • • • • • • • 
12. Handels- und Weohselrecht • 

13. Privatversiohernngsreoht • • 

••• Prof. Dr. Heinrich Titze, Berlin 
•• Prof. Dr. Julius v. Gierke, Halle •. S. 

. Prof. Dr. Heinrioh Mitteis, KOin a. Rh. 
• Prof. Dr. Julius Binder, Gottingen 

• •• Geb. Hofrat Prof. Dr. Karl Heinsheimer, 
Heidelberg 

• • Geh. Hofrat und Geh. J ustizrat Prof. Dr. Vi 0 tor 
Ehrenberg, Gottingen 

14. Urheber- und Erfinderreoht • Geh. Hofrat Prof. Dr. Philipp Allfeld, Er-
langen 

15. Internationales Privatrecht. • Prof. Dr. Karl Neumeyer, Munohen 
16. Einwirkungen des Friedensvertrages auf die 

Privatreohtsverhaltnisse •• Prof. Dr. Josef Partsoh, Berlin 
17. ZivilprozeJ3reoht. • • • • • • Geh. Hofrat Prof. Dr. Ernst Jaeger, Leipzig 
18. Konkursreoht • • • . • • """" 
19. Freiwillige Gerichtsbarkeit ••• Prof. Dr. Friedrieh Lent, Erlangen 

IV. Strafrecht und Strafproze.8 
20. Strafreoht •••• 
21. StrafprozeJ3recht 

22. Kriminalpolitik • 

•• Prof. Dr. Eduard Kohlrausoh, Berlin 
• Geh. Hofrat Prof. Dr. Karl v. Lilienthal, 

Heidelberg 
•• Prof. Dr. Ernst Rosenfeld, Munsteri.Westf. 




