
Sechstes Kapitel 
Handels-, Gesellschafts- und Arbeitsrecht 

Das Zivilrecht besteht aufier dem in den Kapiteln 4 und 5 dargestellten Burger-
lichen Recht des BGB aus einer Reihe weiterer Rechtsgebiete, die jeweils Sonder-
rechte fur bestimmte Berufsgruppen oder Personenvereinigungen regeln. Dazu 
gehoren beispielsweise das Urheberrecht, der Gewerbliche Rechtsschutz, die 
Kartellgesetze und das Wettbewerbsrecht. Diese haben aber fur den Normalbur-
ger in der Regel keine Bedeutung und werden auch in der juristischen Ausbildung 
nur in den Wahlfachern behandelt. Entweder mit dem Handels- und Gesell-
schaftsrecht oder mit dem Arbeitsrecht ist aber jeder am Erwerbsleben teilneh-
mende Burger konfrontiert; deshalb gehoren diese Rechtsgebiete auch zum 
Grundbestand der juristischen Ausbildung. 

I. Das Handelsrecht 

Das im BGB und im AGBG geregelte Vertragsrecht ist auf die Rechtsgeschafte 
des Alltags zugeschnitten. Zahlreiche Bestimmungen gewahrleisten deshalb den 
Schutz des schwacheren Vertragspartners, z. B. das Verbot bestimmter Allgemei-
ner Geschaftsbedingungen oder die Notwendigkeit, bei riskanten Geschaften wie 
der Burgschaft die Schriftform einzuhalten. Wer berufsmaSig am Geschaftsver-
kehr teilnimmt, braucht typischerweise keinen derartigen Schutz. Auch besteht 
im Handelsverkehr ein besonderes Bedurfnis nach schneller und flexibler Ab-
wicklung, bei der sich jeder Vertragsteil darauf verlaSt, dafi der in der jeweiligen 
Region oder Branche ubliche Handelsbrauch beachtet wird. Diese und weitere 
Besonderheiten des Rechts der Kaufleute regelt das Handelsrecht, das sich - zu-
sammen mit Teilen des Gesellschaftsrechts - im Handelsgesetzbuch (HGB) 
findet. 
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1. Kaufleute 

Der Begriff des Kaufmanns im HGB ist durch das Handdsrcchtsrcfornigcsetz mit 
Wirkung vom 1.7.1998 grundlegend umgestaltet worden. Abweichend vom frii-
heren Recht kann jeder Gewerbetreibende durch Eintragung in das Handelsregi-
ster Kaufmann werden. Zur Eintragung verpflichtet sind aber nur diejenigen 
Gewerbetreibenden, deren Unternehmen nach Art und Umfang einen in kauf-
mannischer Weise eingerichteten Geschaftsbetrieb erfordert (§§ 1,2 HGB). Eine 
Ausnahme gilt fiir Gewerbebetriebe, die eine Land- oder Forstwirtschaft betrei-
ben; diesen ist die Eintragung immer freigestellt (§ 3 HGB). Ob kaufmannische 
Einrichtung erforderlich ist, richtet sich nach dem Umfang des Gewerbes (Ura-
satz, Zahl der Kunden und Beschaftigten usw.), von dem die Notwendigkeit 
kaufmanischer Buchfiihrung abhangt. Die friihere Unterscheidung zwischen 
„Minderkaufleuten" und „Vollkaufleuten" ist entfallen: Fiir diejenigen, die im 
Handelsregister eingetragen sind, gelten alle Sondervorschriften des Handels-
rechts ohne Riicksicht auf ihre GroEe, fiir die nicht eingetragenen gelten sie - mit 
einer Ausnahme fiir den Kommissionar in § 383 II HGB - nur dann, wenn sie 
verpflichtet waren, sich eintragen zu lassen. 

Beispiele: Eine Einzelhandlerin, die in einem Dorf einen kleinen Laden betreibt, in dem nur sie 
und ihre Tochter tatig sind und die einen jahrlichen Umsatz von vielleicht 80.000 DM erzielt, ist 
nicht kraft Gesetzes Kaufmann. Die besonderen Vorschriften des HGB fiir Kaufleute gelten fiir 
sie nur, wenn sie sich freiwillig eintragen laSt. Dasselbe gilt fiir einen Backer, der seinen Betrieb 
allein mit einem Gesellen und einem Auszubildenden betreibt. 
Eroffnet dieser Backer aber in den Nachbarorten weitere Filialen, in denen er 20 Arbeitnehmer 
beschaftigt und einen Umsatz von insgesamt 1.500.000 DM erzielt, ist er automatisch Kauf
mann und verpflichtet, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen. 

Das bei den Gerichten gefuhrte Handelsregister gibt Auskunft iiber den Inhaber 
eines kaufmannischen Unternehmens und die weiteren unterschriftsberechtigten 
Personen, die Prokuristen. Es ist fiir den Rechtsverkehr vor allem deshalb sehr 
nutzlich, weil man auf die Richtigkeit der dort vorgenommenen Eintragungen 
vertrauen kann (§ 15 HGB). Jeder im Handelsregister eingetragene Kaufmann 
fiihrt eine Firma. Damit bezeichnet das HGB - abweichend von der Alltagsspra-
che - nicht das Unternehmen als solches, sondern den Namen, unter dem es im 
Handelsverkehr auftritt. Wie die Firma gebildet werden und unter welchen Vor-
aussetzungen sie fortgefuhrt werden kann, regelt ebenfalls das HGB. 
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2. Bosondoro Vorschriflon fur K.uiuYulc 

H'ur Kauflcute enthalt das HGB besondcre Vorschrifren: Sic musscn auf all 
Geschaftsbricfcn ihrc Pirma und den Ort ihrcr Nicderlassung und fcrncr angi 
ben, wo und unter welchcr Nummcr sic im Handelsregister eingctragen si 
(§ 37a HGB). Alle Kaufleute sind verpflichtet, am Ende des Gcschaftsjahrs cii 
Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung auf/.ustellen, fur die das 11 
einzelne Vorschriften enthalt, die sich nach der GroEe des Geschafts richten. 

Besonders wichtig sind aber die Sondervorschriften, die fur Rechtsgcschaftc v 
Kaufleuten teils zusatzliche, teils abweichende Regelungen gegeniiber dem B(i 
enthalten. So gelten die im Ladengeschaft des Kaufmanns tatigen Angcstclltcn a 
zu alien Kaufen und Verkaufen ermachtigt, die in einem solchen Ladcngcscha 
Liblicherweise vorkommen (§ 56 HGB), auch wenn der Kaufmann sic nicht aui 
driicklich dazu bevollmachtigt hat. Andere Bestimmungen des HGB ergiinzen d: 
Regeln des BGB iiber den Kaufvertrag: Wahrend nach dem BGB der Kauf< 
Mangel der Sache jederzeit geltend machen kann, solange sie nicht verjahrt sini 
muS ein Kaufmann die ihm gelieferten Sachen sofort untersuchen und, wenn c 
Mangel erkennbar ist, diesen unverziiglich rligen (§§ 377, 378 HGB). Wahrc 
nach dem BGB aus dem Schweigen auf ein Angebot oder eine sonstige rcchtsgi 
schaftliche Erklarung nicht entnommen werden darf, der Empfanger sci dam 
einverstanden, muS ein Kaufmann bei bestehender Geschaftsverbindung au 
driicklich widersprechen; andernfalls wird sein Einverstandnis angenomm 
(S 362 HGB). 

SchlieElich enthalt das HGB Regelungen besonderer kaufmannischcr Vertragsf; 
pen, etwa des Kommissionsgeschafts oder des Speditionsgeschafts. Da bei hai 
delt es sich allerdings - wie bei den Vertragstypen des BGB - nur um typisicrl 
Regelungen, von denen im Rahmen der Vertragsfreiheit abgewichen word 
kann, und selbstverstandlich konnen auch Nichtkaufleute derartige Vert raj 
ohne weiteres abschliefien. 

I I . Das Gesellschaftsrecht 

Das Recht der zu einem wirtschaftlichen Zweck gegrundeten Pcrsoncnvcrcin 
gungen ist aufierordentlich zcrsplittert gcrcgclt. 

Das dcutschc Recht kennt cine gauze Anzahl verschicdener Formen, dercn pral 
tische Bedcutung hochst unterschiedlich ist. So gibt es weniger als 100 Vcrcin 
gungen, die als wirtschaftlicher Vcrein oder als Kommanditgcscllschaft auf Al 
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ling ((imbl I) iiber 600.000 k-rriijjt. Rechtsqiiejle.n snul d.is B(IB, das HGB mul 
nehrcre Spe/.ialgcsel/.e, vor alli'in das Aktiengese.tz uiul ilas (imbl I Gesetz. 

ic Gesellschaften lassen sich in Pcrsoncngcscllschartcn uiul kapitalgcscllschaf-
:cn cintcilcn. Bei den Personengesellschaften sind ilire Mitgliedcr, die Gcscllschaf-
:er, Tragcr ties Gcscllschaftsvermogens. Diese Gesellschaften konnen zwar unter 
.hrcm Namen oder ihrer Firma handeln und im Rechtsverkehr auftreten, aber 
Dcrechtigt und verpflichtet sind immer nur die in ihnen verbundenen Gesellschaf-
:er. Dagegen sind Kapitalgesellschaften von ihren Mitgliedern unabhangige 

echtspersonen, sogenannte juristische Personen. Sie sind selbst Trager ihres 
^resellschaftsvermogens und bestehen unabhangig vom Wechsel ihrer Gesell-
ichafter, die selbst weder an den einzelnen Vermogensgegenstanden der Gesell-
ichaft beteiligt sind noch als solche fur die Schulden der Gesellschaft haften. 

1. Personengesellschaften 

ie Grundform der Personengesellschaft ist im BGB geregclt und wird dort 
schlicht als „Gesellschaft" bezeichnet; in der Rechtspraxis nennt man sie zur 

nterscheidung von den iibrigen Gesellschaftsformen BGB-Gesellschaft oder 
esellschaft des biirgerlichen Rechts (GdbR). Ihre Griindung erfolgt formlos und 

st den Gesellschaftern oft gar nicht bewuEt. 

eispiel: Drei Frauen wollen eine Bootsfahrt auf der Themse unternehmen. Sie kaufen ein Boot 
passender Grofie, ein Buch iiber Paddelreisen, ein Zelt und jede Menge Proviant. Nach der 
ahrt verteilen sie die iibriggebliebenen Lebensmittel und verkaufen das inzwischen leicht 

ladierte Boot wieder. Zwischen den drei Frauen hat ohne Zweifel eine BGB-Gesellschaft bestan-
den und ist nach Erreichung des Gesellschaftszwecks wieder aufgelost worden. 

ie BGB-Gesellschaft hat iiber solche Gesellschaften des Alltags hinaus erhebli-
he praktische Bedeutung im Wirtschaftsleben. Sie wird immer dann bevorzugt, 
enn die Griindung einer Gesellschaft des Handelsrechts nicht moglich ist oder 

hre Rechtsfolgen nicht gewiinscht werden. Selbst wirtschaftlich sehr bedeutende 
nternehmungen, z. B. Arbeitsgemeinschaften von GroEunternehmen zur Er-

ichtung von Staudammen, Kraftwerken und dergleichen, werden in der Rechts-
orm der BGB-Gesellschaft gefiihrt. Es handelt sich allerdings meist um voriiber-
ehende Zusammenschlusse. 

Auf Dauer angelegte Gesellschaften bevorzugen in der Regel die Formen der Per-
onengesellschaften des Handelsrechts, die Offene Handelsgesellschaft (OHG) 

und die Kommanditgesellschaft (KG), die beide im HGB geregelt sind. Diese Ge-
ellschaftsformen setzen seit dem 1.7.1998 nicht mehr voraus, daE das Gewerbe 
inen Umfang hat, der zur Eintragung in das Mandclsrcgister verpflichtet, sondern 
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Ssth.iftv.il konnen inner ilirer lirma handeln unci iiucli / . R. in cliis Grundbuch ein-
getragen werden unci sinddamit jurislischcn I'ersonen angenahcrt. Von diesen un-
tersclieiden sie sicli allcrdings clarin, dais das Gcscllschaftsvermogen unci die Ge-
sellschafrsschulden niclit verselbstandigt sind. 

Fur die Schulden der Gesellschaft liaften bei der OI-TG alle Gesellschafter, uiul 
zwar nicht anteilig, sondern jeder in voller Hohe (gesamtschuldnerisch), bei der 
KG mindestens einer der Gesellschafter. Diese Haftung ist betragsmiifsig nicht 
beschrankt, sondern umfa^t das gesamte private Vermogen des Gesellschafters. 
Ein solches Risiko wird ein Gesellschafter normalerweise nur eingehen, wenn er 
selbst im Unternehmen tatig ist und Erfolg und Miforfolg durch seine kaufnian-
nische Leistung mitbestimmen kann. Nur ein begrenztes Risiko geht dagegen ein, 
wer sich an einer KG als Kommanditist beteiligt. Dieser haftet flir die Schulden 
der Gesellschaft nur mit einem festgelegten Betrag, der in das Handclsrcgisrer 
eingetragen wird. Soweit der Kommanditist diese Einlage geleistet hat, ist jede 
dariiber hinausgehende Haftung ausgeschlossen. Die Kommanditgesellschaft ist 
damit eine Gesellschaftsform, die sich auch fiir die Kapitalaufbringung bei Kapi-
talanlegern eignet, die personlich mit dem Unternehmen nichts zu tun haben 
wollen, z. B. bei der Errichtung gewerblicher Immobilien (sogenannte „Publi-
kums-KG"). 

2. Kapitalgesellschaften 

Soil kein Gesellschafter personlich fiir die Schulden der Gesellschaft haftbar sein, 
bietet sich die Griindung einer Kapitalgesellschaft an. Die beiden wichtigsten 
Formen sind die Aktiengesellschaft (AG) und die Gesellschaft mit beschranktcr 
Haftung (GmbH). Sie entstehen mit der Eintragung ins Handelsregister als juri-
stische Personen und setzen keine Mindestgrdfe des Gewerbebetriebs voraus. 
Dies hatte allerdings bisher nur fiir die GmbH Bedeutung, da die AG bisher in 
der Praxis auf grofore Unternehmen beschrankt war. Allerdings hat eine Cieset-
zesanderung im Jahre 1994 Vereinfachungen gebracht, die klinftig moglicher-
weise die AG auch fiir kleinere Unternehmen attraktiv machen. Die AG kann 
jetzt - wie bisher schon die GmbH - auch von einer einzigen Person gcgriindet 
werden, was ja eigentlich dem Begriff der Gesellschaft widerspricht. Das Grund-
kapital mul? mindestens 100.000 DM betragen und in Aktien im Nennwert von 
mindestens 5 DM eingeteilt sein, die nicht unter dem Nennwert ausgegeben 
werden diirfen; daneben sind Stlickaktien zulassig. Die Aktien konnen auf den 
Namen, sie konnen aber auch auf den Inhaber lauten; sie konnen an einer Wert-
papierborse gehandelt werden. Der Besitz einer Aktie berechtigt tlen Aktionar, 
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an tier 1 lauptversammlung tier Aktiengesellsclialt teil/uiulunen und iilier die 
unternehmerisclien Grundentscheidungen niit iilv.ustimmun. Die Fiilirung tier 
Gcschaftc unci die Vertretung der Akticngcscllscliart liegt in den 1 lantlen ties 
Vorstands, dem die Hauptversammlung keine Anweisungen riir den laufenden 
Geschaftsbetrieb geben kann. Die Hauptversammlung walilt den Aufsichtsrat, 
der den Vorstand bestellt und uberwacht. Weder tier Vorstand noch die Mitglie-
der des Aufsichtsrats miissen zu den Aktionaren gehoren. Anders als bei den 
Personengesellschaften konnen also die Mitgliedschaft und die Vertretung der 
Gesellschaft auseinanderfallen (sogenannte „Fremdorganschaft"). Von dem 
Grundmuster der Leitung der Geschicke der Gesellschaft durch einen Vorstand 
und einen Aufsichtsrat kann der Gesellschaftsvertrag - im Aktienrecht als „Sat-
zung" bezeichnet - nicht abweichen. Zudem bestehen zum Schutz der Aktionare 
Prufungspflichten und Publikationserfordernisse, vor allem fur den Jahresab-
schluS. Fur kleinere Unternehmungen, die flexibel sein wollen, eignet sich die 
Aktiengesellschaft deshalb weniger. 

Fur diese bietet sich die beliebteste Gesellschaftsform uberhaupt, die GmbH, an. 
Ihr Stammkapital mul? mindestens 50.000 DM betragen. Wahrend aber Aktien 
formlos ubertragen werden konnen, ist die Ubertragung der Mitgliedschaft in 
einer GmbH bewuSt dadurch erschwert, dal? der Ubertragungsvertrag von einem 
Notar beurkundet werden muS. Da an einer GmbH meist nur wenige Gesell
schafter beteiligt sind und damit ein personales Element in die Kapitalgesellschaft 
einflieSt, wird meist im Gesellschaftsvertrag die Ubertragung sogar von der Zu-
stimmung der anderen Gesellschafter abhangig gemacht. Die Vertretung der 
GmbH liegt in den Handen eines oder mehrerer Geschaftsfuhrer, die nicht Ge
sellschafter zu sein brauchen. Eine personliche Haftung der Gesellschafter ist fur 
Geschafte nach Eintragung der GmbH im Handelsregister ausgeschlossen, solan-
ge nicht durch verbotene Leistungen an die Gesellschafter das Stammkapital 
angegriffen wird. Ein Aufsichtsrat ist nur erforderlich, wenn ihn das Arbeitsrecht 
vorschreibt (s. unten Abschn. III. 2.d). 

Elemente der Personengesellschaft und der Kapitalgesellschaft konnen in der 
ebenfalls nicht seltenen Gesellschaftsform der GmbH & Co. KG miteinander 
verknupft werden. Dabei handelt es sich um eine Kommanditgesellschaft, in der 
eine GmbH der einzige personlich haftende Gesellschafter ist; die ubrigen Gesell
schafter sind lediglich als Kommanditisten beteiligt Auf diese Weise kann eine 
Personengesellschaft gegrundet werden, bei der keine naturliche Person die per
sonliche Haftung ubernehmen muS. 
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3. Gi'iiossi'nschafU'ii 

Eine besondere Gesellscliaftsform stellt die Genossenschaft dar. Wie die Kapital 
gesellschaft ist sie vom Wechsel ilirer Mitglieder, der sogenannten „GenoNNen" 
unabhangig, zeigt aber Elemente der Personengesellschaft. So hat beispielsweise 
in der Generalversammlung jeder Genosse eine Stimme. Kino Besonderheit bc-
steht aufterdem darin, dafi Genossenschaften nur zum Zwcck dcr Forderung des 
Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch einen gemeinschaftlichcn 
Geschaftsbetrieb gegriindet werden konnen. Praktische Hauptfalle sind Genos
senschaften auf dem Gebiet der Landwirtschaft (Winzergenossenschaftcn, Kiisc-
reien) und des Kreditwesens (die nach dem „Erfinder" des Genossenschaftsgc-
dankens benannten „Raiffeisenbanken"). Die Genossenschaften werden in ein 
besonderes Register, das Genossenschaftsregister, eingetragen. Die Genossen 
brauchen bei ihrem Eintritt in die Genossenschaft nur ein geringes Kapital auf-
zubringen. Ob sie im Fall der Zahlungsunfahigkeit der Genossenschaft an diese 
Nachschiisse unbeschrankt, beschrankt auf eine bestimmte Summe oder gar 
nicht leisten miissen, wird im Statut der Genossenschaft bestimmt (§ 6 Nr. .} 
GenG). Gegeniiber den Glaubigern der Genossenschaft haften sie in kcinem Fall 
(§ 2 GenG). Zum Schutz der Mitglieder und der Glaubiger ist die Priifung ihrer 
Bilanzen durch besondere Priifungsverbande vorgesehen. 

I I I . Das Arbeitsrecht 

Das BGB regelt die Erbringung von Dienstleistungen fur einen andercn in dem 
Vertragstypus des Dienstvertrags (§§ 611 ff.BGB), der ebenso wie der Kauf- oder 
der Werkvertrag als normaler Austauschvertrag gestaltet ist. Wenn in die Bestim-
mungen des BGB auch im Laufe der Jahrzehnte neue Vorschriften eingefugt wor-
den sind (z. B. § 611a BGB iiber die Gleichbehandlung von Mann und Fran), 
entspricht die knappe Regelung im BGB heute nicht mehr den rechtlichen Vor-
stellungen zum Arbeitsvertrag. 

Einzelne Materien des Arbeitsrechts sind durch Spezialgesetze geregelt (/,. B. das 
Urlaubsrecht im Bundesurlaubsgesetz, der Mutterschutz im Muttcrschutzgcsctz, 
die Arbeitszeit in der Arbeitszeitordnung), andere wichtige Fragen (/,. B. die I lat 
tung des Arbeitnehmers fur Schaden, die er bei Erbringung seiner Arbeitsleistuny 
verursacht) hat der Gcsetzgebcr der Rechtsprechung iiberlassen. 

Fin „Arbeitsgeset/,buch", in dem alio Kegelungen zusammcngefalst sind, gibt cs -
anders als in der fruhercn DDK - nicht. Das Arbeitsrecht ist damit das Kechts 


