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I. EINLEITUNG1 

Die GmbH spielte in der gesellschaftsrechtlichen Reformdiskussion der Weimarer 
Republik2, die ganz auf das Aktienrecht3 konzentriert war, nur eine untergeordnete Rolle. 
Die scharfe Kritik von Großmann-Doerth in einem Gutachten für den Deutschen Juri-
stentag in der Tschechoslowakei4 fand erst nach 1933 die ihm gebührende Beachtung. 
Die nationalsozialistische Diskussion zur Neugestaltung des Rechts der Kapitalgesell-
schaften befaßte sich zunächst fast ausschließlich mit dem Aktienrecht5, so daß es nicht 
verwunderlich ist, daß die Arbeiten der Akademie zunächst auf dieses Rechtsgebiet be-
schränkt blieben. Der Vorsitzende des aktienrechtlichen Ausschusses Kißkalt konnte 
alle Versuche, auch das GmbH-Recht in die Beratungen mit einzubeziehen, zurückwei-
sen. Die Bemerkung von Bachmann im aktienrechlichen Ausschuß am 9.2.1934, die 
GmbH müsse beseitigt werden6, wurde von keinem Ausschußmitglied aufgegriffen. 

In der nationalsozialistischen Reformdiskussion fand die Rechtsform der GmbH zu-
nächst nur wenig Beachtung. Allerdings stellte Curt Fischer bereits 1934 in einem seiner 
zahlreichen Aufsätze7 zur Reform des Aktienrechts fest, die GmbH trage „in noch viel 
höherem Maße als die Aktiengesellschaft die Nachteile einer anonymen juristischen Per-
son".8 Es scheine ihm vor allem erforderlich, „das Wesen der GmbH genau zu untersu-
chen, um feststellen zu können, ob es möglich wäre, sie dergestalt zu reformieren, daß 
sie den Erfordernissen nationalsozialistischer Wirtschaftsordnung zu genügen imstande 
ist, oder ob sie nicht besser ganz zu beseitigen wäre". Denn so viel stehe wohl fest, 
„daß wir in Zukunft neben der Aktiengesellschaft nicht noch eine zweite anonyme 
Rechtsform als .Ausweichform' benötigen". Nach Klausing, der sehr weitgehende Re-
formvorschläge unterbreitete, ging es bei der zu treffenden Entscheidung um zwei Mög-
lichkeiten9, „a) ernsthafter Versuch einer effektiven Wiederherstellung des Prinzips der 
unbeschränkten Haftung für sämtliche Unternehmen, ausgenommen solche Großbe-
triebe, für die wegen des Kapitalumfangs und der regelmäßig vorhandenen Zahl der Be-
teiligten lediglich die Form der AG in Betracht kommt. In Verbindung hiermit: Verbot der 
GmbH und wohl auch der Einmann-AG oder b), wenn man sich zu dem .Wagnis' des 

1 Die folgende Einleitung geht nur in einem kurzen Überblick auf die Geschichte der Reformdiskussion ein, 
die ich ausführlich behandelt habe in: .Der Entwurf des Reichsjustizministeriums zu einem Gesetz über 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung von 1939" (Beiheft 58 der Zeitschrift für das gesamte Handels-
und Wirtschaftsrecht), 1985, S. 25 ff. Näher behandelt wird lediglich ein Aufsatz von Werner Bachmann, den 
Ich dort nicht mehr ausführlich berücksichtigen konnte und der für die nationalsozialistischen Reformvor-
stellungen sehr aufschlußreich erscheint. 

2 Eine intensive Reformdiskussion hatte bereits zwischen 1905 und 1915 stattgefunden (wichtigste Veröf-
fentlichungen hierzu: Hachenburg, LZ 1909, Sp. 13 ff.; F. Frankel, Die GmbH. Eine volkswirtschaftliche Stu-
die, 1915. Nachweis weiterer Literatur bei Schubert, a.a.O., S. 25 ff.; 19 ff. zur Entwicklung des GmbH-
Rechts bis 1945. 

3 Hierzu Schubert in Bd. I der vorliegenden Reihe und Hommelhoff und Schubert in einer Edition der Proto-
kolle des aktienrechtlichen Ausschusses des Vorläufigen Reichswirtschaftsrats (1932/Jan. 1933). 

1 5. DJT in der Tschechoslowakei, Prag 1931, S. 165 ff. 
5 Überblick mit Einzelnachweisen bei Schubert, a. a. O. (Fn. 3), S. XXV ff. hierzu auch näheres über den Aus-

schußvorsitzenden Kißkalt. 
6 Protokoll des Aktienrechtsausschusses vom 9. 2. 1934, S. 19. 
^ Nachgewiesen bei Schubert, a. a. O. (Fn. 3), S. LXVI ff.; über Fischer, der noch 1948 in: .Die GmbH. Eine 

gesellschaftsrechtliche und wirtschaftshistorische" Studie (Berlin, Göttingen, Heldelberg 1948) einen 
GmbH-Gesetzentwurf veröffentlichte, vgl. Schubert, a. a. O. (Fn. 1), S. 70. 

8 C. Fischer, in: Der praktische Betriebswirt, 1935, S. 1025; S. 1026 die folgenden Zitate. 
9 Klausing, DJZ 1935, Sp. 1039. Zu detaillierteren Reformvorschlägen vgl. Klausing, Reichsgesetz, betreffend 

die GmbH, 2. Aufl. 1934, Einleitung (insoweit fast unverändert auch in der 3. Aufl. 1936). 

VII 



vorstehend geschilderten Weges nicht zu entschließen vermag, so müßte man wohl 
oder übel die Folgerungen aus den nun einmal gegebenen Verhältnissen ziehen und das 
Unternehmen mbH fakultativ in aller Form zulassen." Eine eindeutige Stellungnahme 
nach der einen oder anderen Richtung vermied Klausing allerdings. Anders Großmann-
Doerth10, der wohl einflußreichste Kritiker des GmbH-Gedankens, der sich vom National-
sozialismus eine Begrenzung der Kapitalgesellschaften mit selbständiger Rechtsper-
sönlichkeit auf die Fälle erhoffte, in denen eine Haftungsbeschränkung wegen der Inan-
spruchnahme des Kapitalmarkts gerechtfertigt war. In.seiner Anfang 1934 veröffentlich-
ten Abhandlung „Sinnlos gewordenes liberales Wirtschaftsrecht — eine Aufgabe natio-
nalsozialistischer Rechtserneuerung"'1 forderte er die Abschaffung der GmbH, während 
die AG unter Konzessionszwang gestellt werden sollte. 

Im nationalsozialistischen Wirtschaftsblatt: „Die nationale Wirtschaft" stellte C. von 
Frankenberg und Proschlitz gleich in einem der ersten Hefte fest, die GmbH sei eine 
Unternehmensform, „die in ihrer heutigen Struktur nach den Grundsätzen nationalsozia-
listischer Wirtschaftsauffassung nicht fortbestehen" könne, denn neben der Rechtsun-
sicherheit begünstige sie eine „verantwortungslose Führung".12 Diese schon „unter dem 
Novembersystem stark bestrittene Unternehmungsform" bietet „mit ihren Abarten" und 
„ihrer ganzen Struktur nach charakterschwachen Persönlichkeiten" Gelegenheit13, „eine 
Unternehmertätigkeit zu entfalten, die im nationalsozialistischen Staat .nicht mehr gedul-
det werden kann". Bereits die „Definition für die GmbH als diejenige Rechtsform einer 
Unternehmung, bei der die Gesellschafter nur mit ihrer Einlage haften", widerspreche 
den nationalsozialistischen Forderungen, „daß der Unternehmer innerhalb seines Betrie-
bes die volle Verantwortung zu tragen" habe. Ohne die Abschaffung der GmbH aus-
drücklich zu fordern oder detaillierte Abänderungsvorschläge zu unterbreiten, forderte 
Frankenberg ein höheres Mindeststammkapital sowie die Einführung der Gründungs-
prüfung und der Pflichtrevision, die sich auch auf die Tätigkeit der Gesellschafter-Ge-
schäftsführer erstrecken sollte. Die Ehegatten- und Einmann-Gesellschaften unterlagen 
seiner Ansicht nach im „nationalsozialistischen Staat starken Zweifeln".14 

Im NS-Handbuch für Recht und Wirtschaft warnte Crisolli 1935 davor, eine Reform 
des Aktienrechts vorzunehmen, ohne gleichzeitig auch eine Revision des GmbH-Rechts 

10 Zu den Arbeiten von Großmann-Doerth vgl. Schubert, a. a. 0 . (Fn. 1), S. 32 ff., 36 ff., 55 ff., 60 f. — Zur Bio-
graphie (einschließlich Schriftennachweis) vgl. unten S. XVIII. Wie die Abhandlungen von G.-D. ergeben, ver-
sprach dieser sich vom Nationalsozialismus eine grundlegende Umgestaltung des Wirtschafts- und Gesell-
schaftsrechts, ohne daß man seine Reformwünsche als genuin nationalsozialistisch bezeichnen könnte. 
Vielmehr stand Großmann-Doerth der ordoliberalen Freiburg er Schule sehr nahe, wobei in einer Biographie 
auch noch das Verhältnis G.-D. zum Nationalsozialismus insgesamt zu klären wäre. Thieme schrieb 1949 in 
einem Nachruf in der Göttinger Universitätszeitung, 1949, S. 2 f.: .Unter den Kollegen kann man immer wie-
der hören, daß er der schwerste Verlust sei, den die Rechtswissenschaft im Kriege gehabt habe. Seine aus 
dem Handelsrecht, wie es wirklich lebt, schöpfenden Bücher . . . sind vorbildlich geblieben . . . In Treue 
hielt er zu seinen Freunden auch bei politischer Verfolgung . . . Seine Antrittsrede über .selbstgeschaffenes 
Recht der Wirtschaft1 ist bereits eine Kriegserklärung gegen die Interessenjurisprudenz der Syndici, die in 
ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Art Anti-BGB konstruieren. Im Kampf um die Neugestaltung 
der GmbH, . . . hat Großmann-Doerth dann jenes Rechtsinteresse weiter bewahrt, das ihm immer wieder, 
z. B. im Akademieausschuß in Konflikt brachte mit solchen Juristen, für die das Recht nur ein inhaltleeres 
Instrument bedeute t . . . " — In einem von Thieme wiedergegebenen Feldpostbrief schrieb Großmann-
Doerth: „Ich habe manches nicht schreiben können, was schon bald fertiggedacht ist — aber am Ende ist 
es noch wertvoller, daß ich den Kampf um die GmbH hier am Wolchow in neuer Front fortsetze —. Sie ver-
stehen diese Wendung sicherlich. So ist es eine Erfüllung. Mag dann kommen, was will . . . Denn schließlich 
ist der Rechtswissenschaft doch ganz ohne Rücksicht auf die Zeitumstände einfach von ihrer Sache aus 
immer als letzte und einzig wesentliche Aufgabe der Dienst am Rechtsgedanken gestellt — alles andere ist 
Geschichtswissenschaft, Sprachwissenschaft. Das wußte man im 18. Jahrhundert, uns darin verwandt. Und 
das ging im 19. Jahrhundert verloren, durch Schuld dieses Nicht-Juristen Savigny." 

11 Großmann-Doerth, Hans. GZ 1934, Sp. 19 ff. 
12 v. Frankenberg und Proschlitz, a. a. 0., Jg. 1/2 (1933/34), S. 180. 
13 v. Frankenberg und Proschlitz, a. a. O., Jg. 1/2 (1933/34), S. 177; hieraus auch die folgenden Zitate. 
M v. Frankenberg und Proschlitz, a. a. O., Jg. 1/2 (1933/34), S. 179. 



in die Wege zu leiten.16 Die beste Aktienrechtsreform erscheine zwecklos, „wenn der 
gewissenlose Schieber weiter in der Lage sei", „die Volksgenossen und die deutsche 
Wirtschaft im Wege der GmbH zu schädigen". Nur eine Betrachtung vom wirtschaftli-
chen Standpunkt aus könnte, wenn überhaupt, die Beibehaltung der GmbH rechtferti-
gen. 

Am ausführlichsten von nationalsozialistischer Seite äußerte sich Bachmann16 1935 
in: „Die Deutsche Volkswirtschaft" zu dem Problem: „Verbot oder Reform der GmbH?" 
Ausgangspunkt seiner Überlegungen war die Frage, was mit den kleineren und mittleren 
Aktiengesellschaften geschehen sollte, deren Mindestkapital 500 000 RM17 nicht er-
reichte: Wenn man die Anonymität der Kapitalgeber beseitigen wolle, dann scheide die 
GmbH „aus dem Kreis der für die Umwandlung in Frage kommenden Rechtsformen von 
selbst aus, da auf sie alle Merkmale der Kapitalgesellschaft zutreffen und damit auch 
jene unerwünschten Nebenerscheinungen und Folgen, die den Anlaß zur Reform des 
Untemehmungsrechtes gegeben haben".18 Die Frage „Reform oder Verbot der GmbH" 
sei deshalb „nicht leicht zu beantworten, weil wir es mit einer Untemehmungsform zu 
tun haben, die sich der größten Verbreitung erfreut. Aber in dieser Tatsache ist wie-
derum auch der Kern der Kritik enthalten, da das bestehende Recht die Möglichkeit gab, 
die GmbH zu allen Zwecken zu gebrauchen und zu mißbrauchen".19 Bachmann setzte 
sich dann mit dem Willen des Gesetzgebers von 1892 auseinander und stellte fest, die-
ser habe ein Unternehmensrecht schaffen wollen, „das bestimmten Bedürfnissen der 
Wirtschaft und des sozialen Lebens gerecht" würde. Wenn dieses Recht schließlich in 
Verruf geraten sei, so sei dies nicht ausschließlich die Schuld einer Zeit, die die „Rechts-
beugung zum Grundsatz erhob, sondern ebensosehr die Schuld des Gesetzgebers, der 
aus Vorliebe für einen falsch verstandenen Freiheitsdrang sich zu unvollkommener Ar-
beit verleiten ließ".20 Das GmbH-Gesetz sei „liberal" und habe „seine stärkste Anwen-
dung im Zeitalter des Neo-Liberalismus der Nachkriegszeit erlebt. Es war nicht mehr 
das Unternehmungsrecht der Erfinder, der Gläubiger, der Kolonialpioniere und der 
Wohltäter, es wurde die bevorzugte Rechtsform für Schwindelgründungen, Verschiebe-
bahnhöfe, Dachgesellschaften, waghalsige Spekulationsunternehmungen, kurz der 
Deckmantel zum Konkursbetrug." Hierfür biete das „allgemeine Sinken der Geschäfts-
moral in der Systemzeit keine befriedigende Erklärung. Es mag der letzte Anstoß gewe-
sen sein. Aber wir stehen doch vor der Tatsache, daß die .Erleichterungen', die der Ge-
setzgeber schenkte, geradezu verführten, sich auf die schiefe Bahn zu begeben und 
zum mindesten leichtsinnig zu wirtschaften. Das Fehlen jeder Aufsicht, verbunden mit 
der Möglichkeit, der Verantwortung und Haftung zu entgehen, mußte als Anreiz für un-
saubere oder nicht ganz einwandfreie Geschäftsgründungen wirken. Damit wurde die 
Axt an den Grundsatz soliden Wirtschaftens gelegt, nach dem der wirtschaftlich Han-
delnde unbeschränkt die Verantwortung für seine Tätigkeit zu tragen h a t . . . Begünstigt 
wurde diese Entwicklung durch das völlige Fehlen jeder Publizität. Bilanz und Ge-
schäftsbericht der GmbH sind, abgesehen von den Bankgeschäften, jeder öffentlichen 
Kritik entzogen ...".21 

15 Crisolli, NS-Handbuch für Recht und Wirtschaft, 2. Aufl. 1935, S. 1135 ff.; Zitat S. 1156. — Karl-August Cri-
soili (1900—1935): 1926 Assessor, 1933 AG-Rat in Berlin (vgl. über die firmenrechtlichen Arbeiten von Cri-
solli H Wrobel, in: Festschrift für Richard Schmidt, 1985, S. 75 ff ). 

16 über W. Bachmann und dessen Äußerungen zum Aktienrecht vgl. Schubert, a. a. O. (Fn. 3), S. XXVIII f. 
17 Diesen Betrag hatte Kißkalt in seinen Berichten über die Verhandlungen des aktienrechtlichen Akademie-

ausschusses vorgeschlagen. Das Aktiengesetz von 1937 folgte diesen Vorschlägen und verpflichtete alle 
Gesellschaften mit einem Stammkapital bis zu 100 000 M zur Umwandlung in eine andere Gesellschafts-
form. Die Rechtsform der GmbH war dabei nicht ausgeschlossen (vgl. § 2 EG-AktG). 

18 Bachmann, in: Der Deutsche Volkswirt, 1935, S. 1120. 
19 Bachmann, a. a. O., S. 1120. 
20 Bachmann, a. a. O., S. 1121; hieraus die folgenden Zitate. 
21 Bachmann, a. a. O., S. 1122. Bachmann fährt dann kurz danach noch fort: .Das Fehlen jeder Zweckbin-

dung, die Beschränkung der Haftung auf die Einlage und die mangelnde Publizität zusammen gesehen, 
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Im folgenden untersuchte dann Bachmann die Frage, inwieweit das GmbH-Recht re-
formierbar sei. Als Richtschnur hierfür konnten nur die Grundsätze zur Anwendung 
kommen, die für das Aktienrecht gelten würden22: „Überwindung der Anonymität und 
Schaffung eines verantwortlichen Führertums": „Um zu verhüten, daß die G.m.b.H. für 
Zwecke mißbraucht wird, für die sie nicht in Frage kommt, und zugleich eine stärkere 
Aufsicht durchzusetzen, wäre dann die Einführung einer Konzessionspflicht notwendig. 
Damit müßte die Offenlegung der Geschäftsberichte, Bilanzen und der Gesellschafter-
liste wenigstens für größere Gesellschaften verbunden sein. Die Geschäftsführer der 
Gesellschaft, die sich heute in einem Abhängigkeitsverhältnis befinden, das ihrer verant-
wortlichen Tätigkeit nicht gerecht wird, müßten in ihrer Stellung dadurch gestärkt wer-
den, daß die Rechte der Gesellschaften wesentlich eingeschränkt werden. Das gilt vor 
allem für solche Unternehmungen, in denen wegen des Geschäftszweckes oder des 
Umfangs des Unternehmens die Wahl eines Aufsichtsrates zur Pflicht zu machen wäre. 
Dieser Aufsichtsrat hätte dann, ähnlich wie im neuen Aktienrecht, eine Reihe von Funk-
tionen, die früher der Gesellschafterversammlung zustanden, zu übernehmen. Das darf 
allerdings die Geschäftsführer nicht von ihrer Verpflichtung entbinden, den Gesellschaf-
tern gegenüber sich verantwortlich zu fühlen und Rechenschaft abzulegen. Im übrigen 
müßte gesetzlich verhindert werden, daß die Geschäftsführer in ihrer Tätigkeit dauernd 
durch Anordnungen und Maßnahmen der Gesellschafter behindert werden. Das bedeu-
tet eine starke Trennung zwischen den Gesellschaftern, die nur mit ihrer Einlage haften, 
und den Geschäftsführern, die, ganz gleich, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, für ihr 
Handeln mit ihrem Privatvermögen einzustehen haben. Denn eine Stärkung ihrer Macht 
muß auch einer erhöhten Verantwortung entsprechen. Auch in diesem Falle läßt sich, 
wie bei der Aktiengesellschaft, die subsidiäre Haftung der Geschäftsführer, die dann 
Platz greift, wenn das Gesellschaftsvermögen aufgebraucht ist, nicht umgehen." 

Eine solche Gesellschaft, so stellte Bachmann fest23, würde in ihrem Aufbau einer 
Kommanditgesellschaft bereits sehr nahekommen, die praktische Durchführung einer 
solchen Reform wegen der Konzessionspflicht allerdings zu einer „ungeheueren Bela-
stung" der Wirtschaft, von anderen Nachteilen abgesehen, führen. Hieraus folgte für 
Bachmann: „Wenn schon die Erneuerung des GmbH-Rechtes nur in einer Richtung ver-
laufen kann, die zu einer Annäherung an die Kommanditgesellschaft führt, sollte die 
GmbH als solche überhaupt fallen gelassen werden zugunsten der Kommanditgesell-
schaft, die allerdings in ihrer heutigen Form auch noch nicht allen Forderungen gerecht 
wird." Im Anschluß hieran entwickelte Bachmann dann das Programm für eine neue 
„Kleingesellschaft". Diese sollte im Gegensatz zur KG eine juristische Person sein. Die 
Einführung einer Konzessionierung sei überflüssig, wenn der Verwendungszweck ge-
setzlich festgelegt werde. Im einzelnen unterbreitete Bachmann folgende Vorschläge24: 
Persönliche Haftung der Unternehmensleiter, Hauptversammlung mit Aufsichtsrat von 
einer bestimmten Umsatzhöhe an, Verbot von Einmanngesellschaften, Volleinzahlung 
des Stammkapitals, Pflichtrevision, aber keine Publizität. Im übrigen mußte auch Bach-
mann feststellen, daß seine Vorschläge nicht voll befriedigen konnten, wenn man nach 
den Wünschen des Aktienrechtsausschusses die Aktiengesellschaft als die Rechtsform 
der Großhandelsgesellschaften beibehalte. Es fehle dann „ohne Zweifel eine Rechts-
form für Unternehmungen, die stärkere Anforderungen an den Kapitalmarkt stellen müs-
sen als die Kleingesellschaft, aber nicht so stark sind, daß sie die Rechtsform der Ak-
tiengesellschaft erwerben können. Die Kommanditgesellschaft auf Aktien in ihrer heuti-

sind die gemeinsame Grundursache, die der GmbH ihre unerfreuliche Beliebtheit sicherte und sie auch in 
Verruf brachte." 

22 Bachmann, a. a. O., S. 1122. 
23 Bachmann, a. a. 0. , S. 1122. 
21 Bachmann, a. a. O., S. 1122 f. 
25 Bachmann, a. a. O., S. 1123; hieraus auch das folgende Zitat. 
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gen Form, selbst wenn sie nach den Vorschlägen des Aktienrechtsausschusses ana-
log der Aktiengesellschaft etwas modifiziert ist, wird diese Lücke nie ausfüllen können 
.. ,".25 Diese Feststellung zeige, „daß die getrennte Behandlung der verschiedenen 
Teilgebiete des deutschen Unternehmungsrechtes ein Fehler war, der jede großzügige 
und sinnvolle Lösung des Problems außerordentlich erschwert". 

Die dann von Schlegelberger am 15. 8.1935 in Hamburg und von Schacht am 
30.11.1935 vor der Vollversammlung der ADR gehaltenen Reden26 nahmen sehr positiv 
zur Rechtsform der Aktiengesellschaft Stellung und klammerten dabei, sicher nicht 
ohne Absicht, die Problematik einer Reform des GmbH-Rechtes aus. In den folgenden 
zwei Jahren fanden sich zwar immer noch Autoren, welche die GmbH ablehnten oder 
diese Rechtsform sehr restriktiv handhaben wollten.27 Doch nahmen seit Mitte 1936 
auch die nationalsozialistische Wirtschaftspresse und nationalsozialistische Volkswirt-
schaftler weitgehend positiv zur GmbH-Frage Stellung. So führte Megow in seinem Vor-
trag: „Muß die GmbH im nationalsozialistischen Staat verschwinden?" auf dem 2. Deut-
schen Betriebswirtschaftertag aus28, es könne „niemals unsere Aufgabe sein, über alles 
Bisherige kurzerhand den Stab zu brechen". Vielmehr verlange „unsere nationalsoziali-
stische Grundeinstellung, daß wir unser bestes Können und Wissen einsetzen, um den 
vorhandenen Rechtszustand gewissenhaft zu überprüfen". Seiner Ansicht nach konnte 
sowohl vom wirtschaftl.-weltanschaulichen als auch vom wirtschaftlich-praktischen 
Standpunkt aus die GmbH aufrechterhalten werden. Zu den am häufigsten vorgetrage-
nen Reformforderungen gehörten allerdings weiterhin die Abschaffung der Einmannge-
sellschaft sowie die Einführung einer obligatorischen Gründungsprüfung bei Sacheinla-
gen, die Pflichtprüfung und eine uneingeschränkte Bilanzpublizität bei größeren Gesell-
schaften. 

Kurz nach Erlaß des Aktiengesetzes wurde von Frank, dem Präsidenten der Akade-
mie für Deutsches Recht, ein Ausschuß für GmbH-Recht eingerichtet und zum Vorsit-
zenden dieses Ausschusses Friedrich Klausing ernannt, der bislang zwar eine ähnlich 
eindeutige Stellungnahme, wie sie Großmann-Doerth abgegeben hatte, zum GmbH-Pro-
blem vermieden, aber dieser Gesellschaftsform nach seinen bisherigen literarischen Äu-
ßerungen sehr distanziert gegenübergestanden hatte.29 Einzelheiten über die Bildung 
des Ausschusses lassen sich nicht mehr feststellen, da die Generalakten der Akademie 
insoweit verschollen sind.30 Kennzeichnend für die Ausschußarbeiten ist zunächst eine 
im Vergleich zu den anderen Akademieausschüssen starke Fluktuation. Auch der je-
weils relativ große Teilnehmerkreis — hinzu kamen 1938 auch noch Teilnehmer aus 
Österreich und dem Sudetenland — dürfte eine Besonderheit des Ausschusses für 
GmbH-Recht sein. Auffallend ist weiterhin die geringe Beteiligung der Professoren-
schaft an den Ausschußarbeiten. Das erste Protokoll führt als Mitglieder außer Klausing 

26 Vgl. hierzu ausführlich Schubert, a. a. O. (Fn. 3), S. XXXIII ff. 
27 Überblick bei Schubert, a. a. O. (Fn. 1), S. 43 ff. 
28 Megow, GmbH-Rdsch. 1936, Sp. 641. 
29 Vgl. Schubert, a. a. O. (Fn. 1), S. 39 ff. — Eine biographische Würdigung Klausings steht leider noch immer 

aus (zu den äußeren Lebensdaten vgl. unten S. XX). Die Kritik am Aktienrecht, wie sie Klausing in seinem 
noch vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten abgeschlossenen Werk: .Reform des Aktien-
rechts" (1933), S. 25 ff. formuliert hatte, ist nicht als typisch nationalsozialistisch zu bezeichnen. Vielmehr 
dürfte Klausing unabhängig vom Nationalsozialismus zu seiner kritischen Sicht der liberalen Rechtsord-
nung von seiner konservativ-völkischen Einstellung aus gekommen sein, wobei diese dann allerdings mit 
dem Nationalsozialismus eine nicht immer erfreuliche Allianz einging. Klausings scharfem Vorgehen gegen 
jüdische Kollegen (vgl. den von Sp. Simitis in: Hugo-Sinzheimer-Gedächtnisveranstaltung zum 100. Ge-
burtstag, 1977, S. 11 ff. wiedergegebenen Brief) stehen die Äußerungen von Kollegen gegenüber, die mit 
Klausing in der Spätzeit des Nationalsozialismus bekannt waren. Diese — u. a. Professor Harry Wester-
mann — haben mich auf Klausings religiös-kirchliche Bindung und seine wohl auch ablehnende Haltung 
gegenüber den verbrecherischen Zielen des Nationalsozialismus — sein Sohn gehörte dem Widerstands-
kreis um Stauffenberg an — hingewiesen. 

30 Zu den Ausschußmitgliedern und sonstigen Sitzungsteilnehmern vgl. unten S. XIV ff. die Kurzbiographien. 
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nur noch die Professoren Großmann-Doerth und Heymann auf.31 Die Vertreter der Wirt-
schaft sind weitgehend schon an den Arbeiten des aktienrechtlichen Ausschusses be-
teiligt gewesen, so vor allem v. Breska, Ebbecke, von der Goltz, v. Knieriem, Richter-
Brohm und Schwartz. Hinzuweisen ist auf starke Beteiligung der Wirtschaftsprüfer und 
der beiden federführenden Referenten im Reichsjustizministerium Quassowski und 
Friedrich. Nicht wenige Teilnehmer kamen aus dem Raum Frankfurt/Main, zu dem der 
Ausschußvorsitzende Klausing sehr enge Beziehungen hatte. 

Die Ausschußverhandlungen begannen am 8. 6.1937 und wurden nach sieben weite-
ren meist zweitägigen Sitzungen und einer Sondersitzung, die der Anhörung von Inha-
bern kleinerer Gesellschaften (Familiengesellschaften) diente, am 13.1. 1939 in Weimar 
abgeschlossen. Die Sitzungen wurden eingeleitet mit Vorträgen einzelner Ausschußmit-
glieder32, von denen vier auch separat veröffentlicht wurden33: nämlich die Referate über 
die Beibehaltung der GmbH von Großmann-Doerth, über die Auslandsrechte von Hall-
stein, über die Pflichtprüfung von Mönckmeier und über die Einmanngesellschaft von 
v. Knieriem. Zur Eröffnung der Beratungen gab auch die Staatsführung ihre positive Ein-
stellung zur GmbH bekannt. Schlegelberger stellte in seiner Begrüßungsansprache zum 
ersten Tagesordnungspunkt, der sich mit der Frage befassen sollte, ob man die GmbH 
brauche, fest34, er „möchte die Frage so verstanden wissen, weshalb wir eine GmbH 
brauchen". Er glaube, es könne „nicht in Betracht kommen, 40 000 Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung jetzt aus der deutschen Wirtschaft herauszunehmen, und gerade 
dann nicht, wenn diese Gesellschafts- und Wirtschaftsform für eine große Reihe von 
Versuchs- und Planungsgesellschaften besonders wichtig ist". Weiter glaube er, der 
Ausschuß solle mit allen Kräften dahin streben, „die Rechtsform so zu gestalten, wie es 
die Interessen unseres deutschen Vaterlandes verlangen. Zwei Grundsätze muß sich 
der Ausschuß zu eigen machen: Einmal müssen die guten Erkenntnisse des Aktien-
rechts auf die GmbH übertragen werden. Das darf aber nicht so weit gehen, daß die 
GmbH ihre Eigenart verliert. Zum anderen dürfen wir das Recht nicht so gestalten, daß 
nunmehr diejenigen, die sich dem Sozialwillen des Führers, der im Aktienrecht zum 
Ausdruck gekommen ist, entziehen wollen, in die GmbH flüchten." Frank stellte in seiner 
Begrüßungsansprache heraus35: „Was wir im Endziel anstreben, ist die neue volkstümli-
che, wirtschaftsfördernde G.m.b.H.!" Er hoffe, dem Führer in absehbarer Zeit melden zu 
können, „daß die Akademie für Deutsches Recht das weite Feld unserer Volksordnun-
gen in hingebender und folgerichtiger Arbeit, unter sorgfältiger Beobachtung der 
rechtstatsächlichen Gegebenheit und aller praktischen Möglichkeiten untersucht, den 
überkommenen Bestand an Rechtsbegriffen und Institutionen kritisch gesichtet und 
Vorschläge für einen nationalsozialistischen Entwurf zu einem neuen GmbH-Gesetz 
ausgearbeitet" habe. 

Die Grußworte von Schlegelberger und Frank, die auch in der Presse sehr positiv 
aufgenommen wurden, bewirkten zweierlei. Einmal setzte sich in der rechtspolitischen 
Diskussion zumindest auf dem Gebiete des Handels- und Gesellschaftsrechts eine 
pragmatischere Haltung durch.36 Selbst Autoren wie Bachmann, Danielcik und Fischer, 
die 1933/34 sehr dezidiert für eine Reform des Gesellschaftsrechts im nationalsozialisti-

31 Später kamen noch die zwei Frankfurter Kollegen von Klausing, nämlich Rudolf Ruth (auch im genossen-
schaftsrechtlichen Ausschuß vertreten) und Arnold Schanz, hinzu. Heinrich Lehmann hat nur am Rande an 
den Sitzungen teilgenommen und die Ausschußverhandlungen nicht weiter mitbestimmt. 

32 Vgl. die Nachweise im Inhaltsverzeichnis. 
33 Vgl. die Nachweise bei den Kurzbiographien. 
34 Protokoll vom 8./9. 6. 1937, S. 7 f. 
35 Protokoll vom 8./9. 6. 1937, S. 7. 
36 Im übrigen wurde die .Wirtschaft" im Zuge der forcierten Aufrüstung im Rahmen des Vierjahresplanes be-

wußt vor ideologisch motivierten Änderungen der privatrechtlichen Grundlagen des Handels- und Genos-
senschaftsrechts verschont (vgl. dazu allgemein u. a. P. Hüttenberger, Nationalsozialistische Polykratie, in: 
Geschichte und Gesellschaft, Jg. 2 [1976], S. 431 ff.). 
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sehen Sinne plädiert hatten, schwenkten auf eine gemäßigte Linie ein.37 Auch die Mini-
sterialbürokratie schwieg nicht mehr wie 1933/34, sondern nahm auch schon vor der 
Fertigstellung eines Reformentwurfs zum GmbH-Problem detailliert Stellung.38 Zweitens 
führten die Reden von Frank und Schlegelberger dazu, daß der Ausschuß nicht gezwun-
gen war, die Notwendigkeit der GmbH nachzuweisen und zu rechtfertigen. Als einziger 
Gegner der GmbH trat Großmann-Doerth auf, der sich nach dem geringen Echo, das 
sein Referat hatte, in den folgenden Diskussionen zurückhielt. Die GmbH wurde von den 
meisten Ausschußmitgliedern fast uneingeschränkt bejaht. Insbesondere ließen die Ver-
treter der Wirtschaft keinen Zweifel darüber bestehen, daß man auf diese Gesellschafts-
form nicht verzichten könne, wobei sich die überwiegende Mehrheit darüber einig war, 
daß die bisherige Flexibilität des GmbH-Rechts unbedingt aufrechtzuerhalten war und 
daß die Anleihen beim Aktienrecht so gering wie möglich sein sollten. 

Obwohl so im Grundsatz Einigkeit darüber bestand, daß die Rechtsform der GmbH 
unangetastet bleiben sollte, verliefen die Ausschußberatungen geradezu spannend, so 
daß die außerordentlich sorgfältig redigierten Protokolle auch heute noch eine anre-
gende und kurzweilige Lektüre versprechen — eine im juristischen Schrifttum viel zu 
seltene Erscheinung. Die Spannung rührt einmal daher, daß in den Verhandlungen zwei 
Wissenschaftler aufeinanderstießen, die 1933/34 die GmbH abgelehnt hatten oder zu-
mindest hatten stark zurückdrängen wollen, von denen einer — nämlich der Ausschuß-
vorsitzende Klausing — nunmehr die GmbH ohne Vorbehalte bejahte und sogar so weit 
ging, daß er das Einzelunternehmen mbH befürwortete. Wohl um diesen Meinungsum-
schwung im einzelnen zu rechtfertigen, begründete Klausing in den beiden Arbeitsbe-
richten von 1938 und 1940 die Notwendigkeit der GmbH in einer für den heutigen Leser 
ohne Kenntnis der näheren Umstände nur schwer verständlichen Breite, zumal 1938/40 
die Öffentlichkeit von der Ablehnung der GmbH bereits weitgehend abgerückt war.39 

Weiterhin rührt die Spannung der Verhandlungen daher, daß die Reformkonzeptionen 
der einzelnen Gruppierungen offen ausgesprochen werden konnten, offener jedenfalls 
als es im Aktienrechtsausschuß 1934/35 möglich gewesen war. Es traten insbesondere 
hervor die Vertreter der Wirtschaft — unter ihnen hatte Ebbecke in der Ablehnung ideo-
logisch motivierter oder auch lediglich restriktiver Vorschläge inzwischen eine wahre 
Meisterschaft entwickelt —, diejenigen, die mindestens noch Teile des nationalsozialisti-
schen Reformprogramms zu retten versuchten, weiter die Ministerialbürokratie, die ei-
gene Ordnungsvorstellungen durchsetzen wollte, und selten genug, die Vertreter der 
NSDAP, welche die Diskussion kaum an sich ziehen konnten. Die beiden bereits er-
wähnten Arbeitsberichte von Klausing — ein dritter, der auf die Detailvorschläge einge-
hen sollte, ist nicht mehr erschienen — vermittelt nur einen schwachen Eindruck von 
der Lebendigkeit und Meinungsvielfalt der Diskussion. Einen Höhepunkt bilden in dieser 
Beziehung die Beratungen über die Publizität und die Einmanngesellschaft. 

Im Reichsjustizministerium stellte die wirtschaftsrechtliche Abteilung unter maßgebli-
cher Mitwirkung von Quassowski und Friedrich nach Abschluß der Ausschußberatun-
gen den „Entwurf eines Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung" auf40, 
der am 5. 8. 1939 den beteiligten Reichsministerien und anderen Dienststellen zur Stel-
lungnahme übersandt wurde. Der Entwurf, über den bereits an anderer Stelle ausführ-
lich berichtet wurde, beruht, wie die Motive ausdrücklich vermerken41, auf dem „Mate-
rial" und den „Anregungen, die der GmbH-Ausschuß der Akademie für Deutsches Recht 
in acht Arbeitstagungen zur Verfügung gestellt und beigetragen hat", und ging „in Über-

37 Vgl. Die Nachweise bei Schubert, a. a. O. (Fn. 1), S. 45 ff. 
38 Vgl. die in den Kurzbiographien und bei Quassowski und Schlegelberger nachgewiesenen Aufsätze; vgl. 

ferner Geßler, Soziale Praxis, 1938, Sp. 329 ff. 
39 Zum Inhalt der Arbeitsberichte insoweit Schubert, a. a. 0., S. 51 ff., 63 ff. 

Zum folgenden ausführlich Schubert, a. a. 0 . (Fn. 1), S. 84 ff. m. w. N.; hier auch S. 94 ff. der Entwurf mit 
Begründung. 

41 Zitiert nach Schubert, a. a. O. (Fn. 1), S. 148. 
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einstimmung mit dem bei der Akademie für Deutsches Recht eingesetzten Ausschuß für 
GmbH-Recht davon aus, daß die Gesellschaft mit beschränkter Haftung auch in Zukunft 
als selbständige Rechtsform beibehalten werden muß".42 Gleichwohl verarbeiteten die 
Entwurfsverfasser die Akademieverhandlungen durchaus selbständig. So schlugen sie, 
entgegen dem Votum der Ausschußmehrheit, vor, den Alleingesellschafter im Konkurs 
der Gesellschaft subsidiär auch persönlich haften zu lassen (Ausfallhaftung). Auch in 
der Frage der Publizität und Pflichtprüfung nahm der Entwurf eine andere Stellung ein 
als die meisten Ausschußmitglieder, die jegliche Erweiterung der Publizität zurückwie-
sen. Dagegen hatte nach längeren Diskussionen zwischen den Ministerialreferenten und 
der Ausschußmehrheit Einigkeit darüber bestanden, daß die Gläubigerposition zu stär-
ken war und Volleinzahlung der Stammanteile verlangt werden sollte. 

Die Gesetzgebungsarbeiten wurden nach Kriegsbeginn vom Justizministerium nicht 
mehr weiterbetrieben. Die Arbeiten des Ausschusses und des Reichsjustizministeriums 
waren aber keineswegs vergeblich gewesen, hatten sie doch eine fast völlige Entideolo-
gisierung der gesellschaftsrechtlichen Diskussion bewirkt.43 Einer der letzten, der vor 
Kriegsende zum GmbH-Problem noch einmal Stellung nahm, war Quassowski. In seinen 
„Gedanken zum Aufstieg der GmbH aus Anlaß ihres 50jährigen Bestehens"44 stellte er 
die „typischen Merkmale" der GmbH heraus, die dieser Gesellschaftsform zu „großarti-
gen Erfolgen" verholten hätten.45 Die Haftungsbeschränkung könne nicht „als einseitige 
Vergünstigung" für die GmbH und deren Gesellschafter gewertet werden. Richtig ver-
standen biete sie auch gewisse Vorteile für die Gläubiger. Daß von deren Standpunkt 
aus die unbeschränkte Haftung in jedem Falle der Haftungsbeschränkung vorzuziehen 
sei, könne man nicht anerkennen. Es gehe nicht an, die Mißstände, die namentlich in der 
Nachinflationszeit hervorgetreten seien, nur der Eigenart der Form der GmbH zuzu-
schreiben. Abschließend stellte Quassowski fest: „Es kann weder die Rede davon sein, 
die GmbH auszulöschen, noch sollte sie grundlegend umgestaltet werden."46 

Die Geschichte der GmbH-Rechtsdiskussion nach 1945 steht noch aus.47 Es wäre 
sehr aufschlußreich, die Verhandlungen der GmbH-Kommission des Bundesministe-
riums der Justiz von 1958 bis 1961 mit den Akademieverhandlungen zu vergleichen. Die 
GmbH-Gesetzentwürfe von 1969, 1971 und 1977 beruhen in ganz wesentlichen Teilen 
auf den Reformarbeiten der Vorkriegszeit, die, zumindest was die GmbH-Reform an-
geht, ungeachtet aller ideologischen Implikationen, die für die NS-Zeit maßgebend wa-
ren, einen festen Platz in der Geschichte des deutschen Gesellschaftsrechts haben soll-
ten. 

II. DIE MITGLIEDER DES AUSSCHUSSES FÜR GMBH-RECHT DER AKADEMIE FÜR 
DEUTSCHES RECHT UND SONSTIGE SITZUNGSTEILNEHMER 

(KURZBIOGRAPHIEN)48 

Adler, Hans (geb. 28.6. 1899 in Berlin; gest. 9.1.1966 in Berchtesgaden). Studium 
der Rechtswissenschaft in Göttingen und Berlin. Rechtsanwalt am Kammergericht, 

"2 Zitiert nach Schubert, a. a. O., S. 147. 
13 Diese Feststellung bezieht sich lediglich auf die tatsächliche Entwicklung bis zum Kriegsende. Eine ganz 

andere Frage ist es, welche langfristigen Ziele der Nationalsozialismus auf dem Gebiete des Gesellschafts-
rechts verfolgte. 

14 Recht und Wirtschaft 1942, S. 124 ff. 
« Quassowski, a. a. 0., S. 126. 
16 Quassowski, a. a. O., S. 128. 
17 Vgl. dazu die Hinweise in den Kommentaren zum GmbHG bei Hachenburg/Schilling, GmbHG., 7. Aufl. 1975, 

Bd. 1, Einl. Rdn. 57 ff. Scholz-Westermann, Kommentar zum GmbH-Gesetz, 6. Aufl. 1978/83, Einl. vor § 1 
Rdz. 1 und Rdz.45 ff. Vgl.auch Geßler, BB 1980, S. 1385 ff.; Lutter, BB 1980, S. 1317 ff.; K. Schmidt, NJW1980, 
S. 1769 ff. 

18 Die Kurzbiographien beruhen auf Auskünften der wenigen noch lebenden Kommissionsmitglieder und de-
ren Angehörigen, auf Auskünften von Aktiengesellschaften und sonstigen Firmen sowie auf den Unterlagen 
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1930/34 Vorstand des Reichsbundes Deutscher Treuhand-Aktiengesellschaften; Justi-
tiar (ab 1934) des Instituts für Wirtschaftsprüfer; ab 1937 erneut Rechtsanwalt und Notar 
in Berlin. Nach Bestehen des Wirtschaftsprüferexamens 1940 Vorstandsmitglied der 
Deutschen Revisions- und Treuhand-AG (Frankfurt/Main). Mitautor des Standardkom-
mentars: „Rechnungslegung und Prüfung der Aktiengesellschaft" (zusammen mit W. 
Dürig und K. Schmaltz; 1. Aufl. 1938, 3. Aufl. 1957/61). Zahlreiche grundlegende Auf-
sätze zur Bilanzprüfung. Adler gehörte nach 1950 zu den bekanntesten und einflußreich-
sten Wirtschaftsprüfern. Über Adler u.a. Hasenack, in: Betriebswirtschaftliche For-
schung und Praxis, 1961, S. 646—658 (Würdigung des wissenschaftlichen Werkes); 
Festgabe von: „Die Wirtschaftsprüfung" (1964); Nachruf u. a. in: Betriebswirtschaftliche 
Forschung und Praxis 1966, S. 114 f. 

Avieny, Wilhelm (geb. 21.11.1897 in Sonnenberg bei Wiesbaden; gest. 7. 9.1983 in 
Bad Soden a. Taunus). 1920/22 wirtschaftswissenschaftliches Studium a. d. Universität 
Frankfurt/Main, bis 1926 Abteilungsleiter beim Bankhaus Merzbach (Frankfurt/Main), 
1926/33 Prokurist beim Städtereklamekonzern in Frankfurt/Main, 1933—38 Generaldi-
rektor der Nassauischen Landesbank in Wiesbaden, 1938—45 Vorstandsmitglied, zu-
letzt Vorstandsvorsitzender der Metallgesellschaft AG Frankfurt. Einflußreiche Persön-
lichkeit im hessischen Wirtschaftsleben (seit 1931 in der NSDAP; 1942 Gauwirtschafts-
berater und Rüstungsobmann). — Quelle: Auskunft der IHK Frankfurt/N^ain und des 
Hess. HStA Wiesbaden. Frankfurter Rundschau Aug./Sept. 1949. 

Blust, Max: beschäftigt bei der Kommission für Wirtschaftspolitik der NSDAP unter 
deren Leiter Bernhard Köhler. 

Boesebeck, Ernst (geb. 1.6.1892 in Frankfurt/Main; gest. 17.12.1971 ebd.), 1920 
2. jur. Staatsprüfung, von da an Rechtsanwalt (zunächst Sozius von Prof. Julius Leh-
mann), seit 1926 auch Notar in Frankfurt. Bereits vor dem 2. Weltkrieg verfügte die wirt-
schaftsrechtliche Anwaltspraxis von Boesebeck über großes Ansehen, das nach 1947 
weiter gesteigert werden konnte. 1961/65 Präsident der Notarkammer in Frankfurt/Main. 
Boesebeck ist durch über 30 Veröffentlichungen insbesondere zum Gesellschaftsrecht 
hervorgetreten (1934: ZADR 1934, S. 675; 1937: Umwandlung von Kapitalgesellschaf-
ten; 1938: Die kapitalistische KG; Aufsatz zur Geschäftsführung in der Aktiengesell-
schaft in JW 1938, S. 2525). Nach 1945 wandte sich Boesebeck verstärkt dem Aktien-
recht zu (u. a. „Rechtliche und soziologische Betrachtungen zur Aktienrechtsreform" in: 
Der Volkswirt, 1954). — Quellen: Würdigung und Nachrufe u.a. NJW 1962, S. 1144 
(Heim)-, 1971, S. 26 (Möhring): 1972, S. 424 (Schilling). 

Bramstedt, Paul (geb. 22.1. 1884 als Sohn eines Lehrers in Haarberg bei Ahrens-
bök; gest. 7.10.1960 in Eutin). 1903 Abitur am Gymnasium in Eutin. Studium der Staats-
wissenschaften in Kiel und Leipzig. 1908 Promotion bei Prof. Adler über „Das Problem 
der Beschaffung von Arbeit durch Staat und Gemeinde" (Diss. Kiel 1909, 96 S.). — 
1936: Direktor und Leiter der Abt. VI des Statistischen Reichsamts. 

des Document Center (Berlin). Es wird in der Regel nur auf die wichtigste Informationsquelle hingewiesen. 
Die Kurzbiographien beschränken sich auf eine Wiedergabe der äußeren Lebensdaten und auf Hinweise 
der wichtigsten Veröffentlichungen. Nicht biographisch erschlossen werden die in der Sitzung am 
24. 9. 1937 angehörten Sachverständigen. Zu dem dort genannten Chefsyndicus Simon vgl. den Bd. I (Ak-
tienrecht). 
Ferner sind folgende Werke herangezogen worden: 
1. Deutscher Wirtschaftsführer: Lebensgänge deutscher Wirtschaftspersönlichkeiten, hrsg. von Georg 

Wenzel. Hamburg 1929; 
2. Reichshandbuch der deutschen Gesellschaft, 2 Bände, Berlin 1930; 
3. Das Deutsche Führerlexikon, 1934/35, Berlin o. Jg. (1934); 
4. Wer leitet? (vor 1945), nach 1945 unter dem Titel: .Leitende Männer der Wirtschaft"; 
5. Degeners: Wer ist's (sämtliche Auflagen); 
6. Kürschners Gelehrten-Kalender (sämtliche Auflagen); 
7. Erich Stockhorst, 5000 Köpfe, Velbert 1967. 
8. Friedrich Karl Kaul, Geschichte des Reichsgerichts, Bd. IV (1933—1945), Berlin 1971, S. 261 ff. 
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Breidenstein, Wilhelm (geb. 23.5.1893 in Frankfurt/Main; gest. 19.3.1981). Sohn 
des Inhabers der 1727 gegründeten Frankfurter Brönnerschen Druckerei. Trat nach 
Beendigung der Militärzeit 1918 in den Betrieb seines Vaters ein, dem der Umschau-
Verlag eingegliedert wurde. Wiederaufbau des Unternehmens nach dem 2. Weltkrieg, 
das heute neben einer Großdruckerei drei weitere Betriebe umfaßt. Bis 1939 und von 
1953—71 auch als Handelsrichter tätig. — Quelle u.a.: FAZ vom 18.5.1963 und vom 
23. 5.1973. 

Breska, Herbert von, Dr. iur. (Göttingen 1913) (geb. 10. 9.1890 in Berlin; gest. 
7.7.1953 in Frankfurt/Main). Nach Bestehen der Assessorprüfung 1921 Eintritt in die 
Berliner Handelsgesellschaft (heute Berliner Handels- und Frankfurter Bank), 1922 
Handlungsvollmacht, 1923 Prokura, 1932 Syndikus, 1938—45 und 1950—53 Geschäfts-
inhaber. v. Breska verfügte insbesondere über umfassende Erfahrungen im internationa-
len Bankverkehr. — Quellen: Materialien der BHF-Bank. 

Buchholz, Paul-Ludwig, Dr. iur. (geb. 28. 7.1898 in Hindenburg/Oberschlesien; gefal-
len am 26.11.1943); Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Bücherrevisoren, spä-
ter Geschäftsführer des Instituts der Wirtschaftsprüfer (später: Institut für Wirtschafts-
treuhänder) bis zu seinem Tod. Verfasser eines Werkes über das genossenschaftliche 
Prüfungswesen (1938). — Quelle: Auskunft des IDW. 

Dieckhoff, Albert, Freiherr von (geb. 25.12.1896 in Hamburg; gest. 11.10.1965), 
Sohn von Professor Hans D., Reeder und Aufsichtsratsvorsitzender des German Lloyd. 
Studium an mehreren ausländischen Universitäten. 1928 Rechtsanwalt in Hamburg, 1929 
Englischer Obergerichtsanwalt (of the Inner Temple Barrister of Law), zahlreiche Buch-
veröffentlichungen u. a.: Die geschlossene Gesellschaft im deutschen Verwaltungsrecht 
(1926), Holdinggesetzgebung (1930), Das englische Adelsrecht (1930), Adel und Herr-
scher (1954), Die konstitutionelle Monarchie (1960); auch Mitglied des Akademieaus-
schusses für das Recht der Personengesellschaften. — Quelle: Wer ist Wer?, 1960, 
1962. 

Ebbecke, Julius Max (geb. 17. 6. 1882 in Gammertingen/Hohenzollern als Sohn eines 
RG-Rats; gest. Anfang Mai 1945 in Berlin), Justizrat. Besuch von Gymnasien in Cottbus, 
Halle/Saale und Berlin. Studium der Rechtswissenschaft in Freiburg, Bonn und Berlin. 
1903 Referendar-, 1909 Assessorexamen. 1910 Syndikus bei Stinnes (Mühlheim/Ruhr), 
1911 bei den RWE (Essen), 1912 bei Berz und Cie. (Mannheim), ab Mai 1916 bei der 
Märkischen Elektrizitätswerke AG (Berlin), 1923 Eintritt in die Elektrische Licht- und 
Kraftanlagen AG Berlin und Vorstandsmitglied (zuletzt Vorsitzender des Vorstands) die-
ser Gesellschaft bis Kriegsende. Ebbecke dürfte, wie seine Äußerungen in mehreren 
Akademieausschüssen zeigen, dem Nationalsozialismus sehr distanziert gegenüberge-
standen haben. — Quellen u.a.: Curt Parlasca, München. 

Eckardt, Karl (geb. 10.11.1896), Generaldirektor der Schuhfabriken J. und C. A. 
Schneider in Frankfurt/Main, Gauwirtschaftsberater ebd. 

Falkensammer, Ferdinand (geb. 11.9. 1878 in Wels/Österreich als Sohn eines wohl-
habenden Fabrikanten; gest. 13. 2. 1953 auf dem Landgut Lindenhof). Nach dem Stu-
dium der Rechtswissenschaft trat Falkensammer in die Kanzlei des deutschnationalen 
Landtags- und Herrenhausabgeordneten Dr. Karl Beurle (Linz) ein. Nach dessen Tod 
führte er die wirtschaftlichen Verbindungen Beurles fort. Die Fusion mehrerer Braue-
reien zur Österreichischen Brau AG, deren Aufsichtsratspräsident Falkensammer 25 
Jahre lang war, ist im wesentlichen sein Werk. Mitglied zahlreicher Verbände. — Quelle: 
Auskunft von Dr. ing. Hermann Falkensammer, Linz; H. Slapnicka: Oberösterreich. Die 
politische Führungsschicht 1918—1938, Linz 1976, S. 78 f.; über Karl Beurle vgl. S. 45 ff. 

Frank, Hans, Dr. iur. (Kiel 1924), (geb. 23.5.1900 in Karlsruhe; hingerichtet 
16.10.1946 in Nürnberg), 1918 Kriegsfreiwilliger, 1919 Freikorpsmitglied und Eintritt in 
die Deutsche Arbeiter-Partei, Studium der Rechtswissenschaft von 1919/23, 1927 As-
sessorexamen, Beteiligung am Putschversuch vom November 1923 als SA-Mann, von 
1927/33 Rechtsanwalt in München. Eintritt in die NSDAP (Leiter der Rechtsabteilung im 
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Herbst 1928, Gründer des BNSDJ. 1933/34 bayer. Justizminister, April 1933 Reichskom-
missar für die Gleichschaltung der Justiz in den Ländern und für die Erneuerung der 
Rechtspflege. Sommer 1933 Gründung der Akademie für Deutsches Recht, dessen Prä-
sident er nach Übernahme der Akademie durch das Reich wurde, von Ende 1934 an 
Reichsminister ohne Geschäftsbereich. 1939—45 Generalgouverneur für das General-
gouvernement. — Quellen: Führerlexikon, S. 129; G. Schulz, NDB, Bd. 5 (1961), S. 361. 

Franke, Rechtsanwalt, Reichswirtschaftskammer Berlin. 
Friedrich, Wilhelm (geb. 11.4. 1897 in Griesheim bei Darmstadt; gest. 30.5.1942 in 

Paris). Sohn eines prakt. Arztes in Darmstadt. Noch vor dem Abitur, das er 1915 ab-
legte, meldete Friedrich sich Anfang September 1914 als Kriegsfreiwilliger und blieb bis 
zum Kriegsende im aktiven Dienst bei der Kraftfahrtruppe. 1919/21 Studium der Rechts-
wissenschaft in Heidelberg, Marburg, Berlin und Gießen. 2. Staatsprüfung 1923, an-
schließend drei Jahre in der Wirtschaft und in der Anwaltssozietät von Alsberg in Berlin 
tätig. Ab Juli 1927 erneut im hessischen Justizdienst tätig (Dezember 1927 Amtsge-
richtsrat); nahm zunächst vornehmlich Vertretungen wahr. 1930 Ernennung zum LG-Rat 
und stellvertretenden Vorsitzenden des Landesarbeitsgerichts Darmstadt, ab Septem-
ber 1933 Hilfsrichter am OLG Darmstadt (1936 OLG-Rat), ab Mai 1937 Sachbearbeiter 
im Reichsjustizministerium (am 1.4.1939 Ernennung zum Ministerialrat); Betreuung 
insb. der Reform des GmbH- und des Genossenschaftsrechts. Veröffentlichungen u. a. 
in der DJ 1938: S. 1298 ff., 1939: S. 1162 ff., 1194 ff. - Quellen: Nachruf in DJ 1942; Per-
sonalakte im BA Koblenz. 

Froböse, Adjutant; Lebensdaten waren nicht feststellbar. 
Geldmacher, Erwin (geb. 28.11.1895 in Wetter/Ruhr; gest. 16.1.1965 in Köln). 

Nach Abschluß der Militärzeit 1920 Promotion und 1922 Habilitation (unter Schmalen-
bach) in Köln für Betriebswirtschaftslehre. 1924—45 Professor für Betriebswirtschafts-
lehre a. d. Universität Köln und Direktor des Betriebswirtschaftlichen Seminars. 1934/35 
Rektor der Universität Köln (wegen politischer Differenzen mit dem Gauleiter abberu-
fen). Mitglied der NSDAP und Inhaber zahlreicher Ehrenämter im Bildungsbereich. 1945 
Verlust der Professur, 1951 Wiedereinsetzung in die Rechte eines Emeritus. — Geldma-
cher gehörte der Kölner Schule der Betriebswirtschaftslehre an mit starken Anklängen 
an die ethisch-normativistische Lehre von Nicklisch. Geldmacher hat das neuere be-
triebliche industrielle Rechnungswesen maßgeblich mitbestimmt, ließ sich aber schon 
früh von betriebsromantischen Ideen leiten. Geldmacher nahm immer wieder zu wirt-
schaftspolitischen Fragen Stellung (1920: Bilanzsorgen; 1923: Vom armen Reich; 1931: 
Das Ende der Wirtschaft?; 1932: Die Organisation des Hungerns durch die Tribute; 
1933: Abrechnung; Volk und Wirtschaft; 1934: Der neue Weg). — Quellen: Führerlexi-
kon, S. 143 f., Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 7. Jg. 
(1955), S. 546 ff. (H. Hohlfeld), 18. Jg. (1966), S. 677 ff. (Hesse), Betriebswirtschaftliche 
Forschung und Praxis, Jg. 1955, S. 623 ff. (Hasenack)\ 1965, S. 179. 

Genzmer, Erich (geb. 22. 7.1893 in Marienwerder; gest. 13.12.1970), o. Professor in 
Frankfurt/Main von 1935/40, von 1940 an in Hamburg. — Quellen: zur Biographie und 
den Schriften, Gelehrten-Kalender, 1966, Bd. 1, S. 656; Coing, in: Zeitschrift der Sav.-
Stiftung für Rechtsgeschichte, Rom. Abt., Bd. 88 (1971), S. 574 ff. (mit Schriftenver-
zeichnis von Immel). 

Goedicke, Friedrich, Dr. jur. (geb. 28.6. 1885), von 1937 bis 1939 Rat am Obersten 
Gerichtshof in Wien, anschließend Reichsgerichtsrat. Personalakte im Bestand des 
Reichsgerichts des ZStA Potsdam nicht auffindbar. 

Goltz, Rüdiger Graf von der (geb. 10.7.1894 in Berlin-Charlottenburg; gest. 
18. 4. 1976). Sohn des ehemaligen kommandierenden Generals im Baltikum. Gymnasium 
in Magdeburg und Berlin. Wegen schwerer Kriegsverletzungen aus dem aktiven Offi-
ziersdienst entlassen, anschließend Studium der Rechtswissenschaft in Genf, Tübingen 
und Berlin (ab 1915). 1917 Referendar-, 1922 Assessorexamen. 1922—34 Rechtsanwalt 
in Stettin (Verteidiger in zahlreichen politischen Prozessen, u. a. Fememorde Heines, 
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Fahlbusch, Goebbels-Prozesse, holsteinischer Bauernlegerprozeß). Von 1934 an 
Rechtsanwalt und Notar in Berlin, Mitglied des Reichstags von 1936 an. 1933/April 1934 
Treuhänder der Arbeit für Pommern. Von April bis November 1934 Stellvertreter des 
Führers der Gesamtorganisation der Wirtschaft. Seit 1935 Prozesse für Wirtschaftsun-
ternehmen gegen Rechtsmißbräuche durch Gauleiter und Verteidigung in politischen 
Prozessen (1938 von Fritsch). 1939 beim Militärattache in Brüssel, 1942 Verbindung zum 
Widerstand, 1943 Niederlegung des Reichstagsmandats, nach 1945 Rechtsanwalt am 
OLG Düsseldorf. — Werke: Ernste Gedanken zum 10jährigen Geburtstag der Republik, 
1928; Tributjustiz, 1932; NS-Ehrenschutz, 1938 (zusammen mit H. Frank). — Quellen: 
Führerlexikon, S. 151; Auskunft seines Sohnes Arnold Graf von der Goltz, Düsseldorf. 

Großmann-Doerth, Hans (geb. 9. 9. 1894 in Hamburg; gest. 5. 3.1944 in einem Kö-
nigsberger Lazarett). 1928 Priv.-Dozent in Hamburg; 1930 ao. Professor an der Universi-
tät Prag, 1933 o. Professor in Freiburg. Großmann-Doerth stand dem Neo-Liberalismus 
bzw. dem Ordo-Liberalismus sehr nahe und gehörte (nach frdl. Mitteilung von Prof. 
Hans Thieme) zuletzt dem Kreis um Eucken, Ritter und v. Dietze an. — Schriften: Die 
Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit (1924); Das Recht des Überseekaufs, Bd. I, 
1930; Selbstgeschaffenes Recht der Wirtschaft und staatliches Recht, 1933; Die 
Rechtsfolgen vertragswidriger Andienung, 1934. — Gutachten über das GmbH-Recht 
für den 5. Deutschen Juristentag in der Tschechoslowakei, Gutachtenband, Prag 1931, 
S. 165ff.; Sinnlos gewordenes liberales Wirtschaftsrecht. — Eine Aufgabe nationalso-
zialistischer Rechtserneuerung, in: Hanseatische Rechts- und Gerichts-Zeitschrift 1934, 
Sp. 19ff.; Soll die GmbH beibehalten werden?, in: Hans. GZ 1937, Sp. 281 ff.; 1938, 
Sp. 209 ff.; Kampf um die Einmann-Gesellschaft mbH, in: DR 1939, S. 9f f . (Nachtrag, 
S. 106); Zur Reform der KG, in: AcP 147 (1941), S. 1 ff.; Grundlagen, Aufbau und Wirt-
schaftsordnung des nationalsozialistischen Staates, Lieferung 38 des Werkes: Wirt-
schaftsrecht einschließlich Gewerberecht (hrsg. von Lammers/Pfundtner), 1936/39. — 
Quellen: Gelehrten-Kalender 1935, 1941; Thieme in einem Nachruf (Göttinger Universi-
täts-Zeitung 1949, S. 2 f.); Auskunft von Prof. H Thieme an den Hrsg. 

Gutbrod, Wilhelm (geb. 13.10.1905 in Kemnath/Oberpfalz; gest. 11. 3.1969 in Mün-
chen). Notar wohl zunächst in Landshut, später in München. Okt. 1939—1. 6.1940 Leiter 
des Personalamts des Generalgouvernements; von Juni 1940 Leiter des Amts für Be-
triebsverwaltung (vgl. W. Präg/W. Jacobmenz, Das Diensttagebuch des deutschen Gou-
verneurs in Polen 1939—1945, Stuttgart 1975, S. 948). 

Haastert (geb. Juli 1895), Gerichtsassessor 1921, LG-Rat Wuppertal 1.2.1927; 
Amtsgericht Wuppertal-Barmen 1.1.1934; OLG-Rat Düsseldorf 1.3.1934; vom 
1.10.1934 an Ministerialrat im Preuß., später im Reichsjustizministerium. 

Hallstein, Walter (geb. 17.11.1901 in Mainz; gest. 29. 3.1982 in Stuttgart), 1925 Uni-
versitätsassistent in Berlin, 1927/30 Referent am Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländi-
sches und internationales Privatrecht, 1929/30 Privat-Dozent, 1930/41 o. Professor in 
Rostock, von 1941 an in Frankfurt/Main, 1950/51 Staatssekretär im Bundeskanzleramt, 
im Auswärtigen Amt 1951—58, Präsident der EWG-Kommission von 1958 bis 1967, Mit-
glied des Bundestags von 1969/72, Präsident der Europäischen Bewegung von 
1968—74. Schriften u.a.: Die Aktienrechte der Gegenwart (1931); Die GmbH in den 
Auslandsrechten, verglichen mit dem deutschen Recht, in: Zeitschrift für ausländisches 
und inländisches Privatrecht, 12. Jg. (1938/39), S. 341 ff.; Von der Sozialisierung des Pri-
vatrechts, ZStW Bd. 102 (1942), S. 530ff.; Die Berechnung des Gesellschaftskapitals 
(Mithrsg.; 1942). — Zur Biographie (einschließlich Schriftenverzeichnisse): W. H., Biblio-
graphie seiner Veröffentlichungen, Löwen 1965; Festschrift: Probleme des Europäi-
schen Rechts, 1966, S. 571 ff.; Gelehrtenkalender (1980), S. 1318. Würdigungen und 
Nachrufe u. a. in: JZ 1971, S. 738 (Strauss); JZ 1981, S. 757f. (Kilian)] JZ 1982, S. 435f. 
(Oppermann). 

Heinsch, Joachim (geb. 9. 12. 1904 in Czesk/Westpreußen). Abitur am Realgymna-
sium Danzig; Studium der Volkswirtschaft und Betriebswirtschaftslehre in Freiburg/ 
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Breisgau. 1929 Promotion in Freiburg (Prof. Mahlberg) über das Thema: „Bilanzstatistik 
und Konjunktur" (108 S.). — 1936 Regierungsrat (Referent) in der Abt. VI des Statisti-
schen Reichsamts. 

Hempfing, Werner (geb. 20. 9.1897 in Koblenz; gest. 10.10.1969 in Kiel), Rechtsan-
walt und Notar in Berlin. Mehrere Ausätze u. a. in der ZADR 1936 und 1937. 

Herbig, Gustav (geb. 2.11. 1906 in Kaiserslautern als Sohn eines Spediteurs; gefal-
len bei Reims am 2. 7. oder 11.7.1940). 1. Staatsprüfung 1927, 2. Staatsprüfung 1932 
(beide in München). 1.10.1932 Assessor im Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
1933 Ernennung zum 2. Staatsanwalt am LG München I; ab dem 1.1.1934 dem AG 
München zugewiesen, zum 23. 4.1934 in das Reichsjustizministerium einberufen (1940 
Beförderung zum Rat am OLG Zweibrücken). Neben Quassowski, Geßler und Hefer-
mehl war Herbig insbesondere an der Ausarbeitung des Aktiengesetzes von 1937 betei-
ligt. Verfasser zahlreicher Aufsätze in der DJ insbesondere zum Aktienrecht. Mitverfas-
ser des von Schlegelberger hrsg. Kommentars zum Aktiengesetz von 1937. — Quelle: 
Personalakte im BA Koblenz. 

Heymann, Ernst (geb. 6. 4. 1870 in Berlin; gest. 2. 5. 1946 in Tübingen). Sohn eines 
aus der Grafschaft Glatz stammenden Postrats. Nach einer römischrechtlichen Disser-
tation (1894) 1896 Habilitation, 1899 ao. Professor in Berlin, 1902 o. Professor in Königs-
berg, 1904 in Marburg, von 1914 an in Berlin; Mitglied und zeitweilig Vizepräsident der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften. Als Lehrer gibt Heymann im Führerlexikon 
an: F. Dahn, O. Fischer, M. Wlassak, ferner Hr. Brunner und Otto von Gierke. In seine 
Arbeiten bezieht er, obwohl Germanist, auch die romanistischen und kanonistischen 
Quellen mit ein. Neben seinen rechtshistorischen Arbeiten ist Heymann durch zahlrei-
che Schriften und Aufsätze zum geltenden Handels- und Wirtschaftsrecht hervorgetre-
ten. Heymann erstattete einen Bericht zur Reform des Aktienrechts für den 34. DJT 
(1926), Bd. 2, S. 742 ff., 875 ff. — Akademievortrag über die Entstehungsgeschichte des 
Aktienrechts im Jahre 1929; Beitrag über: „Haftung der Aktionäre und Dritter für gesell-
schaftsschädliche Handlungen", in: Festschrift für C. Wieland, 1934, S. 221 ff. — Schrif-
tenverzeichnis (bis 1940) in: Festschrift für E. Heymann, 1940, Bd. 2, S. 233 ff.; Nachruf 
insbesondere von Mitteis in ZSRG, Germ. Abt. 65 (1947), S. IX ff.; neueste Biographie 
über Heymann von Schubart-Fikentscher, NDB, Bd. 9 (1972), S. 89 f. 

Kastner, Walter (geb. 11.2. 1902 in Gmunden/Oberösterreich). Nach Abschluß des 
gerichtlichen Vorbereitungsdienstes 1930 Finanzprokurator (mit abschließender An-
waltsprüfung), 1934 Einberufung in das Finanzministerium (Kreditsektion), hier 1936 Mi-
nisterialsekretär, 1938 mit der Leitung der Abteilung Wirtschaftsrecht in der Reichsstatt-
halterei betraut, zwischen 1939/45 u. a. Vorstandsmitglied der Kontrollbank AG, Vor-
standsvorsitzender der Semperit Gummiwerke AG. 1946 erneut Eintritt in den österrei-
chischen Ministerialdienst; 1949—74 Rechtsanwalt; Mitwirkung an zahlr. wirtschafts-
rechtlichen Gesetzen, 1964—74 o. Professor für Handels- und Wirtschaftsrecht an der 
Universität Wien. Autor von mehr als 200 Veröffentlichungen insbesondere zum Gesell-
schafts- und Wirtschaftsrecht (Auswahl hrsg. von P. Doralt, 1982); Nachweis der Veröf-
fentlichungen u. a. in der Festschrift für W. K., Wien 1972. — Würdigungen u. a. in: JBI. 
1972, S. 278 f., Doralt, JBI. 1977, S. 243 f., Frotz, JBI. 1982, S. 250 ff.; ferner ders. in der 
Festschrift S. IX-XXIV. 

Keppler, Wilhelm (geb. 14. 12.1882 in Heidelberg; gest. 13. 6. 1960 in Friedrichsha-
fen). Studium des Maschinenbaus, anschließend Aufbau der Chemischen Werke Odin in 
Eberbach (Baden). Trat 1927 der NSDAP bei. Dezember 1931 persönlicher Wirtschafts-
berater Hitlers; vermittelte dann durch den sogenannten Kepplerkreis Kontakte zwi-
schen Wirtschaftsführern und Hitler. Juli 1933 Beauftragter des Reichskanzlers für Wirt-
schaftsfragen. November 1934 übernahm Keppler die „Sonderaufgabe Deutsche Roh-
stoffe", die 1936 auf den Vierjahresplan überging. Oktober 1936 Leiter einer Dienststelle 
innerhalb des Vierjahresplans. 1938 Kontaktmann Hitlers zwischen Wien und Berlin. Vom 
Herbst 1938 an Staatssekretär z. b. V. im Auswärtigen Amt. 1949 durch den Militärge-
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richtshof IV in Nürnberg zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Vgl. Keppler, in: ZADR 1934, 
S. 56. - Quelle: Riedel, in: NDB, Bd. 11 (1977), S. 509 f. 

Klausing, Friedrich (geb. 19. 8.1887 in Mönchengladbach als Sohn eines Oberreal-
schuldirektors; gest. 6. 8. 1944 in Prag). Nach Absolvierung des Referendardienstes im 
Bezirk des OLG Kassel 1913 Habilitation an der Universität Marburg, 1914 Dozent (1920 
Professor und Direktor) an der TH München. Kriegsteilnehmer an der Westfront von 
1914—18. 1921—32 o. Professor an der Universität Frankfurt (Nachfolge Planitz), 
1932/33 Universität Marburg, 1933/40 Universität Frankfurt, danach Universität Prag, de-
ren Rektorat er zeitweise wahrnahm. Seit 1906 in der völkischen Bewegung tätig, 1931 
Eintritt in den Stahlhelm, 1. 5.1933 in die NSDAP, 1934 SA-Obergruppenführer. Zahlrei-
che Veröffentlichungen zum Handels-, Wirtschafts- und Genossenschaftsrecht. Das 
1933 erschienene Werk: „Reform des Aktienrechts" war bereits Ende 1932 abgeschlos-
sen. Vorsitz im Ausschuß der ADR zur Reform des GmbH-Rechts (1937/39; Arbeitsbe-
richte von 1938, 1940). Stellungnahmen von Klausing zum Gesellschaftsrecht u. a.: Ein-
leitung in: Reichsgesetz betreffend die GmbH, 2. Aufl. 1934, 3. Aufl. 1936; DJZ 1935, Sp. 
1135 ff.; WPD 1935/Folge 162 vom 16.7.1935, Bankarchiv, Jg. 1934, S. 469 ff.; 1935, 
Heft 21/22; Ziel und Weg der deutschen Aktienrechtsreform, in: Rhein-Mainische Wirt-
schafts-Zeitung, 1936, S. 2ff . ; Treupflicht des Aktionärs, in: Festschrift für F. Schlegel-
berger, 1936, S. 405 ff.; Einleitung, in: Gesetz über Aktiengesellschaften, 1937; vgl. auch 
ZADR 1939, S. 79ff., 112ff., 505ff. - Quellen: Führerlexikon 1935, S. 233f. (hier auch 
Werkeverzeichnis); Personalakte von 1921 an im BA Koblenz (R 31/592). 

Knieriem, August von (geb. 11.6.1887 in Riga; gest. 17. 10. 1978 in Heidelberg). 
Nach Bestehen der Reifeprüfung an der Hamburger Gelehrtenschule des Johanneums 
Studium der Rechtswissenschaften. Nach einjährigem Aufenthalt in England trat Knie-
riem 1914 einer Hamburger Anwaltssozietät bei. 1915—19 Referent in der Rohstoffabtei-
lung des Kriegsministeriums, 1919 Eintritt in die Badische Anilin- und Sodafabrik (1923 
Vorstandsmitglied). Bei der Fusion 1925 wurde Knieriem Mitglied des Vorstands und 
später auch des Zentralausschusses der IG-Farbenindustrie AG (hier als Chefjurist Lei-
ter des Rechtsausschusses und der Patentkommission). Mitglied mehrerer Ausschüsse 
der ADR, zugleich Vorsitzender des Ausschusses für das Recht des geistigen Schaf-
fens und zeitweise auch des Ausschusses für Gewerblichen Rechtsschutz und Urhe-
berrecht. Zusammen mit den übrigen Leitern der IG-Farben in Nürnberg angeklagt, aber 
von allen Anklagepunkten freigesprochen. 1955—59 Vorsitz im Aufsichtsrat der IG-Far-
ben in Liquidation. Neben rechtswissenschaftlichen Aufsätzen (DR 1938, S. 226 ff. das 
Referat vom 14.10.1938 über die Einmann-Gesellschaft) veröffentlichte Knieriem: 
„Nürnberg. Rechtliche und menschliche Probleme", Stuttgart 1953, das — auch ins 
Englische übersetzt — auch im Ausland stark beachtet wurde. — Quellen: Archiv der 
BASF Ludwigshafen. 

Köhler, Bernhard (geb. 30. 12. 1882 in Greiz/Vogtland; gest. 24. 4.1939). Nach dem 
Studium der Naturwissenschaften, der Psychologie und zuletzt der Volkswirtschaft tritt 
Köhler 1919 in nähere Beziehungen zu Dietrich Eckert und Gottfried Feder (gest. 1941); 
1920 Schriftleiter des Völkischen Beobachters, ab 1930 erneut für die NSDAP tätig. Von 
1933 an Leiter der Kommission für Wirtschaftspolitik der NSDAP. Zahlreiche Veröffentli-
chungen und Vorträge insbesondere zur Arbeitslosenproblematik (Recht auf Arbeit) 
und zu arbeitsrechtlichen Fragen. — Quellen: Führerlexikon, S. 242; Nachruf im Völki-
schen Beobachter vom 3. 5.1939. 

Köhler, Friedrich (geb. 25. 6.1892 in Jungbuch/CSR; gest. 4. 10.1980). Nach Able-
gung der Richteramtsprüfung 1923 zunächst im höheren tschechoslowakischen und 
dann bis zu seiner Einberufung in die Wehrmacht im deutschen Justizdienst tätig, zu-
letzt als OLG-Rat beim OLG Leitmeritz. Nach Kriegsende Übernahme in den bayeri-
schen Justizdienst (zuletzt bis 1957 als LG-Rat beim Landgericht Nürnberg-Fürth). — 
Quelle: Auskunft des Bayer. Staatsministeriums der Justiz vom 5. 10.1985. 
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Kolb, Eugen (geb. 22.10. 1879 in Besigheim; gest. 10. 4.1954 in Stuttgart). Württem-
bergischer Gerichtsassessor 1907, 1911/13 Amtsgerichtsrat in Heilbronn, 1913/14 in 
Stuttgart, 1914 RG-Rat in Ulm, 1918 in Heilbronn, 1921 Amtsgerichtsdirektor in Heil-
bronn, 1926 RG-Rat, 1937 Senatspräsident, 1942 Vizepräsident des RG. — Quelle u. a.: 
Lobe, S. 387; Kaut, S. 307 f. 

Krebs, Werner, Dr. iur. (Gießen) (geb. 9. 5.1894 in Germersheim; gest. 6. 5.1961 in 
Bad Homburg vor der Höhe). 1933/45 Oberbürgermeister von Frankfurt/Main, 1953 Zu-
lassung zum Rechtsanwalt. — Zur Biographie vgl. Führerlexikon, S. 255; F. Lerner, NDB, 
Bd. 12 (1980), S. 727 f. 

Lasch, Karl, Dr. rer. pol., Dr. iur. (geb. 29.12.1904 in Kassel; am 3. 6.1942 auf Befehl 
Himmlers in Breslau erschossen). Im Anschluß an das Abitur am Kasseler Wilhelm-Gym-
nasium kaufmännische Lehre bei der Gewerbebank Kassel. 1924—27 Studium der 
Volkswirtschaft an den Universitäten Köln, Bonn und München. 1931 Diss. rer. pol. in 
Köln unter Prof. Eckert über: „Entwicklungstendenzen für die Zusammenschlußformen 
in der deutschen Großindustrie seit 1914" (108 S.). 1928 Revisor bei den Klöckner Wer-
ken AG. 1930 Eintritt in den BNSDJ und Tätigkeit in der Rechtsabteilung der NSDAP, in 
die Lasch 1931 eintrat. 1931 Wirtschaftstreuhänder in Kassel, anschließend 1931/32 Stu-
dium der Rechtswissenschaft in München, gleichzeitig bei der Allianz tätig. 1933/34 zu-
nächst kommissarischer Geschäftsführer, vom 1. 2.1934 an Direktor der ADR und zu-
gleich Amtsleiter der NSDAP. Okt. 1939 Ernennung zum Gouverneur des Distrikts Ra-
dom, Aug. 1941 des Distrikts Galizien; 1941 Anklage beim Sondergericht wegen Korrup-
tion, Devisenvergehen und Schiebergeschäften. — Quellen: Führerlexikon, S. 270; 
W. Präg/W. Jacobmenz, Das Diensttagebuch des deutschen Gouverneurs in Polen 
1939/1945, Stuttgart 1975, S. 949. 

Landthaler, Referendar (abgeordnet von der Kommission für Wirtschaftspolitik durch 
Bernhard Köhler). 

Laufke, Franz (geb. 20.6. 1901 in Oberleutensdorf bei Brüx/Erzgebirge; gest. 
15.10.1984 in Würzburg). Studium der Rechtswissenschaft in München (u. a. bei K. von 
Amira) und Prag (bei Großmann-Doerth; Otto Peterka). 1931 Habilitation mit der Schrift: 
„Die Handelsgesellschaften und das zwingende Recht", 1934 ao., 1939 o. Professor für 
Bürgerliches Recht und Handelsrecht a. d. Universität Prag, 1948 Professor in Kiel, 
1949—69 in Würzburg. Neben rechtsgeschichtlichen Arbeiten ist Laufke besonders 
durch seine rechtstatsächlichen Forschungen (insbesondere über die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen), die auf seinen Lehrer Großmann-Doerth zurückgehen, sowie 
durch Arbeiten zum Handelsrecht und den grundlegenden Beitrag von 1956 über „Ver-
tragsfreiheit und Grundgesetz" hervorgetreten. Schriftenverzeichnis in der Festschrift: 
lus et Commercium (1971). Nachrufe in der Information der Universität Würzburg; For-
kel, in: JZ 1985, S. 79; und Karl H. Neumayr'm einem unveröffentlichten Nachruf. 

Lehmann, Heinrich (geb. 20. 7.1876 in Prüm/Eifel; gest. 7. 2.1963 in Köln), Dr. iur. 
1902 in Bonn, 1906 Privat-Dozent in Bonn (Schüler von Zitelmann), 1911 ao. Professor in 
Jena, 1912 o. Professor ebd., 1917 in Straßburg, 1919 Gastdozent in Bonn, 1919 o. Pro-
fessor in Köln. — Schriftenverzeichnis in: Festschrift 1937, S. 343 ff.; 1956, Bd. 2, 
S. 938 ff. — Würdigungen und Nachrufe u. a.: JZ 1956, S. 454 f. (Hedemann) ; JZ 1964, 
S. 109 (Kegel)-, NJW 1956, S. 1060f.; NJW 1963, S. 1144 (Dietz). 

Lehmann, Assessor bei der Reichswirtschaftskammer. 
Lingg, Anton (geb. 17. 9.1902 in Kaufbeuren), 1929—36 Rechtsanwalt, von 1934 An-

gestellter der Reichsleitung der NSDAP als Leiter des Hauptamtes V — Rechtsamt — 
des Reichsschatzmeisters, seit 1940 Oberbefehlsleiter ebenda. 

Lißbauer, Karl, Dr. iur. (geb. 13.11.1882 als Sohn eines Prokuristen der Union-Bank; 
gest. 28. 12.1941). 1905 judizielle Staatsprüfung, 1910 Richteramtsprüfung, 1911 Richter 
in Bad Ischl; 1918 Bezirksrichter in Bad Ischl unter Verwendung im Justizministerium; 
5.9.1918 Ministerialvizesekretär im Justizministerium (1919 Ministerialsekretär), 1920 
Sektionsrat, 1923 Ministerialrat (Ernennung 1927), Verfasser u. a. eines Entwurfs zu ei-
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nem Genossenschaftsgesetz, 1. 4.1939 Senatspräsident am Reichsgericht. — Quellen: 
Auskunft des Österreichischen Staatsarchivs Wien (Allgemeines Verwaltungsarchiv); 
Kau/, S. 280. 

Lüer, Carl, Dr. rer. pol. (geb. 14. 8.1897 in Bockenem/Hannover als Sohn eines 
Handwerkers; gest. Sept. 1969), Honorarprofessor a. d. Universität Frankfurt (1934). 
1911/15 kaufmännische Lehre und Praxis als Buchhalter. Nach 1918 legte Lüer nach 
Selbststudium das Abitur ab, 1921—24 Tätigkeit bei der Commerzbank AG Frankfurt; 
nach Abschluß eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums von 1924 an freiberuflich 
tätig. 1927 Eintritt in die NSDAP, zwei Jahre Tätigkeit für den Wirtschaftsteil des Frank-
furter Volksblattes, 1933 Präsident der IHK Rhein/Main, 1933/34 Treuhänder der Arbeit 
für Hessen, ab 1934 Leiter der Wirtschaftskammer Hessen und später der Gauwirt-
schaftskammer Rhein/Main. Von 1933 an (9. Wahlperiode) auch Mitglied des Reichs-
tags. 1938/40, 1943 gehörte Lüer dem Vorstand der Deutschen Bank an. Nach einem 
Nachruf der FAZ vom 25. 9.1969 stellte Lüer während des Krieges, als der Parteieinfluß 
immer stärker geworden war und es ihm verwehrt wurde, sachliche Gesichtspunkte zur 
Geltung zu bringen, seine Frankfurter Ehrenämter zur Verfügung. Nach dem Krieg zu-
nächst für eine türkische Bank tätig, anschließend Firmenberatungen. Zahlreiche wirt-
schaftspolitische Publikationen und Aufsätze in Fachzeitschriften insbesondere in der 
südwestdeutschen nationalsozialistischen Presse (vgl. auch ZADR, Jg. 1936, S. 919 f.). 

— Quellen: Führerlexikon 1935, S. 291; Reichstags-Handbuch 1938, S. 306 f. 
Martini, Carl Herbert, Dr. iur. (geb. 4.7.1903 in Reichenbach/Schlesien; gest. 

1. 12. 1983). Nach dem rechtswissenschaftlichen Studium in Göttingen und Breslau 
1924 erste, 1928 zweite Staatsprüfung. 1928/30 praktische Tätigkeit in der Bankwirt-
schaft und Industrie, Juli 1930 Eintritt in das preußische Handelsministerium (Abteilung 
für Geld-, Bank- und Börsenwesen, die später in das Reichswirtschaftsministerium ein-
gegliedert wurde). 1933—38 zweiter Staatskommissar bzw. Reichskommissar bei der 
Berliner Börse, 1933 Regierungsrat, 1938 Oberregierungsrat, 1939 Ministerialrat im 
Reichswirtschaftsministerium, 1943 Reichskommissar bei der Berliner Börse. 1948/49 
Stellvertreter des deutschen Beraters für den Marshall-Plan in der Direktorialkanzlei des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes (später des Bundeswirtschaftsministeriums), 1950—71 
Vorstandsmitglied der Kreditanstalt für Wiederaufbau; Vorstandssprecher dieser Gesell-
schaft von 1958/71; 1971/73 stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der 
Kreditanstalt. Martini gilt als einer der Initiatoren der Entwicklungshilfe und gehörte zu 
den auch international anerkannten Finanzfachleuten der Bundesrepublik Deutschland. 
— Quellen: Informationen der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt/Main. 

Merkel, Hans, Dr. iur. (geb. 3. 11.1902 in Fürth/Bayern als Sohn eines LG- und spä-
teren OLG-Rats). Nach der 2. Staatsprüfung 1928—33 Rechtsanwalt in Augsburg, dane-
ben schriftstellerisch tätig (Aufsätze zum Wirtschaftsrecht und zur landwirtschaftlichen 
Marktregelung). 1934 vom Stabsamtsführer Reichle in das Stabsamt des Reichsbauern-
führers berufen (1935 Leitung der Hauptabteilung Recht, 1937 auch der Hauptabteilung 
Wirtschaft). Seit Ende April 1936 zugleich Leiter der Hauptabteilung Wirtschaft und 
Recht beim Stab des Rasse- und Siedlungshauptamtes-SS. — Quelle: Document-Cen-
ter (Berlin). 

Mönckmeier, Otto, Dr. rer. pol. (geb. 2.6. 1899 in Göttingen; gest. 31.10.1966 in 
Köln). Sohn eines Handelsoberlehrers. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaft 
von 1922 bis Ende 1933 in der Industrie tätig. Seitdem Angestellter bei der Reichsge-
schäftsstelle des NSRB als Reichsgruppenwalter (Wirtschaftsrechtswahrer). 1934 zu-
gleich Vorsitzender des Instituts der Wirtschaftsprüfer (seit 1943 Präsident der Reichs-
kammer der Wirtschaftstreuhänder). Verfasser mehrerer Aufsätze zum Wirtschaftsrecht 
und zur Wirtschaftspolitik, u. a. ZADR 1935, S. 375 ff.; vgl. auch die erweiterte Fassung 
des Referats von Mönckmeier in: Der Wirtschaftstreuhänder, 1938, S. 281—291 (Die Re-
chenschaftslegung der Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Ein Beitrag zur Neu-
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gestaltung des GmbH-Rechts). — Quelle: Auskunft des Instituts der Wirtschaftsprüfer, 
Düsseldorf. 

Pankow, Assessor, später Landgerichtsrat in Berlin. 

Paul, Willy, Dr. iur. — Verfasser der Dissertation: „Diskontierungsgeschäfte und 
Treuhand. Ein Beitrag zum Kreditsicherungsrecht." (Frankfurter rechtswissenschaftliche 
Abhandlungen, 4), Frankfurt/Main 1937. 

Pietzsch, Albert (geb. 28. 6.1874 als Sohn eines Gymnasialprofessors in Zwickau; 
gest. 13. 6.1957). Studium an der TH Dresden (1894/98). 1899/1900 Assistent im Elek-
trotechnischen Institut der TH Dresden. 1900 Eintritt in die Chemischen Werke Buckau 
(Magdeburg). 1909 Gründung (zusammen mit dem Chemiker G. Adolph) der Elektro-
chemischen Werke München AG (Höllriegelskreuth), von 1925 an Mitarbeiter Hitlers, 
1927 Eintritt in die NSDAP, 1933/34 Präsident der IHK München und Oberbayern, 
1933/34 Wirtschaftsberater des Stellvertreters des Führers, 1936—45 Präsident der 
Reichswirtschaftskammer; bis zu seinem Tode Leiter der Elektrochemischen Werke, die 
ein weltweit anerkanntes Verfahren zur Herstellung von Wasserstoffsuperoxyd entwik-
kelt hatten. Veröffentlichte 1938: „Die Organisation der gewerblichen Wirtschaft", 1939: 
„Die Frage der Ordnung der weltwirtschaftlichen Beziehungen". — Quellen: Führerlexi-
kon 1935, S. 335; Auskunft der IHK München und „Industrie und Handel" (Mitteilungs-
blatt der IHK München) 1954, S. 265 f. 

Pinckernelle, Hans (geb. 3. 4. 1903 in Hamburg). Studium der Rechtswissenschaft in 
Tübingen, München und Hamburg. Rechtsanwalt und Notar (seit 1983 Rechtsanwalt in 
Hamburg); nach kurzer Tätigkeit bei den Chemischen Werken Boehringer in Hamburg 
1931 Syndikus bei der Klöckner-Werke AG zunächst in Castrop-Rauxel, später im Vor-
stand dieser Gesellschaft in Duisburg. — Quelle: Auskunft von H. Pinckernelle. 

Quassowski, Leo (geb. 18. 10. 1884 in Gumbinnen/Ostpreußen; gest. 22. 6.1946 in 
Berlin). Nach dem Studium der Rechtswissenschaft in Würzburg und Königsberg erste 
Staatsprüfung 1905, zweite Staatsprüfung mit „gut" 1911. Nach Übernahme einiger 
Rechtsanwaltsvertretungen 1911 Gerichtsassessor am Amtsgericht Gumbinnen, von 
1912 an am Amtsgericht Königsberg. 1. 4.1912 Amtsgerichtsrat in Labiau. 1914/18 Teil-
nahme an mehreren großen Feldzügen zunächst im Osten, dann im Westen. Zum 
8.1.1919 in das Reichsjustizministerium einberufen: 1920 Oberregierungsrat, 1. 7. 1921 
Ministerialrat (zuständig vorzugsweise für Gesellschafts- und Aufwertungsrecht), 
1.10.1936 Ministerialdirigent, 1. 4. 1939 Ministerialdirektor (Leiter der wirtschaftsrechtli-
chen Abteilung des Reichsjustizministeriums), 31.5.1943 Versetzung in den Warte-
stand mit der Begründung, daß im Zuge des Neuaufbaues einer starken nationalsoziali-
stischen Rechtspflege die Besetzung der Position mit einer jüngeren Kraft notwendig 
sei. Statt die ihm zugewiesene Stelle als Senatspräsident am Kammergericht anzutreten, 
wechselte Quassowski zu Osram über. Quassowski nahm wiederholt zu Fragen der Ak-
tien- und GmbH-Rechtsreform Stellung (vgl. JW 1930, S. 2618 ff.; 1931, S. 2914ff.; 
ZADR 1935, S. 726ff.); Festschrift für Schlegelberger, 1936, S. 377ff.; Deutsche Volks-
wirtschaft, 1938, S. 79 ff.; Soziale Praxis 1940, Sp. 611 ff. [zur Einmann-Gesellschaft]; 
Recht der Wirtschaft 1942, S. 123 ff. [Gedanken zum Aufstieg der GmbH aus Anlaß ihres 
50jährigen Bestehens]; vgl. auch seine zahlreichen Beiträge in den Beratungen des 
„Vorläufigen Reichswirtschaftsrats" (Sept. 1932 — Jan. 1933) über den Aktiengesetz-
entwurf von 1931, als dessen Mitautor er gelten kann. Regelmäßige Teilnahme an den 
Ausschußsitzungen der ADR zur Reform des Rechts der Personengesellschaften, des 
Genossenschaftsrechts und des GmbH-Rechts mit zahlreichen Diskussionsbeiträgen. 
Mitautor eines Kommentars zur Aktienrechtsnovelle von 1931 und zum Aktiengesetz 
von 1937 sowie Autor/Mitautor von Kommentaren zum Aufwertungsgesetz, zur Goldbi-
lanzverordnung, zum Wechselgesetz, zur VO über die Rechte der Schuldverschrei-
bungsgläubiger und zum Bankdepotgesetz. Abhandlungen u. a. in der Deutschen Justiz 
und der Sozialen Praxis. — Quelle: Personalakte im BA Koblenz. 
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Richter, Artur, Dr. rer. pol. (geb. 31.7. 1903 als Sohn eines Reichsbahnbeamten in 
Gößnitz/Anhalt). Mit Erlangung der Obersekundarreife kaufmännische Lehre bei Firmen 
in Werden/Sachsen und Reichenbach/Vogtland. 1923/26 Studium an der Handelshoch-
schule Berlin. 1926 Bestehen der externen Reifeprüfung und der kaufmännischen Di-
plomprüfung. 1924 Eintritt in die Fa. Siemens und Halske AG Berlin. 1929 Promotion an 
der Handelshochschule Berlin über: „Die Isolierung des Betriebserfolges in der Fertigin-
dustrie" (68 S.). 1934 Wirtschaftsprüfer, 1942 Steuerberater, betreute 1938/39 neben-
amtlich den internationalen V. Prüfungs- und Treuhandkongreß, anschließend Fachleiter 
des Instituts Deutscher Wirtschaftsprüfer. Seit 1954 Vorstandsmitglied der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Allgemeine Revisions- und Verwaltungs-AG Frankfurt/Main; ge-
hört zahlreichen Wirtschaftsprüfergremien an (insbesondere dem Institut der Wirt-
schaftsprüfer in Düsseldorf). — Quelle: Auskunft des IDW (Düsseldorf). 

Richter, Reinhold (geb. 1.2. 1874 in Berlin; gest. 31.12.1946 ebd.). Nach Besuch 
des Wilhelm-Gymnasiums in Berlin Studium der Rechtswissenschaften an den Universi-
täten Oxford, Straßburg, Berlin, Leipzig und Kiel. 1897 Referendar-, 1902 Assessorex-
amen. Nach mehreren Zwischenstationen (u. a. bei der Staatsanwaltschaft und beim 
Reichsmarineamt) 1908 Amtsrichter am AG Charlottenburg, 1911 Landrichter am LG 
Berlin III. 1913 Hilfsrichter am Kammergericht, 1917 LG-Rat, ab März 1918 im Reichsju-
stizamt/Reichsjustizministerium: 1.11.1918 Geheimer Regierungsrat, 11.6. 1920 Mini-
sterialrat, 1.9.1926 Abteilungsleiter (Wirtschaftsrecht), 1.3.1931 Ministerialdirektor. Mit 
Wirkung vom 1. 6.1935 durch Erlaß des Führers und Reichskanzlers aufgrund des § 25 
des Reichsbeamtengesetzes in den einstweiligen Ruhestand, ab 1.2.1939 in den end-
gültigen Ruhestand versetzt. — Quellen: Personalakte im Bundesarchiv Koblenz. 

Richter-Brohm, Heinrich, Dr. iur. (geb. 9. 1. 1904 in Kehl). Nach Bestehen der 2. juri-
stischen Staatsprüfung im Jahre 1932 bis 1934 im preußischen Staatsdienst beschäftigt, 
anschließend Chefsyndikus bei der Mannesmann-AG. Weitere Positionen: Vorstands-
mitglied der Prager Eisenindustriegesellschaft, Generaldirektor der Böhmisch-Mähri-
schen Maschinenfabriken AG. Nach 1945 Generaldirektor der Vereinigten Österreichi-
schen Eisen- und Stahlwerke AG (VÖEST) in Linz. Nach Deutschland zurückgekehrt, 
übernahm er die Leitung der Reorganisation verschiedener Unternehmen, zuletzt Vor-
standsvorsitzender der BMW-AG in München. — Quelle: VDJ-Zeitschrift für die deut-
sche Industrie 1979; Auskunft von H. Richter-Brohm (Friedrichsdorf/Ts.). 

Riegler49, Hans, Dr. phil. (geb. 14.4.1890 als Sohn eines kaufmännischen Direktors 
in Fürth; gest. 24.1.1967 in Stuttgart). Nach Bestehen der Reifeprüfung Eintritt in den 
bayr. Militärdienst. Berufsoffizier bis 1918. Da wegen schwerer Verwundung weitgehend 
im Heimatdienst tätig, Studium der Volkswirtschaft von 1915 an, das er 1919 mit dem Dr. 
phil. abschloß („Eisenproduktion auf dem Weltmarkt während des Krieges unter beson-
derer Berücksichtigung Deutschlands"). Tätig in der Kommission für Wirtschaftspolitik 
der NSDAP. Später Oberregierungsrat im Wirtschaftsministerium. — Quelle: Lebenslauf 
in der Dissertation. 

Ruth, Rudolf (geb. 21. 7.1888 in Büdingen; gefallen am 16. 8.1942). 1906—09 Stu-
dium der Rechtswissenschaft an den Universitäten Freiburg, Berlin und Gießen. Nach 
dem 1. Staatsexamen Referendarausbildung und anschließend Assistent an der juristi-
schen Fakultät der Universität Gießen. Nach dem 1. Weltkrieg Ernennung zum Amtsrich-
ter. 1921 Habilitation mit dem Werk: „Zeugen und Eideshelfer in den deutschen Rechts-
quellen des Mittelalters" (1922), bis 1925 an der Universität Frankfurt (1924 ao. Profes-
sor), lehrte Ruth von 1925—35 an der Universität Halle, von 1936 bis zu seinem Tode 
erneut in Frankfurt. Mehrere Arbeiten über das Aktien- und Genossenschaftsrecht 
(1928: „Eigene Aktien und Verwaltungsaktien"; zahlreiche Aufsätze und Festschriften-
beiträge) sowie das Mietrecht. Seine rechtshistorischen Arbeiten befassen sich mit 

49 in den Protokollen ist die Schreibweise Rigler. Es dürfte sich dabei aber um einen Druckfehler handeln, da 
ein Rigler nicht nachweisbar ist. 
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dem mittelalterlichen Prozeßrecht (Zeugen und Eideshelfer, 1922; „Verklarung und Pu-
blizität im Deutschen Recht") und mit dem kanonischen Zinsverbot. — Quellen: Univer-
sitätsarchiv Frankfurt, Abt. 1, Nr. 39 (IV-A); Nachruf von A. Erler in der Frankfurter Zei-
tung vom 27. 9. 1942. 

Schanz, Arnold (geb. 20.1.1904 als Sohn eines Arztes in Bad Ems; gest. 
28.3. 1942). Abitur am humanistischen Gymnasium in Frankfurt-Höchst, Studium der 
Rechtswissenschaften in Bonn, Marburg und Frankfurt, 1925/29 Gerichtsreferendar und 
gleichzeitig Assistent an der Juristischen Fakultät der Universität Frankfurt (bei den Pro-
fessoren de Boor, Klausing und Lewald). 1928 Promotion, 1929 Bestehen der 2. Staats-
prüfung und Habilitation (für bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht, später auf Han-
delsrecht erweitert), 1937 nichtbeamteter ao. Professor, 1939 beamteter ao. Professor 
an der Universität Frankfurt. — Von 1929 bis 1939 Rechtsanwalt und Notar in der An-
waltspraxis von Boesebeck. Werke: Der Rechtsbehelf gegen die inkorrekte Entschei-
dung, Diss. iur. Frankfurt 1928; Das subjektive Recht als Bestandteil des Allgemeinen 
Teils der Rechtsordnung, Berlin 1931; Verlängerter Eigentumsvorbehalt. — Wie lange 
noch?, Frankfurt/Main 1937; Aufsätze in JW 1931, S. 507; JW 1936, S. 628; in der Zeit-
schrift der Anwaltskammer im OLG-Bezirk Frankfurt und in der Rhein-Mainischen Wirt-
schaftszeitung; AcP 142, S. 67 ff.; ZHR, Bd. 103, S. 165 ff., im Bank-Archiv und in der 
GmbH-Rundschau. — Quellen: Archiv der Universität Frankfurt/Main, Abt. 1, Nr. 40/ 
IV-A. 

Schlegelberger, Franz (geb. 23.10.1876 in Königsberg als Sohn eines Kaufmanns; 
gest. 14.12.1970 in Flensburg). Studium an den Universitäten in Königsberg und Berlin. 
1897 Referendar, 1899 Dr. iur., 1901 Gerichtsassessor, 1904 Landrichter in Lyck, 1908 
Hilfsrichter am Kammergericht, 1914 Kammergerichtsrat, 1918 zunächst kommissari-
scher Hilfsarbeiter, dann Regierungsrat und Vortragender Rat im Reichsjustizministe-
rium, 1922 ordentlicher Honorarprofessor an der Universität Berlin, 1927 Ministerialdi-
rektor in der wirtschaftsrechtlichen Abteilung des Reichsjustizministeriums, 1931 
Staatssekretär im Reichsjustizministerium. Nach dem Tode des Justizministers Gürtner 
leitete Schlegelberger vom 29.1. 1941 bis 20. 8.1942 das Reichsjustizministerium. 1947 
zu lebenslänglicher Haft im Nürnberger Juristenprozeß verurteilt, 1950 wegen Krankheit 
entlassen. Vorsitzender des FGG-Ausschusses der ADR. Schriften zum Aktien- und 
GmbH-Recht: Probleme des Aktienrechts, 1926; Entwicklungslinien des deutschen 
Rechts in den letzten 15 Jahren, 1930, S. 25 ff., 87 ff.; Das Wirtschaftsrecht des Dritten 
Reichs, 1935, S. 26ff. ; Die Erneuerung des deutschen Aktienrechts (Vortrag vom 
15.8.1935) 1935; vgl. ferner JW 1930, S. 2617ff.; 1931, S. 2913f.; DJ 1935, S. 1226ff.; 
1937, S. 182 ff. — Quellen: Brockhaus-Enzyklopädie Bd. 16 (1973), S. 700; Führerlexi-
kon 1935, S. 416 (hier auch Werkeverzeichnis); Kuhn/Hattenhauer, Deutsche Justizmini-
ster, 1977, S. 85. 

Schreitter-Schwarzenberg, Karl Ritter von (geb. 22.1.1880 in Ried), beschäftigt bei 
der Kreditanstalt der Deutschen Reichenberg. 

Schwartz, Gustav (geb. 20. 3. 1894 in Gießen als Sohn des Professors für klassische 
Philologie Eduard Schwartz; gest. 20. 9.1981 in Wiesbaden). Nach Besuch der humani-
stischen Gymnasien in Göttingen und Freiburg studierte Schwartz zunächst Geschichte 
an der Universität Bonn (1913), 1913/18 Militär- und Kriegsdienst, 1918/23 Studium der 
Rechtswissenschaft (1923 Assessorexamen), 1924 Eintritt in den Reichsstand der Deut-
schen Industrie, seit 1925 Justitiar bei diesem Verband, seit 1935 bei der Reichsgruppe 
Industrie. 1948—59 Geschäftsführer des Markenverbandes (Wiesbaden), 1961 Rechts-
anwalt in Wiesbaden. Seit 1961 Lehrbeauftragter und seit 1968 Honorarprofessor für ge-
werblichen Rechtsschutz an der Universität Mainz. Werke u.a.: Satzungsgestaltung 
nach neuem Aktienrecht (zusammen mit Ph. Möhring), 1938; Nachweis weiterer Litera-
tur in: Wer ist Wer? 1970; Gelehrtenkalender 1980, Bd. 3, S. 3609. 

Seybold, Karl, Dr. iur. (geb. 27.11.1902 in Plattling/Niederbayern; gest. 16. 9.1968 in 
München), Notar in Sulzbach-Rosenberg (Bayern). 

XXV 



Sprenger, Jakob (geb. 24.7.1894 in Oberhausen bei Bergzabern; gest. im Mai 
1945), Reichsstatthalter in Hessen, Gauleiter von Hessen-Nassau, Mitglied des Reichs-
tags seit 1930. — Quelle: Führerlexikon, S. 467; Rebentisch, Hess. Jb. für Landesge-
schichte, Jg. 33 (1983), S. 312 ff. 

Steckhan, Willy, Dr. iur. (Göttingen 1927) (geb. 16.7.1887 in Westerode bei Bad 
Harzburg; gest. 20. 5.1976 in Sehnde), Sohn eines Gast- und Landwirts. 1915 Reifeprü-
fung am Gymnasium Martino-Katharineum in Braunschweig. Nach dem Militärdienst (bis 
November 1918) Studium der Rechtswissenschaft in Marburg und Halle (1921 erste, 
1924 zweite Staatsprüfung). Promotion in Göttingen 1928 über das Thema: „Ausverkauf 
und ausverkaufsähnliche Veranstaltungen nach deutschem Recht" (77 S.). Syndikus 
mehrerer Wirtschaftsverbände des Einzelhandels; später Rechtsanwalt in Berlin; stell-
vertretender Geschäftsführer der Reichsgruppe Handel (Berlin). — Quellen u.a.: Le-
benslauf in der Dissertation. 

Stroinski, Johannes (geb. 25.10.1884 in Berlin; gest. 4. 5.1972 in Berlin), Chefsyndi-
kus der Osram-GmbH, Rechtsanwalt und Notar in Berlin. 

Swoboda, Ernst (geb. 18. 6.1879 in Tachau/Egerland; gest. 24. 4.1950 in Wien). Rei-
feprüfung in Mies/Egerland; Studium der Rechte in Prag und Innsbruck. 1910 Richter-
amtsprüfung und Bezirksrichter. 1912 Promotion, 1919 Habilitation an der Universität 
Graz, dort bis 1933 Privatdozent (1929 Titel eines ao. Professors) und OLG-Rat. 1933 
Prof. für Bürgerliches Recht an der Deutschen Universität Prag, mit Wirkung vom 
1. 9.1939 o. Prof. an der Universität Wien und Vorstand des Instituts für Rechtsverein-
heitlichung. Werke: Dolus indirectus . . . , Graz 1916; Natur und Inhalt des Bereiche-
rungsanspruches im österr. Recht, Wien 1916; Bereicherung, Geschäftsführung ohne 
Auftrag, versio in rem nach österr. Recht mit Ausblicken in das deutsche Recht, Graz 
1916 (erneut 1932); Kommentar zum Familiengläubigergesetz, Graz 1923; Das Aufwer-
tungsproblem und die Lösung der Kleinrentnerfrage, Graz 1924; Der deutsche Entwurf 
eines Gesetzes über die unehelichen Kinder, Not. Ztg. Bd. 69 (1927), S. 19 ff.; Das 
ABGB im Lichte der Lehren Kants, Graz 1926; Die philosophischen Grundlagen des bür-
gerlichen Rechts und ihre Bedeutung für die Gegenwart, Rabeis Zs., Bd. 2 (1928), 
S. 333 ff.; Die Neugestaltung der Grundbegriffe unseres bürgerlichen Rechts, Wien 
1929; Kommentar zum Preßgesetz und zur Strafgesetznovelle 1929, Graz 1930 (2., neu-
bearb. Auflage von R. Hartmann, Wien 1953); Franz von Zeiller, Graz 1931; Das Privat-
recht der Zukunft, Berlin 1932; Probleme der Neuordnung des Privatrechts, Festschrift 
Maurovic (1934), S. 1 ff.; Die Neugestaltung des bürgerlichen Rechts, 1935; Beteiligung 
am Klang-Kommentar zum ABGB, 1. Aufl., Bd. II/2 (1934); Die Einwirkung der Philoso-
phie Kants auf das österr. und tschechoslowakische bürgerliche Recht, ZStW Bd. 98 
(1937), S. 151 ff.; Das österr. ABGB. Eine systematische Darstellung für das Studium 
und für die Praxis, Wien 1940/42 (2. Aufl. 1944), 3 Teile; Kant und das Zivilrecht (Studien, 
43, 1943, S. 369 ff.); Kommentar zum Mietengesetz und den einschlägigen Bestimmun-
gen, 2. Aufl., Wien 1950. — Quellen: Gelehrten-Kalender 1935, Sp. 1393; Auskunft des 
Archivs der Universität Wien; Auskunft von Univ.-Prof. Dr. Berthold Sutter (Graz). 

Tengelmann, Herbert (geb. 1. 5.1896 in Bickern/Wanne-Eickel als Sohn des Gene-
raldirektors der Essener Steinkohlenwerke AG; gest. 22. 2.1959 in Bad Salzuflen). Nach 
dem Ende des I.Weltkrieges kaufmännische Ausbildung; mehrfach unterbrochenes 
Studium der Rechtswissenschaft (1928: 1. Staatsprüfung). 1922 mit Gründung einer 
Handels- und Finanzierungsgesellschaft in Essen selbständig. 1928 Übernahme einer 
Herforder Kleiderfabrik, anschließend auch des Berliner Einzelhandelshauses Leinewe-
ber. Vorsitzender des Reichsbundes des Textileinzelhandels, Leitung des Reichsver-
bandes der Bekleidungsindustrie (später: Deutsche Bekleidungsindustrie), Präsident 
des Deutschen Modeinstituts und Vizepräsident der IHK Berlin. Nach 1945 Wiederauf-
bau der Vorkriegspositionen (Bernward Leineweber KG in Herford). Mitglied des Bun-
desverbandes des Deutschen Textil-Einzelhandels und des Bundesverbandes Beklei-
dungsindustrie. — Quellen: Wer ist's? 1955, S. 1182 (hier falsches Todesdatum); Textil-
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Wirtschaft vom 24.4.1956 und: „Die Aussprache" (ASU; Mai 1956); Führerlexikon, 
S. 486. 

Tewaag, Karl Wilhelm, Dr. iur. (geb. 14.7.1878 in Dortmund als Sohn des dortigen 
Rechtsanwalts und Notars Carl T.; gest. 22. 1.1971 in Seefeld/Oberbayern): Gymnasium 
in Dortmund, Studium an den Universitäten Bonn, Berlin und Kiel, 1900 Dr. iur. und 1. 
Staatsprüfung, 1906 2. Staatsprüfung; 1906/09 Assessor am Landratsamt Stettin, 
1909—16 zunächst Assessor, von 1913 an als Regierungsrat beim Oberpräsidenten von 
Pommern, 1917/21 Landrat des Kreises Randow zu Stettin. 1920 bis 1930 Mitglied der 
DNVP. 1921/24 Vorstandsmitglied der Stettiner Oderwerke AG; 1924/33 geschäftsfüh-
render Mitinhaber des Bankhauses Wm. Schlutow in Stettin. 1933—45 Hauptgeschäfts-
führer des Centraiverbandes des deutschen Bank- und Bankiergewerbes (Wirtschafts-
gruppe privates Bankgewerbe), Schriftführer des „Bank-Archivs", mehrere Aufsätze und 
sonstige Arbeiten insbesondere zum Bankrecht. — Quellen: Führerlexikon, S. 487; Mit-
teilungen des Sohnes Dr. Carl Otto Tewaag in Starnberg. 

Traudes, Franz (geb. 1. 8.1886 in Rüdesheim/Rhein; gest. 11.9.1952). Jurastudium 
von 1905/12, 1912 Eintritt in die Metallgesellschaft AG in Frankfurt/Main (1919 Über-
nahme des Juristischen Büros dieser Gesellschaft), 1919 Ernennung zum Rechtsanwalt, 
1930 zum Notar. 1934 stellvertretendes, 1936 bis 1948 ordentliches Vorstandsmitglied 
der Metallgesellschaft AG, 1937 Berufung in den Zentralausschuß der Gesellschaft, 
1948 bis zu seinem Tode Mitglied des Aufsichtsrats der Metallgesellschaft AG. — 
Quelle: Auskunft der Metallgesellschaft AG Frankfurt a. M. 

Ungewitter, Arthur (geb. 8. 3. 1885 in Naumburg; gest. 8.1. 1955). Senatspräsident 
und Vizepräsident des OLG Frankfurt von 1937/39, Präsident des OLG Frankfurt vom 
1.6.1939 bis 29.3.1945. 1934/45 Honorarprofessor an der rechtswissenschaftlichen 
Fakultät. — Quelle: Auskunft des OLG Frankfurt/Main. 

Veite, Karl Wilhelm (geb. 20. 8. 1880 in Frankfurt/Main; gest. 24. 2.1948 ebd.), Bank-
direktor. 

Wackermann, Kurt (geb. 7. 9. 1883 in Quedlinburg; gest. 23. 3.1951). Große Staats-
prüfung 1914, 1920: Staatsanwalt in Berlin; 1923 Ministerialrat im preußischen Justizmi-
nisterium. Generalstaatsanwalt beim OLG Frankfurt/Main vom 1.11. 1932 bis 1. 7. 1944. 
— Quelle: Auskunft des OLG Frankfurt/Main. 

Warncke, Konrad, Dr. iur. (Würzburg) (geb. 29. 8.1890 in Schwerin als Sohn des Mi-
nisterialdirektors im Reichspostministerium Konrad Warncke; gest. 10. 3.1969). Nach 
dem Abitur in Berlin Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen, Berlin und Kiel. 
1913 1. jur. Staatsprüfung, 1922 2. jur. Staatsprüfung. 1923 apl. Amtsrichter, 1922—25 
im Reichswirtschaftsministerium, 1925—34 im preußischen Handelsministerium, 1934 
bis Kriegsende im Reichswirtschaftsministerium (1924 Regierungsrat, 1925 Oberregie-
rungsrat, 1928 Ministerialrat, 1938 Ministerialdirigent). 1941 Leitung des Reichskommis-
sariats für die Behandlung feindlichen Vermögens, 1945/48 Chief Custodian der Militär-
regierung für alliiertes Eigentum im US-Sektor von Berlin (Referent), 1948: Vertragsan-
gestellter der Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes; 1949 Wie-
derernennung zum Ministerialdirigenten, 1950—55 Leiter der Vertretung des Bundes-
wirtschaftsministeriums in Berlin, 1955/56 Weiterbeschäftigung als Angestellter. — 
Quelle: Auskunft des BA Koblenz. 

Wehrle, Emil (geb. 2.7.1891 in Tübingen; gest. 11.7. 1962), seit 1936 Prof. an der 
Universität Frankfurt, zuletzt Leiter des dortigen Instituts für Handwerkswirtschaft und 
Genossenschaftswesen. — Biographie und Werkeverzeichnis im Gelehrten-Kalender, 
zuletzt im Jg. 1961. 

Weinczierl, Johann Edler von, Dr. jur. (geb. 19. 6.1877 in Wien), 1901 Konzipient bei 
der Finanzprokuratur in Wien, 1906 Ministerialkonzipist, 1909 Ministerialvizesekretär, 
1912 Ministerialsekretär, 1916 Sektionsrat, 1919 Ministerialrat, 1931 Sektionschef, 1934 
Eintreten in den Ruhestand. — Quelle: Auskunft des Bundesministeriums für Handel, 
Gewerbe und Industrie (Wien). 
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Wellenstein, Dr., Berlin. 
Wiese, Assessor im Reichswirtschaftsministerium. 
Wilke, Gustav, Dr. iur., Dr. rer. pol. (geb. 26.10. 1889 in Leipzig; gest. 17.5. 1938 

durch Unfall auf einer Dienstreise in Österreich). 1913 erste, 1918 zweite juristische 
Staatsprüfung; 1.7.1920 Staatsanwalt in Leipzig, 1.7.1928 OLG-Rat in Dresden, 
1.5. 1935 Ministerialrat im Reichsjustizministerium, hier Referent von Schlegelberger. 
Lehrbeauftragter an der Universität Berlin, Spezialist für Internationales Recht; auch 
schriftstellerisch tätig. — Quelle: Nachruf in DJ 1938, S. 799. 

Wirth, Kurt, Rechtsanwalt und Notar seit 1930 in Frankfurt/Main, Leiter des Gau-
rechtsamts Frankfurt/Main, Vertrauensmann des Gauleiters Sprenger (vgl. Frankfurter 
Rundschau vom 18.10.1948). 

Wirtz, Carl (geb. 30.7. 1901 in Bonn; gest. 20.9. 1969). 1924 Diplomkaufmann-Ex-
amen (Universität Köln), 1926 Promotion bei Professor Ernst Walb (Freiburg), von 1926 
bis 1930 kaufmännischer Angestellter; anschließend Hilfsreferent im Statistischen 
Reichsamt. Von 1930 an im Treuhand-, 1934 an im Wirtschaftsprüferberuf tätig. Bis 1938 
Fachleiter des Instituts für Wirtschaftsprüfer und Prokurist bei der Deutschen Revisions-
und Treuhand AG in Berlin, 1938/42 Konzernrevision bei der Schering AG, 1942/45 bei 
der OKW-Preisprüfung und RLM-Luftanlagen-GmbH. — Nach 1945 Aufbau einer ange-
sehenen Wirtschaftsprüfer- und Steuerberatungsgesellschaft in Berlin. Verfasser zahl-
reicher Aufsätze zum Wirtschafts-, Bilanz- und Steuerrecht. — Quelle: Nachruf von 
Dürrhammer in der Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 1969, S. 834. 

Wisser, August (geb. 6.1.1883 in Büdingen/Hessen; gest. 15. 10. 1957). 1912/32 As-
sessor bzw. Staatsanwalt beim OLG Frankfurt, 1932/33 Amtsgericht Frankfurt, 1933—45 
Kurator der Universität Frankfurt a. M. (ständiger Stellvertreter des Kuratoriums der Uni-
versität). — Quelle: Auskunft des Präsidenten der Universität Frankfurt a. M. 

Würdinger, Hans (geb. 18 5.1903 in München). Promotion über „Die privatrechtliche 
Anwartschaft als Rechtsbegriff" (1928) bei Wilhelm Kisch; Habilitation unter K. Beyerle 
1932 über: „Geschichte der Stellvertretung in England (Agency) — zugleich ein Beitrag 
zur Entwicklung des englischen Privatrechts", 1933 o. Professor in Göttingen (Nach-
folge von Oertmann), 1938 Universität Wien, 1944—69 Universität Hamburg (Nachfolge 
von Wüstendörfer), Vorsitzender des Ausschusses der ADR für das Recht der Perso-
nengesellschaften (1. Arbeitsbericht zur Reform der Personenhandelsgesellschaften 
1939 als Nr. 12 der Arbeitsberichte der ADR); vgl. bereits: Grundlagen zur Reform der 
Einzelunternehmungen und der Personengesellschaften, in: NS-Handbuch für Recht 
und Gesetzgebung, 1935, S. 1105ff.; Theorie der schlichten Interessengemeinschaft, 
1934; DJZ 1936, Sp. 233ff.; Die KG (1936); Gesellschaften (Recht der Personalgesell-
schaften und Recht der Kapitalgesellschaften), 1937 und 1943; Aktienrecht und Recht 
der verbundenen Unternehmen, 4. Auflage 1981; Mitarbeit an Großkommentaren zum 
HGB und zum Aktiengesetz, zahlreiche Aufsätze zum Handels-, Gesellschafts- und See-
recht. - Quellen: Gelehrten-Kalender 1935,1950 und 1981; ZGR 7. Jg. (1978), S. 195 ff., 
(Festgabe für H. Würdinger). 

Zitzlaff, Franz (geb. 12. 2.1874 in Wittenberg; gest. 6. 4.1956). Nach Abschluß des 
Studiums bis 1920 mit Unterbrechungen (Tätigkeit als Rechtsanwalt, Bürgermeister und 
Vorstand) im preuß. Justizdienst beschäftigt. 1920 Eintritt als Oberregierungsrat in die 
Reichsfinanzverwaltung. Nach zwischenzeitlicher Beförderung zum Finanzgerichtsdirek-
tor 1934 Ernennung zum Reichsfinanzrat und späteren Reichsrichter beim Reichsfinanz-
hof. 1. 3. 1939 Eintritt in den Ruhestand. — Quelle: Auskunft des Präsidenten des Bun-
desfinanzhofs (München). 

Zülow, Kurt (geb. 4. 5. 1889 in Pilkallen; gest. 6. 5.1942). Eintritt in den Reichsfinanz-
dienst 1922, Ministerialrat, später Ministerialdirigent im Reichsfinanzministerium (zustän-
dig u. a. für die Körperschaftssteuer). — Quelle: Auskunft des Bundesarchivs Koblenz. 
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BEMERKUNGEN ZU DER EDITION 

Die Edition gibt die als Manuskript gedruckten Protokolle des Ausschusses für 
GmbH-Recht in einem fotomechanischen Nachdruck wieder. Sie sind aus sich heraus 
ohne zusätzliche Anmerkungen des Herausgebers verständlich. Der im Protokoll vom 
12./13. 1.1939 erwähnte Vorentwurf zu einem GmbH-Gesetz ist nicht näher bekannt. 
Die Bestimmungen über die Einmanngesellschaft sind dort, soweit sie zum Verständnis 
der Protokolle erforderlich sind, im Wortlaut wiedergegeben. Wegen der Biographien 
der Ausschußmitglieder und sonstiger Sitzungsteilnehmer sei auf die Zusammenstel-
lung oben S. XIV ff. Fn. 48 hingewiesen. 

Die Generalakten des Ausschusses für GmbH-Recht sind leider verlorengegangen. 
Aus diesem Grunde war es nicht möglich, die gedruckte Fassung der Protokolle mit 
dem unbearbeiteten Stenogramm zu vergleichen. Doch dürften die Änderungen in der 
Druckfassung, wie bereits der Umfang der Protokolle und dessen mitunter sehr offene 
Sprache zeigen, gegenüber dem Original sehr gering gewesen sein und sich auf stilisti-
sche Retuschen beschränken. 

Der Nachdruck beruht auf dem vollständigen Exemplar der Protokolle in der Biblio-
thek des Bundesgerichtshofs. Besonderen Dank schulde ich dem Direktor dieser Biblio-
thek, Herrn Dr. Hildebert Kirchner, und dem Bundesarchiv, das die Druckerlaubnis für 
die Protokolle erteilt hat. Ferner habe ich zahlreichen Institutionen, Firmen und Privat-
personen zu danken, die mich bei der Erarbeitung der Biographien geduldig und bereit-
willig unterstützt haben. 
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©enetalftaatáantoalt ©t. 3D a rf e t m a n n , Jicinffurt a. 9R. 

SRedjténntoaít unb «Rotai ©t. 33 o e f e 6 e cf, ^tanffuit a. 9R. 
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1. ôiÇungëtag 8. 3uní 1937 

Der SDorfífcenbe bei 2Iu«f<^uffe«, ^ßrofeffot Dr. ñ l a u f i n g , eröffnete bíe ©i^ung 18.30 llf)t 
mit folgenben SBorten: 

S e n Síeicfjimínífter! ©auleiter! Sert SReidjiftatthalter! 3Reine Herren! 

D í eröffne hiermit bíe erfte ©itjung bei auf SInotbnung bei §erm ^ßräfibenten ber „Slfabe-
mie für Deutfdjei Dîedjt", í»errn 3teichiminifter ¡Dr. r n n í , gebilbeten 21 u i f dj u f f e i f ü r 
© m 6 JJ. - SR e dj t. 

2Bir gebenfen ;u aüererft in ëijrfurdjt unb Hiebe unferei Jühreri unb öerbinben bûmit bai 
©elöbnii, bíe Slufgabe, bíe bem Sluôfcfiug geftellt toorben ift, nadj beften Gräften im Setoußtfein 
unferer SJeranttoortung gegenü6er unferem beutfdjen Siecht, ber Nation unb gegenüber unferem 
•Jüljter ju (Öfen unb (jierburdj an unferem befcheibenen îe i l mit baju beijutragen, baß audj auf 
biefem ©ebiet bei 9Birtfcfiaftörccf)tö eine ben ©tunbfäfcen unb 2Infdjauungen ber nationalfojia-
liftifdjen 23etoegung entfptedjenbe bauerhafte Orbnung gefdjaffen »erbe. 

6 i ift für uni eine befonbere ®f)re, baß ©ie, Sert SReidjiminifter, trot} Ofjt" ungetnöfjnlidjen 
3nanfprud)naíjme bíe SMfje nídjt gefefieut haben, bíe Eröffnung unferer Sluifdjußarbeit petfönlid) 
Dorjunefjmen unb ju uñé übet unfere Slufgabe ?u fpredjen. 

©obann Í)ú6e id) bíe große ©jte, unferen ©auleiter, £>errn Steidjiftatthalter S p r e n g e r , 
unb öerrn ©taatirat Oberbürgermeífter £>r. R x e 6 i in unferer Üftitte gu begrüßen. 

Och banfe 3í)nen, #err Oberbürgermeifter, bnfür, baß ©ie uni bie 9îâume beé Sîatljaufei für 
unfere Sitzung gut Verfügung geftellt haben. 

(Si ift für uni ferner eine befonbere ©enugtuung, baß ber SDertreter bei Sertn Steidjijuftij-
minifteri, £>etr ©taatifefretät ^3rofeffor Dr. 6 dj l e g e ( b e r g e r , ei f>at ermöglichen fönnen, an 
ber Eröffnung unferer Sluifdjußarbeiten petfönlid) teilnehmen. t>a.-cf,, fefir bereljtter J$en 
©taatifefretär, biei a l i ben Sluibtud 3f)tei lebhaften 3ntereffei an unferer Aufgabe betrachten 
unb hiermit jugleicf) ben SBunfdj öerbinben, baß auch bie Slrbeiten biefei Sluifdjuffei, ber fidj a l i 
eine 2lrt bon ¿^ortfetîung bei 2Iftienredjtiauifdjuffei barftellt, in gleicher Sßeife, toie biei beim 
3Iftienredjtiauifd)uß in fo ü6eraui glücflidjer ©eífe ber {fall getoefen ift, auf bie »oljltootlenbe 
tförberung bei Síeichijuftíjmínifteriumi reirb redjnen fönnen. 3Jleinerfeiti barf ich nameni ber Üftit-
glieber bei 2Iuifd)uffei jum SJuibrucf bringen, baß audj toit aüei tun toerben, um burdj eine finn-
polle 23efdjränfung unferer îâtigfeit auf SInregungen unb Söorfdjläge, e6enfo toie im Slftienredjti-
auifdjuß, bie 3ufa m m e n a tf ,eit mit bem 9teidjijufti3minifterium unb ben anbeten SRinifterien 
fruchtbar unb harmonifch ?u geftalten. SOBir betradjten ei inibefonbete nicht a l i unfere Aufgabe, 
etwa ben ßnttüurf einei neuen ©efeçei übet ©efellfchaften mit befdjränfter Haftung in all' feinen 
ëingelheiten borjulegen. 2ßir finb bielmeljt ber Meinung, baß mir butdj unfere Sluifptadjen unb 
burd) bie 23ereitftellung bon Unterlagen ben juftänbigen SRinifterien, inibefonbete bem Steidji-
¡uft¡3mínifteríum bie ihm obliegenbe gefetjgebungipolitifche Slrbeit 3U erleichtern, aber nicht bie 
etwa nottoenbig »etbenben gefe l̂ichen Sftafjnaljmen a l i folche auijuarbeiten hüben. 

3ch begrüße fetner ben ©aufühter bei Sftatíonalfojíalíftífdjen SHechtitoahtetbunbei, fieiter bei 
©auredjtiamtei, Siechtianmalt unb 5Rotar <Pg. 2D i r t h mit feinem ©tabe. 

Steine ©rüße gelten ganj befonberi auch Sftitgliebern bei 2luifd)uffei unb ben Herren 
Sertretern ber juftänbigen ^Jarteiorganifationen unb ber 2Kínífteríen. 3ch barf 3ljnen für Oh« 
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©ereittoilligfeit 311 af t iber Tei lnahme an unferen gemeinfamen Bemühungen um bie SKeugeftaltung 
biefeS 3toeige« unfeteS ©efeUfdjaftSredjteS unferen aufrid)tigften © a n ! auSfpredjen. 

3 u unferer ^ t e u b e finb ferner erfdjienen ©ip ( . -3ng . R e p p t e r , ber fieiter ber g e n i t a l -
ftelie bet toirtfdjaftlichen Drgan i fa t ionen ber 9 * 6 0 2 1 $ . , unb bom SteichSjuftigminifterium Herr 
9ftinifterialbirigent Q u a f f 0 to f f i mit feinen ©adjbearbei tern , S e i t SUlinifterialrat © r . SD i t f e , 
öom SReidjStoirtfchaftSminiftetium Her r 9Jlinifterialrat 20 a t n et e unb bom SReidjSfinangminffterium 
Herr 3t t inif ter ialrat 6 dj to a n b t. 

6 S ift u n s eine gtoge ^ w i r t e , bag eine Steide Herren a u s g r a n f f u r t , bie u n s fadj l id j in un -
ferer Arbeit naljeftehen, u n s bie 6 ^ r e ertoiefen haben, an bet ^ tö f fnungSf i^ung teilguneljmen: 
in S e r t r e t u n g 6 . 3Kagnificeng beS SReftorS ber [Johann SDolfgang ©oetlje-Uniberft tät ber ^ßroreftor 
Herr ^ r o f e f f o r © r . SR u t h , Her r Kura to r SB i f f e t , ©autoir tfchaftSberater 6 d a r b t , Herr 
DberlanbeSgerichtS-äöigepräfibent U n g c t o i t t e r , Her r ©enera l f taa tSantoa l t © t . SD a cf e r m a n n. 

Sftidjt julefct m ß ^ t e icf) aud) bem Herren ^ßrdfibenten beS 6 ta t i f t i fd)en JReidjSamteS b a f ü t 
banfen , bag et u n s bie ©tgebniffe einer umfangreichen Erhebung über bie © . m. b. H- in übe raus 
liebenStoütbiger SDeife gut bertraulidjen 33ertoenbung fü r unfere 33erfjanblungen gut 23etfügung 
gefteltt unb fid) bamit einberftanben e r f l ä t t Ijat, bag bie guftänbigen Herren ©adjbearbei ter , n ä m -
tidj bie Herren ©i re f to r © t . 33 t a m ft e b t unb SRegierungSrat © r . 53 e i n f dj heute unb morgen 
an unferen B e r a t u n g e n teilnehmen, um u n s noch toeitere Sluff lärungen über bie f tat if t ifdjen Unter-
iagen guteil toerben gu laffen unb Anregungen über bie toieltoerbreitete, allerbingS auch bielbe-
f ämpf t e ©efe l l fd ja f t s fo rm ber © . m. b. H- gu geben. 

Herr S t a a t s r a t Oberbürgermeif te r © r . R r e b S toirb jefct bie ©üte Ija6en, gu u n s a l s H a u s -
herr gu fpredjen. 

O b e r b ü r g e r m e i f t e r S t a a t s r a t © t . Ä r e b S : 

Her r SRinifter! ©aule i te r ! SDteine inerten! 
3 f jnen , feljr berefjrter Her r 3Jtiniftet, bet ich @ie hetjlicfi begtüge, fpredje ich ben ©anf b a f ü t 

au«, bag ©ie ben AuSfdjug gerabe nach t f r a n f f u r t eingelaben haben. 3 d j freue midj inSbefonbere 
beShalb, toeii idj antäglich ber B e r a t u n g e n beS Aft ienredj tSauSfdjuffeS bie Slbficfjt ^at te , ber Sl fa-
bemie f ü r ©eutfdjeS SKedjt SBorfdjläge übet bie SReform beS ©mbH.-SRedjtS gu machen. Och Ijabe 
mich gefreut, bag ein foldjer AuSfdjug einberufen tourbe, um biefe SReformarbeit in Angriff gu neh-
men. © a m i t toirb ein toeiterer ©djr i t t in ber ©urd jb r ingung unfeteS HanbelSrecf)tS im na t iona l -
fogialiftifdjen ©eift gemacht. SOßenn toir baS neue Aft ienredj t bettachten unb bie ©runbl inien p r ü -
fen, bie in biefem ©efetj be ranfe t t toorben finb, bann fefjen toit bie !(are Abgrengung nad j bem 
^iüljterptingip, futg alle bie ©ebanfengänge , toie fie bei u n s Sftationalfogialiften bertreten toetben. 
©iefe R e f o r m auf bet ©runb tage bet nationalfogialif t ifdjen Sßeltanfcfjauung toirb, toie mir gehört 
haben, burch bie SReform beS @mbH -®efe^eS ihren SJbfchlug finben. 3dh batf 3 h n e n gu OJjtet 
J ä t i g f e i t bie hetglichften ©rüge ber 6 t a b t übermitteln unb hoffe, bag baS ©efe^ in bemfelben 
©eift gefdjaffen toirb, toie baS Slftiengefe^ gefdhaffen toorben ift. On biefem ©inne beg lür f toünf^e 
idh 6 i e gu Ohtet J ä t i g f e i t . 

^ r o ' f e f f o r i i l a u f i n g : 
Och bante 3 h n e n , Herr Oberbürgermeif ter , toir loetben biefe 3Dünfclje gu behetgigen toiffen. Odj 

batf nunmehr H e t t n 5Rei(f)Sminifter © r . ¡ f tanf bitten, gu un« fpredjen gu tooDen. 

SReichSminifter © r. % t a n f : 
SJleine 3ch l)abe bie ®hte, 3hn«n f ü t 3 1 ) " Arbeit bie SBünfche unfereS oberften ©e-

richtSherren unb ©efe^geberS, unfeteS (p l j r e rS 9Ibo(f Hitler, gu übermitteln. ®r fotoie bie SRei^S-
regierung unb bie SReichSleitung ber SKationalfogialiftifchen ©eutfehen Slrbeiterpartei nehmen an 
Ofjten Sltbeiten regen Slnteil. ®S ift f ü t u n s in bet Slfabemie fü r ©eutfcfjeS SRedht immer ein 
feierlidjer Slnlag, toenn bie Arbei t an einem neuen grunblegenben beutfehen SReichSgefe^ begonnen toirb. 
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(Sin neuer SluSfdjuß bet SHabemie für ©eutfdjeä SRedjt beginnt Ijeute feine Slrbeit. © e m SluS-
fdjufj für ©mbiJ . -S ted j t fällt eine Aufgabe gu, bie in befonbetem SJtafje ©acfjfunbe, tmrtfdjaftlichen 
SBeitblicf unb redjtäpolitifcfjen J a f t etforbert. S i e ftellt fidj in getoiffer £)infid)t a l s eine ¡fortfetjung 
ber Slrbeiten bat , bie ber 2Iftiented)tSau3fd)ug unter ber meifterfjaften Leitung bon i ) e t t n ©el jeim-
rot .Rifjfalt in fo etfolgteidjet 2ßeife betoältigt hat. g s mar für midj eine befonbere ¡Jfteube unb 
©enugtuung, ju erfuhren, baß J ö r n ©efjeimrat Ä i ß f a ( t fich entfcfjloffen hat, audj bem @ m b S - -
SluSfdjuß mit feinem betbährten SRat gut S e i t e gu ftehen unb nad) 9JJcglid)feit an feinen 6it)ungen 
teüjunefjmen. 

3cf) fjoffe unb erwarte bon Of)nen, meine Herren 2iuöfd)ugmitglieber, bie 6 i e gum großen 
J e i l bereite bem 2Iftienred)t3au3fcf)uß angehört Ijaben, baß 6 i e mit ber g l e i t e n E ingabe an biefe 
Slufgabe herangehen unb e$ bor allem aud) berfteljen roerben, gu einer berftänbniäbollen unb 
fruchtbaren 3ufammenarbeit mit ben Söertretern ber guftänbigen SJlinifterien unb $ a r t e i o t g a n i f a -
tionen gu gelangen. 

¡Die Slfabemie für ©eutfdjeS 5ied)t f>at in ben biet ¿Jahren if)teö S3efteIjenS fad)lid) überauö 
bebeutfame ßeiftungen gu öetgeicfjnen. ©ie bat aber auch ifjren fpegififcfien SlrbeitSftil gefunben 
unb bamit bie ©tunblage für eine Xrabition gefcfiaffen, bie gu ber Hoffnung berechtigt, baß au« 
unferen gemeinfdjaftlidjen 93emüf)ungen redjtäfcf)öpferifd)e üeiftungen bon bleibenbem SBert I j « -
borgehen. SRidjt in ber 23inbung an irgenbein ftarreä 6cf jema bollgieht ficf) bie toeitgefpannte unb 
in bie legten Siefen unfereä bölfifdjen 9ted)t3tootlenö Ijineingreifenbe J ä t i g f e i t unferer Sluäfcfjüffe. 
3Dir haben bielmeljt eine burchauä eigengeartete, bem befonberen 3tbetf ber ©ngelaufgabe gemäße 
3 o r m beö 3 u i Q m m e n l t l ' t f e n ö ö o n ©elefjrten unb ^ra f t i f e rn , bon 9tecf)tgtüaf)retn im ©ienfte ber 
P a r t e i unb beö ©taateä , bon füfjtenben SRännern ber SBirtfdjaft unb fadjfunbigen ^3erfönlid)teiten 
auä allen richterlicher, fürforgenber unb fonftruftiber SRed)töpf(ege f)erauögebi(bet. 0 o 
berfcfjieben unfere Sftitglieber unb Mitarbei ter nad) Eharaf ter , Temperament, fiebeniberuf ufto. 
auch fein mögen, fo ftehen fie bod) alle unter ber innerlich gtoingenben Alraft unferer SBeltanfdjau-
ung unb unter ben unaufhörlich toitfenben tJmpulfen bet nationalfogialiftifcljen Setuegung. i n e 
Söetbinbung betoäljrter tbiffenfdjaftlicfjet Slrbeitämethoben mit ber jugenblidjen unb gielfidfjeren 
©djtoungiraft , bie ben Sftationalfogialiämu« augjeichnet, ffiirb auch ben Sfthhthmuä 3f) ier Sltbeiten 
beftimmen unb, tbie idj hofft/ gu bollern Erfolge führen. 

Sil« ich im £erbf t be« 3af)reö 1 9 3 3 bie erften Sluifcfjüffe ber Slfabemie für ©eutfdje« 9ted)t 
einfefcen tonnte, ergaben ficf» für bie fadjlidje SIbgrengung ihrer Aufgaben b e t r i e b e n e SJlöglid)-
feiten. Sttan hätte namentlich für baS ©ebiet beä 3Birtfdjaft$redjt$ unb f)ier tbieberum befonberö 
für ben ü o m p l e i , ben man mit bem SSegriff „Unternehmen" gu begeicfjnen pflegt, einen allgemei-
nen SluSfdjuß bilben unb biefem bie Slufgabe übertragen fönnen, bie ¿frage einer Erneuerung b e i 
Sftedjtä ber Emgel- unb ©efellfdjaftSunternefjmen wie auch bet Kartelle, ßongetne ufto. umfaffenb 
ju unterfudjen unb bon f>ier aug nach unb nach bie nottoenbigen ginjelreformen in ber rechtlichen 
Orbnung bet Slftiengefellf^aft, ber @ m b ö „ ber ^PerfonatgefeHfcfjaften, ©enoffenfihaften, bet f a t -
tell- unb fongetnmäßigen gufammenfdjlüffe unb, toaä immer in biefen Sereich hineingehören mag, 
bortbärtö ju treiben. 

3 d j bin auä naheliegenben ©tünben betoufjt einen anbeten 2Beg gegangen. S a b e i hat mich 
botnehmliih bie €rtbägung geleitet, baß eä allein ber ©runbibee ber Sltabemie füt ©eutfdjeä 9lecht 
entfpricht, unter bollet 2Bafjrung bet großen unb grunbfä^tidjen fiinie, möglichft unmittelbar an 
bie fonfreten €tfdjeinungen unb SSebütfniffe beS fogialen unb tbittfchaftlichen ©efchehen« h^angu-
fommen unb gunädjft einmal in forgfamer 6ingelarbeit bie praftifch tbichtigften tftagen b e i SBirt-
fchaftöteihM in Singriff gu nehmen, ©iefe« Sßetfahten hat fi<fj in jeber Sinficht a lä richtig unb 
gtoecfentfptechenb ertoiefen. 

S e m Slftienredjtäauöfchufi ift eö in borbilblid)er Sßeife gelungen, b a i feit bieten J a h r e n 
biätutierte, aber nicht gu einer üöfung gebrachte Problem bet Erneuerung unfereä beutfchen Slftien-
redjtä abgufchließen, gleichgeitig aber bie gang allgemeine «frage gu unterfudjen, ob unb in toeldjet 
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SDeife eé möglich erfdjeine, Me ©runbforberungen ber nationalfogialiftifdjen 9íccf>tó- unb SBirt-

fdjaftéauffaffung ím 33etljcíltníé bon Slftiengefeíífchaft unb ©taat tbie auch ín bet ^ü l j tung unfetet 

Slftienunterneljmen unb in einet möglidjft toeítgehenben 3íuófd)altung anonymer ßapitalmäcfite 

3 u g u n f t e n eine« tbaljrhaft öeianttDortticf>en Unternehmertum« ju nadjljaltiger ©eltung ?u bringen. 

S i e 23orf<fjläge beé Slftienredjtéauéfdjuffeé fínb burch baé Slftiengefet* in allen ibefentlidjen f ü n f t e n 

beftätigt unb gut berpflíd)tenben Sftorm erhoben rootben. S e i ne Se thanb lungen haben barübet 

íjinaué toidjtige <£rfenntniffe füt baé Äon jemptob lem unb anbete f r a g e n gebracht, bíe für bíe 

fünftige D r b n u n g beé ©efetlfdjaftéredjté fc^lecf)t&ín bon entfcheibenber 23ebeutung fein toerben. D e é -

Ijalb toar nadj 2Ibfdjluß ber gefe^geberifchen Arbeiten auf bem ©ebiet beé Slftienroefené bet tecfjte 

3eitpunft gefommen, u m audj bíe Steform ber übrigen ©efellfchaftéunternehmen, unter ífjnen an 

etfter ©teile ber © e f e l l f ch a f t m i t b e f ch r ä n f t e r H a f t u n g , im 9íaíjmen felbftänbiger 

2Iuéfdjüffe borjubereiten. 

©etoiß barf bíe ©mbi ) . , bie mit annäfjernb 40 000 Unternehmen biefer 2Irt fjauptfächlid) für 

mittlere unb Heinere gínjelbetrícbe, ferner bor allem im Kartel l - unb jionjerntoefen, unb nicfH 

jule^t aud) für Unternehmen ber öffentlichen £>anb unb gemifd)ttoirtfdjaftlid)e Betriebe breitefte 

Sertoenbung gefunben fjat, a l s fogenannte „fleine ílapítalégefellfchaft nicht ettba mit ber Slftien-

gefellfcfiaft furgerhanb ibentifoiett merben. ©leichmohl merben getbiffe grunblegenbe 33eftimmungen 

beé neuen Slftiengefetjeé immerhin alé ÜRufter ober bod) alé Slnfjalt für eine 9Jeuorbnung beé 

Sftedjté ber ©mb£>. in Betracht su 3¡eljen fein. 

©ei aüebem mirb aber ber Sluéfcfjufj bie grunbfä^liche 'Jvage behanbein haben, ob biefe 

eigenartige, m a n möchte faft fagen, rätfetbolle aiffogiationéform, bie fich befanntlid) aló eine 

djatafteriftifcfte Schöpfung beutfcher ©efetsgebungéfunft aué bem <Snbe beé borigen ^ahrhunberté 

barftellt unb feither gerabesu einen ©iegeélauf über bie ganje SBelt angetreten hat, für alle 

3uíunft beibehalten merben foü. Od) begrüße eé baher lebhaft, baß ber 21uöfd)uß auf bie l a g e é -

otbnung feiner erften ©ifcung bie ¡^rage „iftotteenbigfeit bei © m b i ) . ? " geftellt hat. ©ie merben 

hierauf in Ofjten Be ra tungen heute unb morgen ficherlid) noch feine enbgültige Slntmort ?u geben 

betmögen. Bielmeljr Ibitb eé baju noch einläßlicher Unterfudjungen über bie praftifcfie ©ermenbung 

bet ©mb£i . in Onbuftrie, öanbe l , 23erfehrémefen, Jlulturmirtfchaft ufm. bebürfen — gan? ;u 

fdjtoeigen bon ben beinahe fprichmörtlid) gemorbenen 9Jli§ftänben unb ©efahren, bie ficfi auf biefem 

©ebiete unter ber öerrfdjaft beé nunmehr feit faft 50 f a h r e n geltenben ©efetjeé herauégeftellt haben. 

3d j möchte Ohre 2lufmerffamfeit ferner auf bie € i n m a n n g e f e 11 f cfj a f t , bie nacfj ben 

neueften ftatiftifcfjen grbebungen mehr alé 2 5 % ber ©efamtjahl aller ©efellfdjaften mit befchränf-

ter Ha f tung auémad)t, unb fobann gan? befonberé auf baé Ä o n 3 e r n p r o b l e m lenfen, baé tro$ 

bet Rege lung eingelnet f ü n f t e burch baé neue Slftiengefe^ bringenb meiterer K l ä r u n g in rechté-

polítifdjer öinficht bebarf. 

Slefjnlicfj fteht eé mit bem meitfdjicf)tigen J iagenfompler , ber fich fchlagmortartig mit bem 

Seg r i f f Ä a r t e l l m e f e n fennseidjnen läßt. 

2lucf) bie "5 a m i l i e n g e f e 11 f tf) a f t , bie, wie S i e miffen, fornohl in ihrer toirtfd)aftéred}t-

lídjen alé namentlich in ihrer fteuerrechtlidjen Behanb l ung gerabe in ¡üngfter Seit erneut ©egenftanb 

lebhafter Sluéeinanberfetjungen geworben ift, tbirb Ohter 23ead)tung nicht entgehen bütfen. 

S e r Sluéfdiug tbirb ficf) in feinen gefe^gebungépolitifchen Söotfcftlägen unb "21nregungen auf 

bie ©mb i ) . bef i ränfen. S i e »erben fich f)ierin ein 23eifpiel an bet Jätigfeit beé 2lftienrechté-

auéfchuffeé nehmen fönnen. S ie fer hat eé in tbeifer ©elbftbefcheibung betftanben, fich ftreng an bie 

ihm geftellte fpegielle Slufgabe gu halten, ohne barüber ben 93licf füt bie großen 3ufammenfjänge 

3U berlieten, bie für eine gebeíljlídje Sfteformarbeit an ben berfchiebenen Organi fat ionéformen für 

»irtfchaftlic^e Unternehmen unabläffig 3U berücffidjtigen finb. 

S i e Sluéfdjüffe ber 21fabemíe bürfen fid) niemalé einfeitig in baé ©etaí l ihrer ©onbetaufgabe 

berftricfen. 3hnen muß fteté gegentbärtig fein, baß fie alle miteinanbet an einem großen unb 
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gefcfjtoffenen grneuerungémerf gu arbeiten fiaben, baé bereínft in feinet gefegten Dtbnung alé ftoljer 

S a u unfereé beutfdjen nationalfo3ÍaIíftífd)en Sftedjté hafteten unb ín bet SDírflídjfeít beé beutfdjen 

9íed)télebené ben organífdjen Sluébrutf ber lebenbígen ©djícffalé- urü) Äampfgemeinfdjaft unfetet 

Nation bilben foll. 

©leicfoeítíg mit bem Sluftrag jur ©ílbung eíneé Sluéfdjuffeé für @mbí).-9tedjt Ijabe ídj ent-

fpredjenbe Slufträge für ben gufammentrítt bon 2luéfcf)üffen für e r f o n a I g ef e I I f d j a f t e n " 

fo»íe a n b e 1 é ft a n b u n b - S a n b e l é g e f d j a f t e " erteilt. Uebetbíeé íjat ein befonberer 

2Iuáfd)u§ für „ S t e d j t S f r a g e n b e ¿ S B í r t f d j a f t é a u f b a u e é " feine lätigfeit bereíté 

aufgenommen, ©íe Sotfífjenben bíefer 2luéfd)üffe »erben in geeigneter 2Beífe bafür ju forgen Ijaben, 

bafj fícf» ifjre 23emüljungen in lebenbíger ^üfjlungnaljme untereinanber boltyeljen. 3cfj Ijabe mit 

Sefríebígung aué bem S3eridjt Sljreé 23otfí$enben entnommen, ba|j bíe anbeten nádjftber»anbten 

Sluéfdjüffe burdj ífjre Sorfi&enben ober einjelne Üftítglíeber an ben Beratungen beé ©mbüj.-SIué-

fdiuffeé beteiligt fein »erben. 

933 a é » í t i m @ n b g í e t a n f t r e b e n , ift b i e n e u e b o l í S t ü m l í t f i e , » í r t -

f ií) a f t é f 6 1 b e r n b e ®. m. b. íj.! 

3dj íjoffe, bem ¡Jüljret in abfefjbarer 3eít melben 3U (önnen, bajj bíe Slfabemíe für ©eutfdjeé 

Stecht baé toeíte Jelb unferer SBolféotbnungen in fjíngebenber unb folgerídjtiger SIrbeít, unter forg-

faltíger 23eobadjtung bet iecbtétatfadjtídjen ©egebenfyeíten unb aller ptaftífcficn ffllóglídjfeíten unter-

fudjt, ben übetfommenen S3eftanb an 9tecfjtébegtíffen unb 3nftítutíonen ftitifd) gefidjtet unb SDot-

fdjláge für einen nationalfojialíftífdfjen ®nt»urf ju einem neuen ©mb.ö.-@efe§ aufgearbeitet f)at. 

©ie Munitionen bet 2lfabemíe-2luéfcfjüffe »erben fidj im übrigen nadj ÍQerabfdjiebung ber 

3urjeit in Söorbereitung befinblidjen ©írtfdjaftégefefce bafjín erftreifen unb auébeljnen müffen, bie 

2ln»enbung ber neuen Orbnungen in ber 9ted)té- unb 3Bíttfcf)aftéptaííé fotoíe in 2öiffenfdjaft unb 

fiebre fortlaufenb 3U beobadjten. 

6rft in bíefer 33erbínbung unb »edjfelfeitigen ©urcfjbríngung bon redjtépolítífdjer unb tedjté-

bogmatífcfjer íatígfeít betmag bíe „Slfabemie für ©eutfdjeé 9lec^t" iljrer Ijócfjften Slufgabe ju bienen, 

baé lebenbíge ,,9ted)tégetoíffen ber Nat ion " 3U fein. 

9Jleíne Herren! ©aé, toaé 6 íe I j í " tun, baé » i rb unmittelbar bíe ©runblage für neue 

©efefce bilben; baé ift feine Slrbeit am grünen í ífdj, teíne abfeíté líegenbe tljeoretífdje Unterfudjung, 

baé ift bereit« bet Seg ínn bet S M e n b u n g beé ©efefceé, unb barum »ünfd)e ídj 3finen bon Serjen 

©lücf!" 

i p r o f e f f o r J U a u f í n g : 

J5crt SRinífter! 6 í e fjaben uñé ín Sffiorten bon f)öcf)ftet <£ínbrucféfáfjígfeít unfere befonbete 

Slufgabe umríffen. 6 í e Ijaben barübet fjínaué un« bíe éfunítíoncn aufgegeígt, bíe ben Sluéfdjüffen 

bet Slfabemie auf bem ©ebíet beé SRetfjté unfereé Solfeé 3ufallen. 2Dír banfen 31jnen bafür. SSMt 

»erben in 3ljtem ©eíft unb ím ©eift beé 3üf)i'eté an unfete Slrbeit fyetangefjen. 3d) barf nun 

3unädjft íjettn 6taatéfefretar © d j l e g e l b e t g e r bitten, baé SBort ju ergreifen. 

6 t a a t é f e f r e t ñ t © i ^ l e g e l b e t g e t : 

9Jleínc ier ren! ÍJd) fann 3finen bíe 3ufi(íetung geben, ba§ ber ^err 9íeíd)éjufti3mínifter unb 

id) mit allen Gräften 3bnen Reifen »erben, O^t gíel 3U erteilen. 2llé erften ^Junft ber Jageé-

orbnung ^aben 6 í e bíe ^tage geftellt, ob » i t bíe ©mbiö. brauchen. mócate bie ¡Jtage fo ber-

ftanben »íffen, toe¿f)al6 totr eine ©mbJä- braudjen. ©er ^err 9íe¡d)éminífter g ranf bat bereits 

bie 3oljl 40 000 genannt. 3dj glaube, eá fann nidjt ín 93etrad)t tommen, 40 000 ©efellfcbaften mit 

befc^ränfter Haftung je^t aué bet beutfi^en 3Bírtfd)aft íjetauéjunefímen, unb getabe bann nidjt, 

»enn bíefe ©efellfc^afté- unb SDírtfdjaftéform für eine große SReifje bon 23erfucf)ö- unb ^Slanungé-

gefellf^aften befonber« »idjtig ift. 3 4 glaube, ba« ift bie große Slufgabe beé Sluéfdjuffeé, ba§ 

et mit allen Gräften baf)in ftrebt, bíe Sftedjtéform fo ju geftalten, » ie eé bíe 3ntereffen unfereé 
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beutfchen Saterlanbeé betlangen. 3toeí ©runbfäl?e mug fící) ber 2Iuéfcf)u§ gu eigen machen: e inmal 

müffen bíe guten €tfenntniffe beé 2lftienredjté auf bíe ©mbJ$. übertragen toerben. ©aé barf abet 

níd^t fotoeít gehen, bag bíe ©mbí}. ihre ©genart berlíert. anbetn bütfen mit baé 9tccf>t nicht 

fo geftaíten, bag nunmeí)r bíejenígen, bíe fídj bem ©ogíalmíllen beé ^ ü ^ f t é , bet im Slftíenrecht 

gum Sluébrucf gefommen íft, entgíefjen mollen, ín bíe @mbi}. flüdjten. 

^ t o f e f f o r í í t a u f i n g : 

O í banfe Oljnen, ¿)err Ötaatöfefretär. 6 ie íjaben uñé gmeí míd)tíge 9líd)tlíníen gegeben, bíe 

mir felbftberftänblidj beachten »erben. 2Benn mit bíefe ©efellfdjaftéfotm nicht entbehren fónnen, 

bann íft eé felbftberftänblid), bag fie nun nídit gum 2lbflatf<f) einet ((einen Slftiengefellfdjaft 

merben foll, unb meíterljín muß aud) bíe ^íludit in bie ®mb£ . berhínbert merben. 

SEQir treten nunmehr in bíe 9Sethanb(ungen beé Sluéfdjuffeé ein. #err ^tofcffor ©r. © t o g -

m a n n - © o e r t b mítb uñé ein Referat übet „ S i e 9íotmenbígfeít ber ©mbij. " etftatten. Och 

barf i(jn bitten, baé 2ßort gu ergreifen. 

^ ß r o f e f f o r D r . © r o g m a n n - S o e r t h : 

£err attínífter! 9fteine í>erten! SBenn mir íjíer über bie 9íeugeftaltung bet @mb£. unb über 

bie tfttct Beibehaltung — benn biefe ^rage íft heute geftellt — nad)3ubenten beauftragt 

finb, fo barf eé fídj babei nicht um ßonftruftionen im luftleeren 9iaum (janbeln, fonbern mir hohen 

eé bann mit ber 3 ">9e 3" tun: ^ßaft bíe @mb#. in bie beutfche geltenbe SBirtfchaftéberfaffung? 

$ a n n fíe fídj bort einfügen? unb menn ja; wie muß fíe geftaltet fein, um fidi beftmöglid) einfügen 

gu tonnen? hierbei mug Sluégangépunft fein bíe 'Jrage: 2Beld)eé fínb bíe eigentümlichfeiten, um 

berenmíllen bie ©mbiQ. erfunben morben íft unb beute berteibigt wirb? 

Od) möchte bíefe gígentümlidjfeíten bíe ,,©mbi).-9ftotibe" nennen unb fehe 4 folcher ©mbi).-

Sttotibe: 

1. gegenüber bet Offenen i)anbelégefellfd)aft bie JQaftungébefchrünfung ober, bolfémírtfdjaft-

(ícf) auégebrücft, bíe SRififoübetmälgung auf bíe ©täubiger, unb 

2. bíe befonbere 9tedjtéperfónlídjfeít; 

3. gegenübet bet 21.©. bíe Sftadjfchugpflicht alé befonbere 2lrt bet .ftapítalbefdjaffung unb 

4. bie freie ¿form bet Stebenleíftungépflícht. 

€ é íft Oljnen befannt, bag bíefeé 3. unb 4. ©mbí>.-9Hotíb fehr menig SJebeutung erlangt 

haben. 9tadjfcfjug- unb 9lebenleíftungépflíd)t fónnen mir heute mit gutem ©emiffen meglaffen. 

A . Och ftage alfo gunädjft gut 9 t i f i f o ü b e r m ä l g u n g : 2Bie fügt fíe fídj in bíe SDírt-

fdjaftéorbnung ein. © a fíe bíe unbefdjränfte Haftung, alfo baé eínfteljenmüffen beé ©cfjulbneré 

mit allem Sßermögen berneínt, fo fpífct fídj bíe Unterfudjung auf bíe ^rage gu: SDeldje 93ebeutung 

fommt ín unferer SDirtfdjaftéorbnung ber u n b e f d) r ä n f t e n H a f t u n g gu? 

©íe mírtfd)aftéüerfaffungéred)tlíd)e 93ebeutung bíefet unbefchräntten Haftung liegt in folgen-

bem begrünbet: ©aé äßefen unferer SOQírtfchaftéorbnung im ©egenfat} etma gut tuffifdjen $ l a n -

mirtfdjaft liegt barin, bag in ben ©ienft ber ©eefung beé 33ebarfé unfereé SBolfeé an materiellen 

©ütern bie freie Onitiatibe ber Unternehmer gefpannt íft. SBenn bíeé richtig íft, fo muß eé not-

menbíge Slufgabe bíefer SBírtfdjaftéberfaffung fein, bafür gu fotgen, bag biefe natürlich öon 

pribattoirtfdjaftlidjen Srmägungen getragene Onitiatibe tro^bem fo fid) betätigt, baß jeneé bolfé-

mírtfdjaftlídje 3¡el beé aBírtfcfjaftené bermírflídjt mírb. Ober míe eé ber mírtfchaftépolítífche 6d)tíft-

leíter beé ,,336lfífiíen S3eobad)teté", 5Ronnenbruch, in einem 93ud) bor furgem formuliert f>at: bíe 

beutfche Solfémírtfdjaft müffe alé eine 9Jtafchíne fonftruíert metben, bíe bom blínben Sftotor €ígen-

nu^ getrieben toerbe unb trofcbem fo funítíoníere, bag bem botfémírtfdjaftlícíjen gíel bet beftmóg-

lídjen ajebarfébectung ©enüge gefchehe. ^ ü r unfere 3?rage: ©íe 2Bírtfchaftéorbnung geftattet bem 

Unternehmer, fo biel Ärebit aufgunejjmen, míe eé ihm gut bünft; feine ©eljörbe macht ihm barin 

Sorfdjríften — bíe menígen 21uénaljmen auf ©runb beé iírebítmefen-©efe^eé bürfen auger 93e-
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tradjt bleiben. ©aé pritoattDÍttfrfjaftUdjc Ontereffe beé Unternefjmeré geljt natürlich baljín, mógticfjft 

biet iírebít gu erlangen. S a t í n erfdjöpft fidj nun baé bolféWíttfdjaftlíche íJnteteffe nídjt. 6 o Wie bíe 

Solfétoírtfchaft auf ben SDagemut bet Unternehmer angeliefert ift, unb gtoar gerabe heute, fo Wídjtíg 

ift anberfeíté bom bolfétoírtfdjaftlíchen 6tanbpunft aué, baß bei ber Aufnahme unb bei ber S3e-

wírtfdjaftung be« tfrebíté borfíchtíg herfahren Wirb. © a in unferer SBírtfdjaftéotbnung im allge-

meinen feine Seljörbe ba ift, bíe Unternehmer gu foldjer S3orfícf)t anjufjalten, fo mufj bafür auf 

anbete 2Deife ©etoäfjt gefdjaffen toerben. 6 í n fícherlídj fef)t toícfjtíger ¡Jaftot hier ift bíe pribattoirt-

fdjaftlídje Ueberlegung, ber f ígennu^ beé ^rebítgeberé. On Wichtigen ©ebíeten berlägt unfete 

SDBírtfchaftéorbnung fícf) grunbfä^licf) barauf, bag ím 3ufammentDÍr!en gtoeíer entgegengefetyt gerich-

teter ptibattoirtfdjaftlidjet Ueberlegungen baé bolfétoírtfdjaftlíd) richtige €rgebníé gefunben toírb, 

fo ettoa bei ber <Pteiébílbung, fotbeít bíefe freí ift. 3 m (falle ber Jtrebitgetoäljrung ift hiermit 

nidjt auégufommen: Denn toeldjeé Slífíío bíe Ärebitgtpecfe eínf<f)Ue§en, tann thpífdjertoeífe immer 

nur ober bodj ¡ebenfalls beffer alé ber anbere í e í l ber Ärebitneljmer überfehen. € é ergibt fidj 

baraué gtoíngenb bíe Folgerung: Daran, bag bei ber Ärebitaufnaljme unb Ärebitbetoirtfchaftung 

Sorfidjt geübt werbe, muß audj ber Ärebitnehmer intereffiert toetben. Unb barin fehe ich eine ber 

beíben bolfétoirtfchaftlídjen Munitionen bet unbefdjränften Haftung: 6 ie ift ba« ftärtftmöglidje 

Sttittel, baé 3ntereffe an bíefer 33otfid)t beim Urebitnefjmer gu ettbeefen. Sfticfjté ift geeignetet, einen 

Unternehmet gut öorfidjt gu mahnen bei Ärebitaufnaljme unb bei Ärebitbetoirtfdjaftung, alé ba4 

Setougtfein, mit allen Slftiben föt bíe Stücfgahlung beé .flrebíté eínftehen gu müffen, ba« 93e-

wugtfein alfo, bag Seelüfte bei bem betreffenben ©efcfjäft guerft fein eigenes gefamteé Vermögen 

aufgeljren würben. 9ftan fpridjt bon bem €igenfapital beé Unternehmer« alé bem puffet, toeldjer 

bíe Sßerlufte hinbett, ba« ¡frembfapital unmittelbar gu treffen: bíe unbefdjräntte Haftung alé 

6djufc bet ©laubiger. 3dj toill bíe SSebeutung biefeé ©lüubígerfchu^eé getoíg nicht berfleinern, btnn 

ohne ihn wäre bíe Ärebittoirtfdjaft bon ber ©läubigetfeite aué längft lahmgelegt. SIber baé ent-

fcheíbenbe ©etoirf)t möchte id) boch batauf legen: bíe unbefdjränfte Haftung bietet nach bem ©efagten 

bíe ©etoäfjt, baß baé bolfötoirtfdjaftlidje Sntereffe an 33orfidjt bei -Rrebitnafjme unb ber ©gennu^ 

beé ilrebítnefjmeré gleidjgefdjaltet fínb. ©íe ptíbattbírtfdjaftlíclje Ueberlegung ift alfo gegtoungen, 

an bet Serljínbetung leichtfinniger 23etoittfcf)aftung beé SJolfébermógené mitgutoirfen. 

On unferer 3Bírtfdjaftéorbnung ber freien Unternefjmer-3nitiatibe erfüllt bíe unbefchtäntte 

Haftung noch eine tbeitere Junftion. D a grunbfättlicf) feine 93el)örbe batüber beftimmt, toet baé 

Solfébermógen gu betmalten hat, mug auf anbete 2Beife ©etoäljr bafür gefdjaffen toerben, bag 

biefeé SOolfébetmógen bon fähigen £>änben bertoaltet toírb. ©aé bebeutet bie Sftottoenbigfeit, 

Unternehmer aué bem S33ittfcf)aftöpco3eg auéfeheiben gu laffen, bíe fíd) alé unfähig ertbiefen haben, 

©er 6taat tann gtunbfäfelid) nicht bie 93eranttoortung füt bíefe Sluélefe übernehmen, alfo mug für 

automatifd) mittfameä Sluéfdjeiben berjenigen Unternehmer, bie fícfj alé ungeeignete SBertoaltet 

hetauéftellen, geforgt toerben. ©afüt bietet fidj in foldjen automatifchen ©erfahren alé eínjiget 

OJlagftab bet €tfolg. € é muß alfo eneid)t toerben, bafj ber erfolglofe Unternehmer aué bem SDirt-

fchaftéprojeg automatifd) auéfdjeíbet. ©aé einzige Wittel ba;u ift bie unbefchtäntte Haftung, 

realifíert burdj 3t»angébolIftrectung unb Confuté ober alé ©rucfmíttel auéteichenb, ben Unternehmet 

rechtzeitig gum freiwilligen Sluéfdjeíben gu betanlaffen. 

3ch faffe gufammen: ©ie unbefchtäntte Haftung fotgt in gweíerleí Segíehung füt bolfétoítt-

fchaftlid) richtige ©ettoaltung beé SDolfébetmSgené, inbem fíe eínetfeíté ben ©gennuti beé Ärebit-

neljmeré bagu einfpannt, um borfidhtige ^rebitaufnahme unb ÄrebitgeWährung gu gewährleiften, 

unb inbem fíe anberfeité baé Sluéfdjeíben ungeeigneter Unternehmet aué bem SBírtfcfjaftéptogejj 

fíchetfteüt. 

©íe unbefchtäntte Haftung ift hiernach ein öffentlich-rechtlicher ©runbfa^ gut ©ah rung beé 

©emeinWohlé im SDírtfchaftéablauf. € r ift gang gewig nicht im Sntereffe bet Wirtfdjaftenben Unter-

nehmer etfunben, wenn et auch bem erfolgreich arbeitenben Unternehmer im €tgebnié gugute fommt. 

Cr gehört gu ben harten ©tunbgefefcen bet freien SDertehréWirtfdjaft, unter benen bet Unternehmet 

fteht unb bie ihm baé ¿eben in bíefer SDírtfdjaftéorbnung hart unb gefährde machen. S é ift gang 
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fe lb f tbe r f t änb l id j , bog bei e in je lne Un te rnehmer n a d j J M f t e n bemüht íft, f idj f o l g e n ga r t en © r u n b -
gefe^en j u entgiehen, fíe f ü r f íd j a u é j u f d i a l t e n . ©eí tbem bie freie 33erfefjrétoír t fchaft e ingeführ t ift, 
g e n a u e r : feit m a n b e r f u d j t ha t , fíe e r f ü h r e n , t au fen bie 23emüljungen ber Un te rnehmer , a u é 
bíefer O r b n u n g biejenigen ©tücfe f j e r a u é j u b r e d j e n , toeldje bem einzelnen Unte rnehmer ober ¡ebenfa l l s 
bem © u r d j f c h n í t t é u n t e r n e h m e r läf t ig u n b gefährlich finb. © a é f inb : bie ^ o n f u r r e n j e ínerfe í té u n b 
bie u n b e f d j r ä n f t e H a f t u n g anber fe í t é . © i e Ä o n f u r r e n j toirb befei t igt burch b a é Kar t e l l , bie unbe -
f d j r ä n f t e S a f t u n g burch bie © m b S - Ka r t e l l unb © m b S - finb bie ä u ß e r e n i?enn3eidjen einer € n t -
toirflung, toeldje ich a l é bie , / )3r íba t í f íe rung ber Äonfu r reng to i r t f cha f t " begeidjnen möchte: a l é ob bie 
Ä o n f u r r e n j t o i r t f d j a f t im ^ r i b a t i n t e r e f f e ber Un te rnehmer e ingeführ t toäre, fo b a ß biefe berechtigt 
toa ren , alle ihnen unbequemen 23eftanbtei le biefer O r b n u n g ju en t fe rnen , u n b b a é f inb gerabe bie 
j u r SBaf j rung beé © e f a m t í n t e r e f f e é e ingeführ ten 23eftanbtei le — fe lbf tber f tänbl id) immer un te r 
energ i fd je r ©er t e ib igung aller ben ^ r i b a t i n t e r e f f e n j u g u t e (ommenben SÖeftanbteile, bor a l lem ber 
F re ihe i t beé g r t r a g é f t r e b e n é . ©ie fe ^ßr iba t i f ie rung ber ü o n f u r r e n j t o i r t f c h a f t g ing h inf id j t l id j ber 
u n b e f d j r ä n f t e n S a f t u n g f o l g e n b e r m a ß e n bor fich: 55or ber © m b S - be f t anben a l é ^ o r m b e r S a f t u n g é -
b e f d j r ä n f u n g e ínerfe í té bie 21f t iengefe l l fd jaf t unb a n b e r f e i t é bie i í o m m a n b i t g e f e l l f d j a f t . SJeibe © e -
f e l l f d j a f t é f o r m e n toaren f ü r g a n j be f t immte S3ebürfniffe j u r V e r f ü g u n g geftellt . © ie fe © e b ü r f n i f f e 
míídjte id j bah ín fennje icf jnen, baß eé f íd j u m reine i í a p í t a l e í n l e g e r I janbel t , toeldje fich an ber © e -
f d j ü f t é f ü l j r u n g nidj t betei l igen. 31jnen f a n n b a é unbefchränf t e Sfttfifo in ber J a t nid)t j u g e m u t e t 
toerben. © a fíe aber bie © e f d j ä f t e nicht f ü h r e n , befteht auch jene bo l f é to i r t fd j a f t l í d j e Stot toenbigfei t 
nicht, fíe mi t bem bollen TOfifo j u be la f ten . © i e Söerfudje ber Un te rnehmer , f ídj bem h a l t e n © r u n b -
gefetj ber unbefchrän t t en S a f t u n g j u entziehen, b e f t a n b e n n u n bo t bem © m b S . - @ e f e & ba r in , baß 
bie S ted j té f te l lung beé S l f t i o n a r é ober beé Ä o m m a n b i t i f t e n bon foldjen ^ e r f o n e n in S In fp rud j ge-
n o m m e n w ü r b e , bie nicht reine ftapitaleinleger, fonbe rn auch fieiter ber © e f d j ä f t e , a l fo Un te rnehmer 
im bollen © i n n e beé SBorteé toaren. © a é ift in o f f enba r feljr beträchtlichem SKaße ber ¡fall getoefen. 

© ie fe r Snt to ic f lung gegenüber ha t t e in ben 80e r J a h r e n ber beutfche © t a a t jfoei SJlögl idjfe i ten: 
(Er t onn te fíe be jahen unb er t onn te gegen fíe feine O r b n u n g ber te ibigen. S t tan t a t t e s t e r e é : SDaé 
n id j t é a n b e r e é toar , a l é bie m e n f d j l í d j f e lb f tbe r f t änb l id jen Söerfudje ber Un te rnehmer fich jenen 
ha r t en © r u n b g e f e t j e n ju en t j i ehen , fe ier te m a n a l é „ 3 u g , ber un fe r mobe rneé g r toe rbé l eben be-
h e r r f d j t " , ( O e d j e l h ä u f e r im 9 te íd j é t ag 1884) . SInf ta t t biefe e n t t o i t f l u n g j u hemmen , förber te ber 
© t a a t fíe, inbem er f ü r bie Un te rnehmer , bie fich jenem ©runbgefefc cnt j ie l jen toollten, eine be fon-
bere 9 ted ) t é fo rm j u r V e r f ü g u n g ftellte. © o tarn eé ju bem © m b £ . - © e f e h . 

SOÖarum fdjuf m a n bie © m b S - u n b toomit toírb fíe heute ber te ib ig t? 

© a íft fehr tbídj t íg bie ¡ f rage , ob bie © d j ö p f e r unb bie Söerteibiger ber © m b S - ettoa b a é 
^ r i n j i p ber u n b e f d j r n ä t t e n S a f t u n g a l é fo ld jeé f ü r über f lü f f íg ha l t en , © e r eigentliche © a t e r beé 
@ m b S - - © e b a n f e n é , ber Slbgeorbnete O e d j e l l j ä u f e t , fd je ín t bíeé ge t an 3U haben . SIber fonf t , bon 
ber amtl ichen S e g r ü n b u n g beé © m b S . - © e f e t t e é bon 1 8 9 2 bíé 3U ben heut igen Söerteibigern ber 
© m b S - im 3 n - u n b S l u é l a n b f j e r r fd j t b a t ü b e r g i n i g f e i t : f ü r ben üf tormalfa l l ift bie unbefchränf t e 
S a f t u n g b a é bolfé tbi r t fdjaf t l icf ) al lein Nichtige. 'Befonberé beutlíd) fpr id i t in biefer 23ej íehung un fe r 
neueé SIft íenrecht: © í e S e r a u f f e ^ u n g beé gefe^líchen SJ l ínbef t t ap í t a l é íft e r fo lg t , toeíl übera l l ba , 
tbo m a n C a p i t a l nicht burch S luégabe bon Slf t ien a m großen 9 R a r t t getbíhnen toíll, bie perfonlíche 
S a f t u n g ber Un te rnehmer gel ten foll, bie 2 l . @ . - 3 o r m a l fo nid)t mehr bie 2Jtóglíchfeít bieten foll, 
bie S a f t u n g aud) in fonf t igen f ä l l e n ?u b e g r e n j e n , bie 21.©. a l fo nicht mehr bemjen igen j u r V e r -
f ü g u n g f tehen foll, ber in bollern © i n n e Un te rnehmer ift. © i e F o l g e r u n g a u é biefem © t a n b p u n t t 
ber amtl ichen S3egrünbung beé © e f e ^ e é ift ü b r i g e n s bie bolle S l b f d j a f f u n g ber © m b S -

Ueber bie Sftottoenbigteit a l fo , bie u n b e f d j r ä n f t e S a f t u n g im ^J r in j ip be i jubeha l t en , fjerrfcht 
bolle € i n i g f e i t . 9Baé bie Söerteibiger ber © m b S - eintbenben, ift i m m e r : biefe u n b e f d j r ä n f t e S a f t u n g 
ftehe in getbiffen f ä l l e n ber Söertuirflichung bo í fé to í r t fd ja f t l id ) lebenénot toenbiger A u f g a b e n en t -
gegen. ©ie fe 3 ä ü e tbill ich bie „ © m b S . - S ä H e " nennen . 
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2Benn mir feftftellen: biefer nn fid) not»enbige 23eftanbteil bei aQOirtfcf)aftöotbnung » i r f t ficfi 

fo au«, baß eine ober mefirere ©ruppen bon S e i m i g e n n idu Dcctr»irflicf>t »erben fönnen, fo müffen 

bodi »of i l folgenbe ® r » ä g u n g e n angeftelit »erben: 

1. <&$ ift feine O r b n u n g benfbnr, »eldje nidjt gelegentlich bev öeroirf l icf iung bon an ficfi 

ganj 6eredjtigten Ontereffen entgegen ftefit. 3. 23. ift unbeftreitbar, baß ba$ ©erbot ber Übergabe-

lofen 'Jaf irni i -Söerpfänbung, wie es unferem 33©23. jugrunbe liegt, gelegentlidj ganj vernünftigen 

ftrebitbebürfniffen im äßege ftefit ober bielmefjr ftefien »ürbe, » e n n baö Serbot tntfädjlid) befolgt 

roütbe. 6 0 forbert jebe O r b n u n g iijr Opfer, unb onbcrfeitS ift jebe menfdjlidje O r b n u n g mit U n -

julängtidjfeit behaftet: 3. 33. fann fid) baö 2lu$lefeptinjip unferer SBirtfdiaftöorbnung bafiin au$-

» i r fen, baß tücfitige Unternehmer nur be$»egen auäfdieiben müffen, »e i l fie com Unglütf »erfolgt 

finb. 

2. <£fie m a n fid) entfd)lie|jt, jugunften ber gefiemmten Gelange, i)ier ber @m6J}. -gä l le, 2 Iu$-

nafimen bon jenem ^ttrinjip jujulaffen, muß man fid) über bieö flar fein: ift unmöglich, bie 

¡Durd)bred)ung beö ^ r i n j i pö a b f 0 l u t 311 lofalifieren, » i e eS ja im Sjintereffe ber E rha l tung beä 

^ r i n j i p i not»enbig »äre. 2Benn eö alfo gelingt, bie ©mbJ}. auf bie ©mbi>.-¡fälle ;u begrenjen, 

unb » e n n eä »eiter gelingt, 3U berfiinbern, baß auö ber ©efellfdiaft mit befdjränfter i iaftung eine 

©efeüfd)aft ofine Haftung »erbe, felbft unter Mefen beiben SSorauöfetjungen fönnte nid)t berfiinbert 

»erben, baß burdj foldje ©urdibrecfiung bie S Iduung bor bem ^ r i n j i p audj in ben übrigen Sei len 

ber SBirtfdjaft erfcfiüttert » i r b , unb eä fann bann »eiter niefit berfiinbert »erben, baß einerfeitS bie 

allgemeine ©cfiulbnermoral finft unb baß anberfeitö bie 2ldjtung uor ber SSßirtfdjaftäberfaffung 

a l s foldter geminbert » i rb . 

3. r>a bieg alleö not»enbige 2 iuä» i r fungen folcfier £»urd)bred)ung be$ ©runbfafteö »ä ren , 

müffen bie 9lid)tigfeit unb bie 2>ringlid)feit ber ©mb£).-3?älle fefir genau geprüft »erben. 

2Ilö fold)e ©mb i ) . - 3ä l i e fiaben ficfi, fo»eit basS Sftotib ber S i i f i foüberaäl jung majjgeblid) ift, 

in ber internationalen ©¡¿ fuf f ion üomefimtidi 3»ei ©tuppen fierauögebilbet. 3 n ber einen » i r b bie 

9tot»enbigfeit ber öaftungäbefefiränfung auö ber befonberen 2Irt be i je»eiligen ©efdjäfteö unb in 

ber anbern au« ber (Sigentümlidjfeit beä betr. UnternefimenS hergeleitet. 

(Srftereö finb bie ©efcfiäfte mit bem unübetfefibaren Siififo. ©enannt »erben fiier bie 'Jälle 

ber äluöbeutung unb E rp robung bon ßr f inbungen ober bie © rünbung uon SRieberlaffungen im 

2Iu3lanb, ober eine 53anf » i l l ©elb an ein ifir frembeö 2Birtfd)aftSgebiet »enben ober bergt. 9ftit 

Sledjt » i r b gefagt, baß an ber Söornafime r i i fanter unb aud) befonberö riöfariter ©efcfiäfte ein 

bolf3»irtfdjaftlicfie$ TJntereffe beftefien fönnte. beftefit aber anberfeitö ein ebenfo » id j t i ge i 

bo(f$»irtfdjaftlidjeö 3ntereffe baran, ba(j niefit a3olföbermögen leicfitfertig aufä 6p i e l gefegt »erbe. 

O b eö im Ontereffe ber 23olfä»irtfdjaft liegt, ba§ ein ©efdjäft gewagt » i rb , » i r b nidjt je»eilö bon 

einer 33efiörbe entfefiieben, fonbern ess ift bem Unternefimer übertaffen, über ©ornafime ober Sfticfit-

bornafjme be i ©efcfiäfteö felbft 3U entfdjeiben. <£r » i r b unb muß fid) babei grunbfätjlid) bon pribat-

»irtfdjaftlidien ©efiditöpunften leiten laffen, aber 3U biefen pribat»irtfcfiaftlid)en ©efidjtäpunften 

gefiört aud) ber ©ebanfe an bie unbefcfcränfte Haftung. 6 0 ift bafür geforgt, baß ba$ bolfäwirt-

fd)aftlid)e ¡Jntereffe am Unterbleiben uon Äapitalbergeubung automatifefi ge»afirt » i rb. gä l l t biefer 

©ebanfe »eg , fo ift bamit eine fefir »id)tige bolf«»irtfcfiaftlid)e Hemmung befeitigt. Äonfret be-

traefitet: SDirb ein foldjeö befonberi fd)»er überfefibarei ©efdjäft in <Jorm ber 0 b e g o n n e n , fo 

» i r b man borfid)tig unb im k le inen anfangen. SDirb eö in ' Jorm ber @mbS>. begonnen, fo beftefit 

bie Tenbens, gleid) großeö Kap i ta l 3U inbeftieren. 

"Jluönafimen »ü rbe icfi auöfd)lie§lid) bort anerfennen, » 0 bie freie ajerfefirämirtfduift a l s 

©anseö aufgefioben ift, 3?äUe, in benen ber ©taat »ünfdit , baß bie ^ribatroirtfefiaft ©elb bort 

inbeftiert, » 0 pribate« ertragöftreben fid) nidjt genügenb angesogen füfilt. g i n 23eifpiel ift bie 

Sraunfofilenpflicfitgemeinfdiaft. i)ier fönnte ftatt ber SI.©. natürlid) aud) bie ©mb i ? . ge»äfilt 

»erben, ob»ofil meift ba« gefeftlidje ffllinbeftfapital ber 21.©. erreidjt fein » i r b unb bann bie 21.©. 

bot3U3iefien »äre . 
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Ob et e« liegt an bei <ßerfon beffen, bet bie ®efcf)äfte botnehmen fotl unb fidj au« SJtangel 
an gefc^äfttic^ein können nidjt juttaut, bai STtifito ju übernehmen: bei ^ €rben ober bet 
ertengemeinfcfjaft. Ôie berfteljen nicfttö bom ©efdjäft unb mßdjten e« trotybem toeiterführen. 
2Benn feinet bon ifjnen ba« Stififo übernehmen fann, bleibt nur bie ©mbS. (ober 21.©.) ober bet 
Stoang, einen Käufer für ba« Unternehmen 3U finben, toenn man nicht liquibieren toid. SJolf«-
toirtfdjaftlidj fleht ba« nun fo au«: befteljt gar fein Ontereffe baran, baß ba« Solf«betmögen bon 
fo ungeeigneten ßeuten bertoaltet toirb, fonbern im ©egenteil follte ber Uebergang in geeignete 
Sänbe erleichtert toerben, nicht bagegen babutcfj erfdjtoett toerben, baß man ben ungeeigneten 
Söertoaltern bie SRififobegrenjung erlaubt. 3hnen fommt bie Stellung bon ®efdjäft«gläubigern, 
Ijödjften« Äommanbitiften 3U. toirb gefagt, baburdj toetbe bie ©efahr Ijetbeigefü^tt, baß ber 
S3etrieb eingeteilt toetbe. 3cf) möchte glauben: € i n guter Setrieb tbirb regelmäßig feinen Käufer 
finben ober er toirb regelmäßig jemanben al« boMjaftenben 603ÎU« aufnehmen fönnen — unb toenn 
ber Unternehmer toeiß, baß biefe 3h>ang«lage nach feinem îobe beftehen toirb, fo fann et butdj 
redjtjeitige Aufnahme eine« 603hl« fchon bei Äebjeiten Sßorforge treffen. Ob ein Settieb gut ift 
unb feine {Fortführung im bolf«toittfdjaftlidjen Onteteffe liegt, fann fidj in unferet SBirtfdjaft«-
orbnung regelmäßig nur automatifdj baburdj entfdjeiben, ob et einen .Käufer bjto. bollljaftenben 
603ÎU« finbet ober nicht. 

Sftadj allem bem f<f>eint mit bie ©ringlidjfeit bet ©mb^.-^älle nicht fo ftarf, baß ich ihtet-
tbegen auch nur biejenigen gefächerten ^Beeinträchtigungen be« ©runbfatje« ber unbefdjränften 
Haftung in ben ßauf nehmen möchte, bie auch ftrengfter fiofalifierung unöetmeiblid) eintreten 
müßten. 

€ « fommt aber noch ein toeitere« hin3u. ©eitbem bie @mbij. gefchaffen tourbe, hüben toit hin-
terher bie einfalle SDahtljeit erfahren, baß sur ijaftungäbefdjränfung, fotoeit e« fich um getoähtten 
Ärebit hûnbelt, immer jtoei gehören: bie @mb§. einerfeit« unb ihre Jlrebitgeber anberfeit«. ©iefe 
Ärebitgeber nun finb e«, toeldje ben pribatroirtfcfjaftlicfjen SRutjen bon ber unbefdjränften Haftung 
3iehen. 6ie haben fich bet ®mbS. gegenübet feljt balb auf ben 6tanbpunft geftellt, bei aller 2In-
etfennung ber angeblichen bolf«toirtfdjaftlid)en ÜRottoenbigfeit für bie Bornahme befonber« rififo-
reidjet ©efdjäfte feien fie, bie Ärebitgeber, nicht getoiHt, biefe« SRtfifo ftatt bet -Rrebitnefjmer ju 
übernehmen. € « fteht feft: SDo Ätebit rationell unb nadj ben Sßünfdjen be« ßrebitgeber« ber 
©mbS. getoähtt toirb, alfo namentlich Sanffrebit, ba toirb et getoährt nur gegen Uebernaljme ber 
petfönlidjen Sütgfdjaft ber ©efellfcfjafter. Onfotoeit hat fich alfo bie Saftung«befdjränfung gar nicht 
butdjfefcen laffen. Siefer <Punft ift in ber ©mbS.-ZMifuffion biel ¡u toenig beachtet toorben. {für bie 
SRefotmbetoegung bebeutet et ben fdjtoeren Nachteil, baß gerabe bie ftarfen Ärebitgeber an ber 
Reform unintereffiert finb. {für unfete {frage ift et in jtoeierlei Sinficht toichtig: ©nerfeit« be-
toirft et, baß bie @mbj&. al« 9ledjt«einrid)tung bie ihr gefteflten Aufgaben nur in fehr befdjränf-
tem 3Jlaße erfüllen fann, ein toeiterer ©runb, fich bie gulaffung ber Durchbrechung unfere« ^ßtin-
31p« um biefer Aufgaben toillen fehr genau 3U überlegen. Slnberfeit«: toa« für bie ©mb£. an 
îatbeftânben toirflich befchränfter Saftung übrig bleibt, finb (neben £>elift«f<hulben) Ärebite, bie 
bon fleinen Ärebitgebern toie fiieferanten, Sanbtoerfem, Singefteliten getoährt toerben, bon beu-
ten, benen Uebetblicf unb 9Jtad)t fehlen unb bie fich baljer bie befdjtänfte Saftung gefallen laffen. 
Sie« alfo ift bet Sauptfeftor toirflidj befchränfter Saftung, ein toeitere« Sebenfen gegen bie ©mb®., 
benn biefer 2Iu«fdjnitt umfdjließt gerabe befonber« fdmhtoütbige unb -bebütftige ©läubiget. 

3cf> fomme alfo 3U bem Ergebnis: 

I. Die ©mbS.-^ätle finb einerfeit« nicht btinglich genug, um bie ©utcfjbtedjung eine« fo 
toichtigen ©tunbfa^ei ju rechtfertigen. 

II. ühnen fann aud) burch bie ©mb£. nur im relatib fleinen SRahmen ©enüge gefchehen. 
II I . ©iefer fleine SRahmen bertoirflichter Sûftungébef^tânfung ift ein recljtäpolitifdj befonberi 

unertoünfchter Sluêfchnitt, fo baß alfo 3U ben allgemeinen Sebenfen bet nottoenbigen Nachteile 
jebet Durchbrechung beö ©runbfa^e« ba« befonbere hNutritt, baß biefe ©utchbtechung tatfädjlich 

14 



13 

auf getabe befonber« ungeeignetem ©efeiet erfolgt unb anberfeit« ber erreichte ÍRu^en noch geringet 
ift, alé ei fdjon auf ©runb allgemeiner €ttoägung fid) barfteüt. 

©et butd) bie ©mbS. erreichte Sftu^en ftef)t alfo nicht in angemeffenem 33erl)ältniä ju ben 
mit ihr berbunbenen SRadjteilen. 

I V . 3d) toiU mich aber, ba e« fid) um eine reine 2Bertung«entfdjeibung Ijanbett, je&t auf ben 
entgegengefe^ten ©tanbpunft [teilen, alfo babón ausgehen, baß biefe nottoenbigen SRac^teitc butdj 
ben SKufcen ber ©mbß.-^älle aufgetoogen »erben. S a n n ftellt fidj bie 2Iufgabe, bie ©utdjbredjung 
auf bie anerfannten ©mbij.-'gälle ju lofalifieten. 

Siet ftoßen Wir auf ben einen ber beíben ®runbfef)ler unfereé ©mbi3.-©efehe«: ©a« ©efeft 
unternimmt audj niefit einmal ben Söerfudj folget fiotalifierung. 6ef)r fiar fagt jtoar bie 93egrün-
bung beé ©efefce«: „©otoeit bie unbebingte SBeranttoortlicljfeit ber Unternehmer für bie 6rgebniffe 
ihre« ®efcf)äft«betriebe« red)tlicí) unb toirtfdjaftlidj am Patje ift, barf fie freilief» nicf)t butdj ein 
6t)ftem befd)tänfter Haftung eifert Werben", ©ie Regelung biefer borf) unbeftreitbar bolfétoírtfdjaft-
lirficn {frage aber überläßt ba« ©efefc böllig ber pribattoirtfdjaftlidjen Ueberlegung: bie ©mbS. ift 
für a l l e gtoeefe freigeftellt. ©amit entfällt jebe ©etoäfjr bafür, baß bie ©mb^. bon ben Seteilig-
ten nur in benjenigen fällen getoäljlt Wirb, für bie fie gefdjaffen ift. Unb toenn bie 23egtünbung 
fortfährt: bie Unerfet>barfeit ber unbefdjränften Saftung gelte „in«befonbere für bie große 3aljl bon 
€rtoerb«gefellfchaften, in beren begrünbet ift, baß bie teilnehmet até bie perfönlicfjen 

träger bei Unternehmen« nach außen hetbortreten, um bie 33ertrauen«würbigteit be«felben mit 
if)tem Tanten unb ihrer ^ßerfon ju beefen", fo toiffen toir heute, baß bie übertoiegenbe SKehtgahl 
ber beutfdjen ©mbij. in ganj normaler ^Bereinigung bon Kapital unb Slrbeit ju ganj normalen 
©efdjäften befteljen. 9Jlef)tere fcfiließen fid) ju gemeinfamem Setrieb eine« gan? normalen Unter-
nehmen« sufammen, e« ift bie ttjpifdje Situation, für toeldje bie o#©., alienfall« Äommanbitgefell-
fchaft beftimmt ift. Onfofern alfo finb bie meiften ©mbf». „o$®. mit befchränfter Saftung". 

©iefer fehler im ©efet; mürbe ficf) heute befonber« berhängni«bol! au«toirfen, too ba« gefet)-
lidje SJlinbeftfapital für bie 91®. Ijeraufgefe^t ift. SBenn ben ©efellfcfiaften, toeldje fo p r 2lbtoan-
berung bon ber 31®. ge lungen werben, ber 9ßeg gut ©mb®. in ber bisherigen SBeife frei fteht unb 
außerbem, toomit gerechnet werben muß, ber ©tuet ber öffentlichen Meinung aufhört, fo toerben 
fie größtenteil« gut @mbS. übergehen, unb bann hätte jene 2lenberung be« 2Iftienred)t« im Er-
gebnis ju einer S3erfdjledjterung geführt, ba bie @mb.ß. ©laubiger unb Oeffentlidjfeit unbeftreit-
bar fdjledjter ftellt al« bie 21®. — barin liegt ja ber einjige 6 inn ihrer €*ifteng. € « jeigt fid) hier, 
worauf ich nachher noch einzugehen habe, baß man fid) im ®efellfdjaft«red)t nicht auf Xeilreformen 
befdhränfen barf. 

€ « toürbe alfo im galle ber Beibehaltung ber ©mb#. bie Slufgabe beftehen, fie in ihrem Sln-
toenbung«bereich auf biejenigen ¡fälle $u befdjränfen, in benen fie gerechtfertigt erfdjeint. ©ie bi«-
herige Freiheit ift fdjledjterbing« untragbar, barüber minbeften« follte ©nigfeit erjielt toerben 
tonnen. 2Die aber follte foldje 93efd)tänfung be« 2lntoenbung«beteidj« gefunben toerben? 211« ein-
jige« automatifch toirfenbe« SJlittel fommt bie Jrjerauffefcung be« Sftinbeftfapital« in Setradjt. ©ie« 
Würbe stoar jebenfall« baju führen, bie ®mb$. überhaupt ju befchränfen. € « Würbe aber nicht er-
reidjt toerben, baß bie ©mb®. nur für bie anerfannten ©mbS.-^älle bertoenbet toürbe — fo toenig 
burch bie ijetauffetyung be« 2lftienfapital« erreicht ift, baß bie 21©. nur bort bertoenbet toirb, wo 
man an ben großen ßapitalmarft herantreten will, benn baß alle ober auch nur bie meiften 21©. 
mit einem Kapital bon 919)1 500 000 unb mehr am großen 9Jtarft burch 2Iu«gabe bon Obliga-
tionen ober Slftien ihr Kapital aufnehmen, läßt fídj befanntlíd) nicht behaupten. 2Bitflidje fiotali-
fierung ber ©mbß. toäre alfo nur fo möglich, baß bie ®mb§. unter Äongeffionijtoang geftellt toirb. 
S M ber 6taat ©urdjbredjungen feine« ©runbfafce« ber unbefdjränften Haftung julaffen, fo fann 
er ficf» nicht um bie Verantwortung für bie richtige fiotalifierung biefer ©urdjbrecfjung herumbrüefen, 
Wenn et ein fo toichtige« ^tinjip nicht fd)led)thin prei«geben toiU unb toenn anbetfeit« anbete ÜDlög-
lichteiten bet fiotalifierung nicht jur Serfügung ftehen. 
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Sin tiefet ©teile muß a6er feljt ftatf betont toetben: 2Die tie Slftienrefotm ohne gleichseitige 

©mbí>.-3teform jut 33erfd)led)terung fügten mürbe, fo toütbe eé erft red^t eine 33etfdjlechterung 

bebeuten, roenn 31®. unb ©mbi"). reformiert unb auf ben berechtigten ©eltungébereid) 6efdjränft 

tüütben, ohne baß bíe übrigbleibenben ©ebiete beé ©efeHfchaftétedjté feljr liebePoll unter bíe ge-

fetjgeberifehe Arbeit genommen mürben, nämlich ßommanbitgefellfchaft unb ftille ©efellfchaft — 

benn fonft »würben mir baé, foaé mir 3. 3- fchaubernb alé Auéro i r fung ber paróte: „23on ber Ä a p i -

talgefellfchaft 3ur perfönlichen ©efellfdjaft!" erleben, in ganj anberem 2 Iuáma|e fjaben, nämlich ben 

i kbe rgang Pon ber offenen jur Perfdjleierten Äapitalgefelifdjaft. SJlan madjt „^erfonalgefeilfdjaf-

ten", in tenen S t rohmänner , bíe „perfönlidie Ha f t ung " übernehmen unb bíe übrigen Seiter fidh alé 

•STommanbítíften aufmachen ober gar um ben ©troljmann até ftille ©efellfdjafter Ijerumfitjen. 

© o í tuüßte ich f)ier ein — freilief) auefj nur biefeé eine — mirflícheé Slbljelfemittel: nämlich 

bíe E i n f ügung jmeier fehr einfacher P a r a g r a p h e n in baé $©23 . : „©otoeit ber Äommanbit i f t ©e -

fdjaftéführungébefugnié hat, haftet er für bíe ©efellfchaftéfchulben in berfetben SBeife toie ber per-

fönlid) haftenbe ©efellfchafter. 6tel)t feft, baß ber i lommanbit ift irgenbtoo bíe ©efdjaftéführung 

maßgeblich beeinflußt bat, fo toirb betmutet, baß er Polle ©efdjaftéfüfjrungébefugníé befeffen hat". 

E ine entfprechenbe Sßorfchrift toäte für bíe ftíüe ©efellfchaft 3U erlaffen, foobei bafür geforgt toerben 

müßte, baß bíefe Sßotfdjrift nicht etrna burch „ Sa r l ehen mit ©etoinnbeteil igung" umgangen toirb, 

am beften babutd), baß folche Dar lehen in biefem ^ u n f t bem Siedjt ber ftillen ©efellfcftnft unter-

teilt toürben. 

- V . © ie 6 id )erung ber ©laub iger — biet liegt tuofil bie augenfälligfte Síeberlíchfeít beé ©e -

fe^eé Pon 1892. Sftacbbem m a n mit bem atlju „l iberalen" Slftienredjt beé ©efe^eé bon 1870 fo 

fdüedjte E r fahrungen gemacht unb fich gerabe eben ju ernfthafter Abtriebt Pon ©läubigerfchäbi-

gungen ( in ber Aftiennobelle Pon 1884) aufgerafft hatte, hielt man eé fo furje 3* i t fpätet für trag-

bar, eine ber 21®. nadjgebílbete ©efellfdjaftáform ju fdjaffen, foeltfje toieber eine 21®. ber geít Por 

ber R e f o r m Pon 1884 barftellt: eé fehlen alle 1884 eingebauten ©djut^borfchriften, unb um biefeé 

„Söorjugeö" tnillen fdjuf m a n ja gerabe bíe ©mbi>. E i n i g e r Erfat?: bie gemeinfame gefamtfchulb-

nerifdje S a f t u n g aller ©efellfchafter bínfídjtlícb ber Au fb r i ngung unb E rha l tung beé ©tammtapita lé. 

3Dit Wiffen heute, baß bie beutfehe ©mbS). in SBahrbeit eine ©efettfd)aft mit freiwilliger S a f t u n g 

ift. ©e r S e r r 3Ttínífter hat Porhin mit Sftachbrucf auf bie „fpridjtbörtlich" geworbenen 2Kißftänbe 

biefer A r t bingefoiefen. 3ßir tuiffen tueiter aber auch, baß bie Sieform ber beutfehen ©mbio., alé 

Welche fich bíe Auélanbégefetsgebung jur ©mbS i . — infofern gewiß fein „©iegeélauf " beutfehen 

9ted)tégetanfené! — barftellt, eine ernfthafte 33efferung in SDafjrfjeit nicht erreicht. 3cb greife hier nur 

einen ^ u n ( t fjetaué: bie (frage ber ©achgrünbung. ©ie ift überall reformiert, ínébefonbere aber auch 

in ber ©d}toe¡3. Aber man hat babei bie 9 iad igrünbung üergeffen. E ine erftaunliche IftaiPität!, benn 

bie beutfehe E r fah rung , baß bie ©achgrünbung burd) bie Sftacfjgtünbung Perbrängt ift, ift ja feit 

bieten f a h r e n in allen beutfehen Jínanjíerungébücfjern Peröffentlicfjt. S o r allem aber wiffen wir 

heute: bie ©efäljttung ber ©laubiger beginnt tegelmäßig erft hinter ber © tünbung , bann nämlich, 

Wenn bie ©efcfjäfte fcblecht gehen unb baé ÍJntereffe ber ©efellfchafter mach tbirb, ben © l a u b i g e m 

bíe SlftiPen 3U entjieíien. 2Bir bürfen uñé ba nichts bormadien. E é gibt feine SHöglichfeit, fie baran 

3U h intern; ber SBege berfdileierter 9iürfjtat)lung ber E in3ah lung gibt eé 3abltofe, bon bem primi-

tiben 2Beg h"het ©efdiaftéführergehalter angefangen 6ié 3U jenen beaditlichen Ceiftungen menfd)-

lichen Erfinbungégeífteé, beten Slufberfung einen anftänbigen Appa ra t Pon ^ o ^ e i erforbern toütbe 

— unb nun ettüaé feljr ©ichtigeé: tiefen ^ol iseiauftnanb lohnt eé ja in ber Siegel gar nicht: bie 

relatib (leinen Serhältniffe ber ® m b $ \ machen bie ©urd)leud)tung einerfeité befonteré fditrierig — 

eine allgemeine E r f ah rung aller ftaatlíchen ffiírtfchaftélenfung — un t anterfeité befonberé menig 

lohnenb. 

B . © a é 3 tü e i t e ber beiben p r a f t i f ch b e b e u t f a m e n © m 6 £>. - o t i b e ift bie 6 e -

f o n b e r e S i e c h t é p e r f o n l i c h t e í t . ©e r © run t f ah , um beffen ©urch6red)ung eé fich hier 

hanbelt, ift: Sßer ©efchäfte betreibt, muß fidi 3U ihnen betennen unb tann nicht jemanb anbeten ba-

jroifchenfchieben. ©ie ÍRotroenbigteit biefeé ©tunbfaljeé in einer auf ber ^ribatinit iatibe aufgebauten 
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SCirtfchaftéorbnung íft ebíbent unb »ate eé a u á bann, trenn tbír níd>t unfere befonberen ©mb£).-

Srfahrungen auch ín bícfcr Dichtung jut ©enüge gemadjt hätten. 

SDíe eé Surchbtedjung beé ©tunbfaseé ber unbefchränften Haftung fd>on bot bet ©mbíj. gab 

(SI©., ßommanbitgefeüfchaft), fe gab eé auch biet ©urdjbredjungen fdjon bot bet ©mbí».: Síedjté-

fáfjíget Bereín, 21©., ©enoffenfcfjaft ufw. .Der ©tunb tbat ímmet: S i e galjl bet Sttitglíeber bet 

bett. Äörperfdjaft ift ju gtofj, alé ba|j eé tedjnífch möglich tóate, fíe ohne 3"íininienfaffung ín 

befonberen Sfteditéperfonlíchfeíten am Dtecfitébetfeht teilhaben 3U laffen. 

$ ü r bie ©mb$. fällt bíefet ©tunb tueg. 2Beldjeé fínb bíe ®mb£>.-¡fülle bíefet SJlídjtung, b. h. 

für tóetele befonbeten Belange fotbert man bie ©mbíj. um bet befonberen tRedjtéperfónlídjfeit 

roíllen? @é fjanbeít fídj einmal u m S e p a r í e r u n g é b e b ü r f n í f f e : baé Unternehmen möchte 

fícf> bon beftímmten ©efdjäften ober ©efdjóftéabteílungen (Berfauféabteílung bet ¡fabtíf) bíftan-

jíeten, ettoa um bíe Abteilung jut felbftänbigen Stedjnungélegung 3U 3tbíngen, unb bann um B e r -

g e m e í n f d j a f t é b e b ü r f n í f f e mehrerer Unternehmen für beftímmte 3toetfe — cttoa gemeín-

famer Betrieb eineé ilalffteínbrucheé ober berfdjíebene jjüttentrietfe. P a j u fommen bie ñonjetn- unb 

Äattel I -©mbS. alé ©onbetfälle, aber beíbe fínb ín ihrer Berechtigung fo problematífch unb ín 

bíefet ^ßroblematif fo eigenartig, bag mit f)íet nídjt ín bet üage fínb, um ífjrettxiíllen lebenétbídjtíge 

©runbfätje ju opfern. 3um ©eparíerungébebürfníé fei nur folgenbeé angebeutet: im 3nteteffe bet 

Bolfétbirtfdjaft toütbe eé boefj bíelleídjt eher liegen, bag folcfje ©efdjäfte, bíe man alé betríebé-

ftembe empfínbet ober bíe man gat aué motalífdjen ©tünben nídjt gerne im eigenen öaufe hätte, 

ganj unterblieben. € é íft audj gefagt roorben, bag für bíe Bermogenéüberfídjt bíe Kate 3 ¡ f f " 

„Beteil igung" toertboller fei alé bíe unflaren 3 ' f f " n bet einzelnen Slftíben beé bett. Bettíebeé. 

Bíelleícfjt trägt aber bodj in SBatjrljeít bíe 3 ¡ f f " ,,Beteiligung" bie ^roblematíf fonjentriert in fíá, 

fo bag bet ©etoinn ein feht äugerlichet fein tbütbc. Onébefonbete toiffen tbit bod) heute, ein tríe 

fdjtbíerígeé Problem bíe ßonjernbilans batftellt. 

©teilt man biefen ©mbS. - Jäüen bíe Sftadjteile bet juriftifchen ^erfon gegenübet, fo muffen 

jene jurüeftreten. Die juríftífdje <J3etfon unb ínébefonbete, alé bíe am leídjteften hetborjujaubembe, 

bíe ©mbí). íft lángft alé Jobfeínb ber SRedjtéorbnung anetfannt — nucfi in (fällen, ín benen fíe 

nicht ettoa 3U bíefem 3toecf gefdjaffen íft. 2Do überall bíe Sntereffen beé Cebené 3tüíngenbeé Stecht 

umbtanben, ba eitoeíft fídj bíe ©mb£. alé ftatffteé L i t t e l im ftampf ber ÍJntereffen gegen baé Stecht. 

S a g ein Staat im bollen Betoußtfein bíefet SBírflídjfeit ¡ebem bíe unbefdjränfte SRoglídjfeít 

gibt, burdj ©rünbung einet ©mb£ . eine jutíftífehe ^erfon herbot3U3aubetn, íft fdjledjtetbíngé eine 

Sadjetlídjfeít, íft beé Slnfehené eíneé 6taateé nídjt toürbíg. 

SBíebet müßte barübet ®íníg!eít erjíelt toerben íónnen: 2BÍH man nicht auf bíe ©mbíj. über-

haupt belichten, fo fönnte bíe ^uíoffung unter gat feinen Umftänben allgemein erfolgen tüie bíé-

her. Sßiebet tuürben bann bíefelben ©chtoíerígfeíten tbíe jut ¡frage ber befchtänften Haftung auf-

tauchen, unb tbíebet toütbe alé eín3íger Sluétoeg nur ber /tongeffíonéstoang übrig bleiben. 

tjidf) fomme 3um 6chlu§ unb mödite hier in aller Offenheit 3toei S i n ge noch auéfptechen: 

1. 3Dít fptedjen bon öotnbrillenliteraten unb meinen bamit 9)lenfd)en, bie über allerlei peri-

phere S i nge fcharf 3U refleftieren betmögen, bie aber fein Berftánbníé für bie tiefen elementaren 

£ebenénottbenbígfeíten ha^en. Síefe Sen íar t ift nicht auf fiiteraten befchtänit. Och modjte hi«3u 

aui^ baé ©mbß. -Sen ien rechnen. 9ftan fieht überall mit grógtem ©djatffínn, too bie harten ©runb-

gefe^e bet SBirtfchaft Belange unbefriebigt laffen. SIbet man erlebt nicht mehr bie grogen fchlid)ten 

Sßahrheiten, auf beten ©tunblage allein eine SBírtfdiaftéotbnung tüie bie unfrige ihre Aufgaben 

erfüllen fann. 

2. SOÖit tbiffen bon bet 91ottoenbígfeít, im Bolfe Betftünbníé für bíe beutfdje 2Bírtfchaftéorb-

nung alé eine SBíttfdjaftéotbnung pribater Onitiatibe ju ettoerfen. ©a ju tonnten bie Unternehmet 

einen fehr getoidjtigen l e i l beitragen, ínbem fíe bie ©runbgefe&e bíefet 2Bíttfd)aftéotbnung auch 

bann bejahen unb alé für fíd) berbínblídj anetfennen, tbenn fíe ihnen läftig ober gefährlich fínb. 
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^ko f e f f o r S t . $ l a u f i n g : 

9Bir banfen Ohnen für b a « in jeber ij inflcht auffchlufjreidje unb einbeutige SReferat. 3 d j glaube 
S i e nidjt mißguBerftehen, baß e « Ohnen nidjt barum gu tun ift, je$t ben ©efefcgebet gu ©djt i t ten 
Boreiliger 2Itt angutreiben. Söielmeljr tooQten 6 i e ben ©tanbpunf t e ine« Spanne « fenngeidjnen, ber 
in ber ©e fd j id j te , in bet i f j e o t i e unb in bet praftifchen SDirtfcfjaft burd) Se r fun f t unb eigne S r f a h -
tung betoonbert, gut Uebergeugung ge langt ift, baß mit mit bet SRed)t«fotm bet @ m b # . feit min-
beften« 50 g a l t e n SBege gegangen finb, bie Ohnen gu ernften 33ebenfen SInlag geben. 6 i e glauben, 
baf j fonft alle unfete Bemühungen, auf bem ©eb ie t bet toirt fdjaft l idjen £>rgani fat ion« formen nun-
mehr b a « gu ft f iaf fen, » a « u n « Borfdjtoebt, näml id j faubete, gut geführte Unternehmen gu haben, 
unb bie in bet äugeten e r f d j e inung « f o rm bem entfpredjen, toa« man fid) im 33otfe baruntet botfteHt, 
uergeblid) fein toürben. 2Bir toollen un « biefe S i n g e burdj ben Äop f gehen laf fen unb uns fobann 
grünblicf) batüber au« fpredjen. SRotgen früh um 9 Uhr toerben toir in Setb inbung mit einigen 9IuS-
führungen ftatift i fd)er Slrt unb bem SReferat Bon Joerrn € b b e et e toeiter beraten. 

$ortfe£ung bet 6i$ung am 9. 3uni 1937. 

$ t o f . Ä l a u f i n g eröffnet bie ©ifcung um 9.15 Uhr: SBit » o l l e n heute gunädjft in eine 
furge SSefpredjung bet ftati ft i fdjen {jfeftftellungen über bie © m b # . eintreten, für bie Ofjnen bereit « 
Unterlagen gut B e i f ü g u n g geftellt tootben finb. f e r n e r hoben # e r r © i r e f t o r 0 t . 33 r a m ft e b t unb 
©er t 5Regierung«rat © t . # e i n f dj einige ©djaubi lber mitgebracht. Om Slnfdj luf j an bie Be fp r e -
cfjung bet ©tot i f t i f batf idj bann i j e t t n © i r e f t o r 6 b b e et e bitten, fein SReferat gu erftatten. 2ln-
fdj l ief jenb toollen mir in eine 2Iu« fptadje übet b a « geftrige unb heutige ^Referat eintreten. 

© a n n muß ich nodj mitteilen, baf j unfer SJlitglieb £ e r r ©eneralb iret to i 31 b i e n t) leibet er-
f ran f t ift. Odj ihm gute Be f f e rung in unfer aller SRamen getoünfdjt. 

¡ ferner batf ich mitteilen, baf j burd) Slnorbnung be i £ e r rn SRini f te t « in unferen SJlitgl ieberfrei« 
nod) eingetreten ift # e r r SRotar @ u t b t o b t , bet bereits toon mir eingelaben fear. Odj tonnte ihn 
aber nidjt felbftdnbig aufnehmen. € t ift jugle id) bet $Redjt«beratet b e « SReidj« leitet« SImann, fiat 
Biel mit ©mb i j . -Be t t i eb en ber nationalfogial i f t i fdjen t r e f f e gu tun unb ift mit 3lufgaben im SRatjmen 
be« B ie t ) ' a l j re «p lane« bettaut. befteht bähet berechtigte« Ontereffe, i j e r rn © u t b r o b t in 
unfetem Gre i f e gu fehen. 6 t mußte jebod) geftetn gurütffl iegen unb bittet, ihn gu entfdjulbigen. 

Odj batf nunmehr bie f e t t e n Born Ötat i f t i fd jen 5Reid)«amt bitten, b a « SDort gu ergreifen. 

© i r e f t o r © r. B r a m ft e b t : 2Dir freuen un« , baf j toir gu Ohren Beratungen unb gu 
0l jren 6ntfdje ibungen unfete 3lrbeit auf bem ©ebiete bet ©tat i f t i f ber © m b ® . beitragen tonnen. — 
Stßir Bethanien biefe 2a t fad ) e ber aufjerorbentlichen görberung, bie un « auf biefem ©ebiete bie 
Seiten b e « 5Reidj« juftigminifterium«, be fonber« S e t t 3Rinifterialbit igent Qua f f o to f t i , ijaben guteil 
tuerben laf fen. ß ie tbutd ) tonnten toir bie Slrbeit fo befchleunigen, ba§ bie ©rgebni f fe bere i t « je^t, 
ein ha lbe « 3a l j r nach bem © t i ^ t a g ber Erhebung, öorl iegen. © i e 3ahten geben einfadje J a t f a ^ e n 
toieber; fie finb in unferen Ueberfidjten gufammengeftel lt ohne SJoreingenommenfjeit unb ohne, b a | 
triir bamit ein Urteil über b a « ¡ für unb Sßiber bet ©mbiö . öetbinben. Och glaube, ba§ e « u n « gelun-
gen ift, einen SSeitrag gur Äenn tn i « bet hier toorliegenben Satfachen unb 3ufammenhänge gu liefern. 
Onbe « finb toir h ' « mehr bie SReljmenben. © i t haben fdjon geftern Biel gelernt, unb tott et-
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toarten Ijeute eine tocítcre fadjlidje ¡föt&^ung unfeter Slrbeit für bie gufunft/ nid)t nur ber ©mb$. -

©tatiftif, fonbern ber gefamten ©tatiftif ber Unternel)mungSformen. Sßir geljen nun toof)I am 

beften fo bot, baß S e i t 9iegierungSrat D t . -ö e i n f dj in einem turjen Referat bíc <£rgebniffe 

unfeter ©mb.ö.-€rljebung batlegt. Darüber IjinauS toetben toir in bet Erörterung gern auf eingelne 

f ragen 3U biefen Ergebniffen näfjer eingeben. 

9 l e g i e r u n g S r a t D t £ e i n f d ) : 3dj will 6 i e nidjt lange mit 3af>Icn langtoeilen. Odj 

loiU 3fjnen nur furj an ganb unfeter grapljifdjen Darftellungen bie toidjtigften Ergebniffe unferet 

©mbö.-Erhebung mitteilen. 

gé toirb für bíe SluSfdjußmitglieber intereffant fein, 3unädjft einmal 3U erfahren, toeldje ¡fragen 

unfere ©tatiftif möglidjertoeife beantworten fann. 5ßir Ijaben mit Joítfe bes >juít>3<Tiíníftcriumé eine 

Partei bet ©efeUfdjaften mb£j. angelegt, in bet jebe ei^elne ©mbi}. mit {firma, ©it?, Kapital unb 

©etoerbejtoerf regiftriett toirb. 3ebe SBeränberung toirb fofort aus bem Síeídjéanscíget auf biefe 

Kartei übertragen. ©oUte alfo irgenbtoie einmal gefragt toetben, toeldje ¡firmen in biefer ober jener 

SDirtfdjaftSgruppe arbeiten ufto., fo finb toir jeberjeit in bet ilage, biefe ¡fragen ju beantworten. 

3Bir feljen im erften ©djaubilb bie ©efellfdjaften mbJj. nad) Kapitalgrößenflaffen. D ie toidj-

tigfte ¡frage ift ja, triie groß benn eigentlidj bie ©efellfdjaften mb-J). finb. 2Bie geftetn mef)tfadj gefagt, 

()aben toir ettoa 40 000 ©efellfdjaften mb.0. mit einem Kapital bon rb. 5 SKiUiatben 9l9ft. D a S bebeutet 

alfo, baß baS DurdjfdjnittSfapital ber ©efellfdjaften mb#. 129 000 9?2tt beträgt, im ©egenfatj 3ut 

SlftiengefeUfdjaft, bei ber baS DurdjfdjnittSfapital 2,7 3TtíU. 9*9ft beträgt. D a « fpiegelt fidj überall 

in ber ©rößengliebetung toiber. (Unterbredjenb) Diefe ©djaubilber unb bie 3oljlcn toerben in K ü q e 

00m ©tatiftifdjen SReidjSamt in einer ©onberberöffentlidjung IjerauSgegeben unb ber breiten Oeffent-

lidjfeit gugänglid) gemadjt toetben. (^rof. Klaufing — unterbredjenb — : Od) bitte, 3unädjft nod) feine 

33eröffentlidjungen über biefe Slngaben 3U madjen). D ie fleinen ©mb£»., mit einem Kapital unter 

50 000 «KSK ftellen rb. 70 b. aller ©efellfdjaften mbij. bar. D ie ©efellfdjaften mit einem Kapital 

bon 50 000 bis unter 500 000 9Í9JI, beten Kapital alfo audj nod) unter ber ©röße liegt, mit bet 

beute SlftiengefeUfdjaften gegrünbet toetben fönnen, madjen nodjmalS tb. 25 b. aus. SRur 4 b. 

entfallen auf ©efellfdjaften mit einem Kapital bon 500 000 9t9K ober meljr. Kapitalmäßig gefeljen 

ift baS 23ilb, genau toie bei ben SlftiengefeUfdjaften, umgefetjrt. £ier fallen bie fleinen ©efellfdjaften 

mit if)tem Kapital faft gar nidjt in« ©etoíd)t; fie berfügen nur über 10 b. ©efamtfapitals, 

bie mittleren über ettoa 25 b. unb bie großen mit minbeftenS 500 000 9t9ft über ettoa jtoet 

Drittel. D a S ift an unb für fidj feine erftaunlidje Jatfadje, ba bie Serfjältniffe bei ben SlftiengefeU-

fdjaften gan3 äljnlidj liegen. ©0 madjen 3. 58. bie SlftiengefeUfdjaften mit einem Kapital bon unter 

500 000 5R9JI bet 3aljl nad) faft bie Själfte aller SlftiengefeUfdjaften aus, bem Kapital nad) nur 

3 b. 5Bir Ijaben alfo bei ben ©efeUfdjaften mb£>. baSfelbe 93ilb toie bei ben SlftiengefeUfdjaften, 

nur in Heineren ©rößenberljältniffen. 

3ut ¡frage bet ©röße ber ©efeUfdjaften mb$j. feljen 6ie, baß bie Kapitalgröße ber ©efeUfdjaf-

ten mbi>. mit ber 3eit immer fleiner geworben ift. SBit fjaben l)ier brei ©ruppen gebilbet: bie ©efeU-

fdjaften mb^., bie Ijeute nodj aus bet 3 c ' t 1913, alfo aus bet 23orfriegS3eit, borljanben finb, 

feinet bie nodj borljanbenen ©efeUfdjaften aus ber Seit bon 1914 bis 1923, 3um übertoiegenben 

Seil 3nflationSgefeUfdjaften, unb fdjließlidj bie ©efeUfdjaften, bie feit 1924 gegrünbet toorben finb. 

3unäd^ft toirb beutlid) etfennbar, baß bie gan3 neuen ©efellfdjaften mbí). (bie SftadjinflationSgrün-

bungen) ben größten Slnteil hoben, nämlidj 71 b. $). (22 000 bon 40 000). Unter ben SöorfriegS-

gefeUfdjaften Ijaben bie großen ©efeUfdjaften einen fjöljeren Slnteil als unter ben in ber OnflationS-

3eit gegtünbeten; unter biefen toiebetum einen fjöljeren alé unter ben SftadjinflationögefeUfdjaften. 

D ie fleinen ©efeUfdjaften mbi}. finb alfo immer meljr in ben S3otbetgrunb getreten. 

(«Prof. K 1 a u f i n g — unterbredjenb — : 23 b. unter 20 000 919JI, 49 b. 20 000 bis 

25 000 919JI, unter 50 000 9 m liegen 72 b. fämtlidjer ©efeUfdjaften.) 

(Slnfrage: Unter 50 000 9Í2K finb alfo fleine, 50 000 bis unter 500 000 9Í9K mittlere unb min-

beftenS 500 000 919R große ©efeUfdjaften. — Sßirb butdj Kopfnicfen beftätigt). 
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Prof. i í t a u f i n g (untet6tedjenb): 24 b. liegen in ber ©röße jtoifdjen 50 000 unb 
500 000 9l2tt. 

SRegíerungérat ©r. jrjeinfdj (fottfafjtenb): 2Bir haben alfo eine €nttoicflung jur Heineren 
ömbß. ©aé fpíegelt ficfj überall toiber. 6é fínb fcf)on bot bem Kriege Unterfudjungen übet bíe ©e-
fellfdjaften mb®. gemadjt toorben. 3m tJaljre 1909 betrug baé ©utdjfdjníttéfapital ber ©efellfdjaf-
ten mb®. 214 000 3JI, aífo boppelt fo bíel toíe jefct, baé ber Slítíengefellfdjaften belief fícf) 1909 
auf 2,8 9JIÍU. b. f). alfo auf ungefähr ebenfo toící toíe jefct. ©a« ©urdjfdjníttéfapítal ber Slítíen-
gefellfdjaften íft ín bíefem SJergleidjéjeítraum gleícfj geblieben (eé Ijat freílídj ingtoífdjen gefdjtoan(t). 
©aé ©urdjfdjníttéfapitaf ber ©efellfdjaften mb§. f>at fícfj bagegen auf bíe #álfte gefenft. 

$rof. Ä l a u f i n g (unterbredjenb): íft nodj ju berütffídjtigen, ba§ baé ©urdjfdjníttétapítal 
natürlich infofern irreführt, alé toír eine ganj fleíne 3af)l bon ganj großen ©efellfdjaften haben, 
baju einige große Äonjern- unb ¡Jamílíengefellfdjaften. 3Benn man bíe abredjnet, íft natücüdb baé 
©urdjfdjníttéíapítal ber ©efellfdjaften mb§. fefjt bíel geringer. €é betoegt fícf) jtoífdjen 30 000 unb 
40 000 «R2R. ©íe ©urdjfdjníttéfapítalsahlen fínb alfo 3ufallé(onftru(tíonen; 

Stegíerungérat ©r. i o e í n f cfj (fortfafjrenb): ©aé nádjfte ©djaubílb jeígt bíe Slnjaljl ber ©e-
fellfdjafter bei ber ®mb®. 3unacf)ft bíe éín-9Jtann-©efellfdjaften, bíe 28 b. ber ©efamtjahl bar-
ftellen. ©íe ©efellfdjaften mit jtoeí 2Jlann madjen toeítere 38 b. S). aué. ©íe €ín- unb 3toeímann-
©efellfdjaften madjen ber 3af>t nad) 3ufammen ungefähr 2/3 aller ©mb-S- au¿. ©íe ©efellfcfjaften 
mit 3 bíé 5 ©efellfdjaftern — toa« bei ber ©djaffung ber ©mbíj.-^orm toofjl alé baé Normale 
angefehen tourbe — fjaben nur einen Slnteíl bon 23 b. Uebet 5 ©efeüfdjafter haben 10 b. ber 
©mb#. 

3Bír toollen nun toíeber bíe ©efellfcfjaften nídjt nadj íftret Slnjafjf, fonbern nad) ífjrem 6tamm-
íapítal betrauten, ©abeí ¿eigen fidj beträchtliche Unterfdjíebe. ©er Slnteil ber gínmann-©efeHfdjaf-
ten íft gefdjrumpft, ebenfo ber ber 3toeimann-@efellfdjaften. ©er Slnteil ber ©efellfdjaften mit 3, 4 
unb 5 ©efellfdjaftern íft getoadjfen. Sor allem hoben bíe ©mbí5. mit übet 5 ©efellfdjaftern einen 
bebeutenb höheren Slnteil am Kapital alé an ber 3a(jl. ©aé bebeutet, baß bíe (leinen ©efellfdjaften, 
im großen ©urdjfdjnítt gefefjen, toeniger ©efeüfdjafter alé bíe großen haben, ©aé befagt nicht, baß 
eé nicht auch große €in- unb 3toeimann-©efellfdjaften gibt. ©íe (leinen ©efellfdjaften haben im all-
gemeinen aber toeniger ©efeüfdjafter. €ine 3afjl barüber íft fehr intereffant. ©ie ©efellfdjaften mit 
einem Kapital bon 500 919JÍ, bíe alé 9tefte noch borhanben fínb, hoben (eine große Sebeutung mehr. 
33on biefen — fjauptfädjlidj SnflationégefeUfdjaften — toaren 60 b. 6inmann-@efeHfcf)aften. gé 
toar natürlich für eine €injelperfon fehr einfach, olle Slnteile einer foldjen ©efellfdjaft ju ertoerben. 

3 tu í f dj e n r u f : 2Bie biete bon biefen ©efellfchaften fínb nur noch SJläntel? 

SRegierungérat ©r. # e í n f dj (fortfahrenb): 6é íft fehr fdjtrer, baé feftjuftellen. 3ßit haben bie 
Slmtégeriihte gebeten, über biefe ©inge ettoaé auéjufagen. ©íe meíften toaren nicht in ber liage, baé 
3u tun, bor allem toeíl bíe SBílanjberoffentlídjungen fehlen. 

3 t o í f d j e n b e m e r í u n g bon Prof. ® r o ß m a n n - © o e r t h : 3 " bíefer 6tatíftí( möchte 
ídj eínígeé bemeríen. 6é íft überaué intereffant, toenn €rífollí (Síegífterríchter ín 23er(ín-€Ijatlotten-
burg) aué feiner praítífihen Erfahrung alé ^anbeléregífterrídhter in 33erlín mitteilt, baß bíefe 
(leinen ©efellfchaften nur noch >m ^anbeléregífter fteljen, aber nicftt mal mehr einen SBert alé 
SKäntel hoben. 2ftan hätte berfucht, S3riefe an biefe ©mbg. jur 3uftellung ju bringen. ®é fei erfolg-
los getoefen. ©aé fínb Slefte aué bem 3ufammenbrudj ber ¡Jnflatíonégeít, bíe burdj (ein Littel ber 
3Belt ju befeitigen fínb, toeíl bíe Soften, bíe mit einer folchen fiöfdjung berbunben fínb, fehr hoch 
fínb unb niemanb mehr ba íft, ber ein entfpredjenbeé Portemonnaie jut Verfügung ftellt. ©eéhalb 
müffen bíe 3ohIen reítífíjíert toerben. 
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S T C c g i e r u n g S r a t D r . £ e i n f dj ( fo r t fahrenb) : 2lud) toir haben ba« beobachtet. 3 n S e t i i n 
ift fielet a6e t ber Stnteil bet SJtantelgefel lfdjaften befonberö Ijodj. 3 n ben legten g a l t e n ift jebodj 
eine große Jteilje berar t iger f i r m e n gctöfdjt toorben. 2Bir haben ber fud j t , bie ¡5?rage baburef) gu 
f lö ten , baß toir unä bon ber b e r l i n e r S a n b e l S f a m m e r Unter lagen geben ließen, toelcfje f i r m e n noch 
tät ig finb. © ie 3a l j l öon 40 000 © m b ® . toürbe fidj aber im gegenwärt igen 3 e i t p u n f t nid)t nodj feljr 
biel änbern , toenn m a n bie St tantelgefel l fdjaf ten abfegt . 

< ß r o f . © r . J l l a u f i n g : 3 n ^ r a n f f u r t haben toir SIbgänge gu beobachten 1935 /36 : 547 . 
© a b o n finb ettoa nid)t gang 200 Umtoanblungen. SJlfo finb ettoa 340 in ^ r a n f f u r t gelöfdjt toorben. 
2Benn m a n bebenft , baß gu SInfang 1936 nodj ettoa 750 ©efe l l fd ja f ten borl janben toaren, fo bebeuten 
allein bie üöfchungen eine erheblidje Bere in igung beö ©efamtbe f t anbe« an © m b § . 

9 l e g i e r u n g ä r a t © r . i o e i n f d ) ( fo r t fahrenb unb auf berfdjiebene S d j a u b i l b e r geigenb): 
2Bir haben bie ftrage n a d j ber 3af)l ber ©efe l l fd ja f te r noch in anbe t e t i j in f id j t unterfucht, nämlich 
nach ben f r a g e n : SBie be thä l t fich bie gal)l bet ©efellfchafter in ben eingelnen © r ü n b u n g ö j a h t e n , 
unb toie ift bann ber Slnteil ber € i n - unb 3toeimann-©efeHf<haf ten? be t r ach te t m a n bie feit 1893 
gegrünbeten @ m 6 i ) „ bie heute norf) borhanben finb, fo geigt fidj, baß bie ginmann-@efeüfd)aften 
gunädjft fehr f t a t i im SJotbtingen getoefen finb unb etft in bet legten 3ei t tuiebet abgenommen 
haben, ©iefe Beobachtung batf nidj t ohne toeitereS bagu be r füh ten , gu glauben, bie € i n m a n n - © e f e t t -
fchaften t rä ten in neuerer Seit gurütf. ift bielmeht fo, b a ß fidj bie € i n m a n n - © e f e l l f d j a f t erft im 
ü a u f e bet fahre auä ©efeü fd ja f t en enttoicfeln f a n n , bie ur fprüngl id) mehr ©efellfchafter hat ten. 

S i e ©efe l l fd ja f ten mit gtoei ©efel lfchaftetn finb im »e i t e ren 2lntoacf)fen begriffen ober b e r h a t -
ren in ben legten Sohren minbeftenä auf gleicher Jjöfje. ©ie 3 toe imann-©efe l l fd ja f t en finb bemnadj 
im SJotbtingen getoefen, unb gtoat in ber gangen €nt to id lung$gei t , bor allem gegenübet ben etften 
gehn fahren nach bem €nt f te l jen ber © m b S . - ' J o t m . 

©djließlich betrachten toir bie ©efeü fd j a f t en mit 3 bi<$ 5 unb bie mit mehr a lö 5 ©efel l fchaftetn, 
b. h- bie mit mehr genoffenfdjaf t l id jem £ h a r a f t e r . 6 i e toaren u r fp rüng l id j fehr f t a r ! bei t re ten, im 
fahre 1893 g. 33. mit 70 b. 6 e i t 1921 haben bie ©efellfchaften mb£). mit fehr bielen ©efel l -
fchaftetn n u r noch einen 2lnteil bon 7 bte 8 b. im ©urd j fd jn i t t . 

3 to i f ch e n r u f : SBie ift eö mit bem K a p i t a l ber großen ©efellfchaften gum © e f a m t t a p i t a l ? 

1 o f. ß ( a u f i n g (unterbredjenb) : © ie großen ©efel l fchaften, bon 6 3Jlitgliebern unb mehr, 
haben 1,4 9Jhb . bon 5 9Krb. 5R9JI © e f a m t t a p i t a l . Unter biefen ©efellfchaften befinben fich einige 
bebeutenbe ©efellfchaften mi t fehr großem K a p i t a l . 

3 to i f d j e n t u f : SBiebiel gang große ©efellfchaften gibt e i unge fäh r? 

9 t e g i e r u n g $ r a t © r . # e i n f d j : . 9 f t i t einem K a p i t a l über 20 SJtill. 912R haben toit 18 
©efellfchaften. 

$ r o f . Ä l a u f i n g (unterbredjenb) : 3d ) beriefe bie gang großen ©efel l fchaften: 
2Immoniaf-3Berf SJletfeburg . 135 2JKU. 
b e r l i n e r ®lef t r . -©ef . (Union) • 84 „ tt 

e ie f t r ig i t ä tägefe l l fd ja f t © o r t m u n b . 75 „ tt 

Äeopolb Cafe l la • 60 „ tt 

„ D i e * " ©eu t fd je SBengin, 23(n . -6dj6neberg . . • 60 „ tt 

© d j a a f g o t t ' f d j e Sßerte . . . . . . . . • 50 „ tt 

©tet t iner # a f e n g e f e l l f d j a f t . 4 0 „ tt 

6 t u m m , S^eunütchen • 35 „ tt 

#amburg-<Preuß i fd je # a f e n g e m e i n f d j a f t . . . • 30 „ tt 

Sluguft 6 d j e r l • 30 „ tt 

©eutfehe © e f a ( Ä o n f u m ) • 2 5 „ tt 
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Wentel & €ie . , ©üffelborf 24 2ttilt. 9 i9n 
Sftöchling'fche 6 i f e n - unb ©tahltoerfe, Söötftingen 20 „ n 

©aimter-S3en3 (©onbergefel l fdjaf t ) . . 
©efet l fdjaf t fü r Jeerber toer tung ©uiSburg-

tr 

•äfteiberidj . . . 
SRaab-Äardjer, ÄarlSrulje 

tt 

SSerein fü r 23ergbau unb Onbufttictoccfe 33ertin . 20 „ n 

9 i e g i e r u n g S r a t © r . # e i n f dj ( for t fahrenb) : 9iod) einige g a n j f u t j e 23emerfungen über 
bie ©etoerbegruppen bet ©efel l fdjaf ten mbi ) . © a ß bon ben ©mb.0. annäf jernb 50 b. auf baS 
Sjanbelögetoerbe entfallen, toar u n s eigentlich nicfjt übetrafdjenb. 

< P r o f . Ä l a u f i n g (unterbredjenb): S i t t e S31att 1 unferer ©tat i f t i f . Stuf Snbuf t r ie mit Ur-
ptobuft ion 4 2 % , 4 7 % © r o ß - unb ©n je t f j anbe l , felbftberftänblid) einfdjließlidj bet ( f t tmenfjanbelS-
gefetlfdjaften unb bet ©t)nbifatö5anbetögefeüfcf)aften. Sftadj ben ^ r a n f f u r t e r ^ef t f te l lungen ©roß-
unb @in3elfjanbe( ungefähr je j u t Häl f te , S a n f - unb 33örfentbefen 2 % , SBetfehtStoefen 3%, fonftigeS 
©etoerbe 6 % . © a S finb feljt berfdjiebene ©inge. 6 i e falten aber nidjt ins ©etoidjt. S i e 2Jtaffe ber 
©efel l fdjaf ten bilben Onbuftrie unb S a n b e t , toobei bie bieten berfelbftanbigten ¡Jitiaten b a j u tommen. 

3 to i f dj e n r u f : 3Bo finb bie ©runbftütfSgefel tfchaften? 

t o f. ü I a u f i n g : 3 m ß a n b e l . € S ift fdj on ein Heiner SRüdgang burdj bie l iöfdjungSgefetje 
eingetreten. 

S f t e g i e r u n g S r a t 3 t . # e i n f d j : S i e bon u n s genannten #anbelS3atj len finb eher ju 
Hein a l s ju groß, ©ie ©at jungSein t ragungen finb oft fo abgefaßt toorben, baß barin irgenbtbie # e r -
f teüung ober ettoaS ähnliches genannt tbirb. <£s ift nidjt immer möglich getoefen, fef t juftet len, ob bie 
©at jungSein t ragung mit bem toitHidjen ©efdjäftSjmecf übereinft immt. 2Bir tonnen jefct erft bie 
Äar te i ber 40 000 ©mb-ö. barauf t j in burdjfeljen, ob eS fidj tüirflidj in alten f ä l l e n um Onbuftrie 
Ijanbelt ober nxcfit. 3 . 33. haben tnir im 23ergbau f i r m e n unter 20 000 ©abei fjanbelt eS ficf) 
enttoebet um SJMntel ober um f i r m e n , bie fidj a l s 33ergbau f irmiert hoben unb nur mit Poh len 
Ijanbeln. 

« P r o f . Ä l a u f i n g (unterbredjenb): 33latt 4 unferer ^ r a n f f u r t e r ©tat i f t i f . ©ie ioanbels-
i ammer ha t eine Äartothef mit # i l f e ber ©etberbefteuer eingerichtet. SOßir haben 6 1 % j&anbet er-
mittelt. 23eim ioanbel tommen tbir alfo ju einem fehr erheblidjen Slnteil. SBir haben eine fef>t 
erhebliche 3ah t "on regelrechten #anbelSunterne l jmungen . ©iefe berteilen fidj auf © r o ß - unb 
©nje l f j anbe l . 

3 tb i f ch e n r u f : Ä a n n nach © r o ß - unb g in je lhanbe t aufgeteil t toerben? SBir haben bie 33er-
mutung , baß noch eine Stoße Slngaljt bon 9Käntetn borhanben ift. ©ie S a ^ t ber tbirt l idj arbeitenben 
®mbJ$. auf bem ©et tor beS irjanbelS ift tatfdchlich nidjt fo groß. 

S R e g i e r u n g S r a t © r . .0 e i n f d) ( for t fahrenb) : 2ßir Ija6en bie ©tieberung in © r o ß - unb 
S in je lhanbe l berfudj t . SBir tberben biefe 3ohlen jebodj nicht betöffentlichen, toeil wir tbiffen, baß fie 
nur mit großem Sßorbeljalt ju betrachten finb. © e r ©roßhanbet erfdjeint fehr groß baburch, baß 
befannt l id j bie ß ä n b t e r häuf ig baS 33eftreben tjafcen, fidj a l s ©roßhänbter , toenn nur irgenb mögtidj, 
3U be3eid)nen. © a S toirft fidj bei ben E in t ragungen a u s , unb ift bei einer f tat if t ifdjen SJufgtieberung 
in © r o ß - unb <£in3elfjanbet 3U bebenfen. 

« P r o f . Ä l a u f i n g : Om Äohlengroßhanbet finb bon 1500 f i r m e n 2 7 % @mbJ5. © a S liegt 
in ben einseinen ©par ten berfchieben. 3Jian muß ba fehr borfidjtig fein. 

S H e g i e r u n g S r a t © r . i o e i n f d j ( for t fahrenb) : 3ch habe bie 3al j len ba unb nenne fie mit 
Sorbeha l t . 2Bir haben inSgefamt im SanbetSgetoerbe 15 700 ©efetlfdhaften mbi j . e r faßt , b. h- 4 6 % 
aller ©mbiö. entfalten auf baS ^anbelSgetberbe. Stuf ben toirtlichen SBarenhanbet tommen 9 300. 
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93eí ber toeíteren Unterglíeberung fínb alletbíngé Ungenauígfeíten borljanben. € é toutben feftgeftellt: 

119 SBarenljäufet, 739 ©efeüfdjaften m6í>. be« importé unb e*porté, 673 SDetfhanbelégefetifchaf-

ten, 5420 ©efellfdjaften mb.©. ím ©roßljanbel fonftíger Slrt, ber bei ben biöftcr genannten Sacien 

nocfj nícfjt etfagt íft, unb nut 1455 ©efellfdjaften mbio. beé «Sínjelljanbelé, ferner 888 ©roß- unb 

©njelljanbel berbunben. S i e SRontagegefellfdjaften Rafeen toír auéjuglíebern berfudjt; jebodj íft baé 

unmöglidj. € é fínb nur ganj wenige erfaßt. ®é bleiben nodj 8500 f i rmen beé Jrjanbelégetoerbeé 

übrig, S a b o n entfallen 1200 auf baé Sterlagégetoerbe, 3800 auf ©runbftütfégefellfcfjaften. Unter 

ben ©runbftücfégefellfdjaften fínb audj erfaßt B- folie ©efellfdjaften, bíe ^abrifatíon até ©e-

fdjafté^toecf angeben, bíe aber ftílígelegt fínb unb nur nodj bíe ©runbftütfe bertoalten. ferner tour-

ben ermittelt: Ireufjanb- unb Slebífíonégefellfdjaften 380, fonftíge Sntereffenbertretungen 2240, 

tfílmberleíh 440, Spebítíon 700. Seíltoeífe überfdjneíbet fídj bíe ©ruppíerung mit ben Slgenten. 

Sobíel über bíe Seftanbéerljebung. Unb nun möcfjte ídj ^íer gana íutj auf bíe (Snttoícflung ber 

©efellfdjaften mbiö- in früheren £¡aljten eingeben. Síefe ßaljlen fínb aué bem Steídjéanseíger eín-

fad) butdj Sluéjñljlung bet ©rünbungen unb Sluflöfungen, jum Jeíí fdjon bet SQorfríegéjeít, gewon-

nen. üftut bíé 1923 Ijatten mir genaue ftatíftífche Unterfudjungen auf ©tunb einet ®mbirj.-.Karteí. 

©amalé íft bíe ©tatíftíf eínfadj gufammengebrocfjen, toeíl eé unmöglidj toar, bíe Saufenbe bon ©rün -

bungen nocí) írgenbtoíe auf Parteien aufjujeídjnen. 3Bír mußten baljer bíe SIrbeít eínftetten. On bem 

©djaubílb über bíe ©rünbungen unb Sluflöfungen bon ©efellfcfjaften mb#. 1910 bíé 1936 beobadj-

ten toír ín bet SSorftíegéjeít ungefähr jäljrlidj 4000 ©rünbungen. S i e Sluflöfungen toaren 3ugleích 

ím Steigen begriffen. S e r Sluflofungéanteíl am SSeftanb ín ber Sorfríegéjeít toar bebeutenb fjöfjet 

alé bei ben SIftíengefeHfdjaften. € í n 53etgleídj íft aber fdjtoíetíg, toeíl bíe Slftíengefellfdjaften feljr 

alte S3eftänbe ^aben, unb toeíl bei ben ©efellfdjaften mb.£. bagegen 1910 bíe älteften ©efellfcfjaften 

erft 18 tJafjre alt toaren. 2Dít fjaben im Stiege einen großen ®ínbrudj bet ©tünbungéfurbe, ín bet 

ílnflatíonégeít eine hohe Spítje ber ©rünbungen. ¡Jut bíe ©mb.Q. fprídjt babeí, baß bie @mb§ . -

©rünbungen gegenüber ber SDorfríegéjeít mit 4000 ©rünbungen in bet fjödjften Snflatíonéfpítje 

1923 nur auf 16 000 ©rünbungen (baé 4fadje) geftíegen fínb. 33eí ben SIftíengefeHfdjaften Ijaben 

toír einen Slnftíeg bet ©rünbungen ín ber Onflatíonéjeít auf baé 20- bíé 30fadje. S i e entfpredjenbe 

©egenfurbe ber äuflöfungen geigt, baß bíe Sluflöfungen in ber Sftadjínflatíonéjeít ftarf angeftiegen 

fínb: 6 é f>anbe(t fidf> um bíe Bereinigung ber ^anbeléregíftct bon ungefunben ©rünbungen. On bet 

(folgejeít fjaben fídj bann bíe Sluflöfungen erljeblídj beruhigt. 35íé 1932 jeígt fídj eine bollfommene 

Stabilität ber ©rünbungen unb Sluflöfungen bon ©mb£j. Seit 1933, feít ber 9Jladjtergteífung, 

beobadjten toír einen fcí)t ftarfen SRütfgang ber ©rünbungen unb eine feljt ftarfe 3unafjme ber Sluf-

löfungen. 3 n ber monatlichen 23etoegung ber Sluflöfungen feít 1934 feljen toít, baß feít bem Um-

toanblungégefetj biete ©efellfdjaften mbJij. in $etfonalgefelIfdjaften umgetoanbelt toutben. S i e Sluf-

lofungéenttoítflung toírb feítbem beftímmt butdj bíe Umtoanblungen ín ben eínjelnen SJtonaten. gíne 

befonbeté ftaríe Umtoanblungétoelle jeígt fídj 6 n b e l 9 3 6 unb jetjttoíeber ín ber SKíttebeé Cabreé 1937. 

Sdjließlidj ftellen toít noch We ©rünbungen unb Sluflöfungen bon ©efellfdjaften mb.£. bet 

gnttoíiílung ber gefamten faufmännifdjen Unternehmungen gegenüber, b. h- fämtlidjer eingetragener 

Unternehmungen mit Sluénahme ber ©enoffenfdjaften, bíe eine 6onberbetoegung geigen. S i e ©e-

famtgrünbungen fínb nadj ber 3nflatíonéjeít beträchtlich 3urüctgegangen, noch ftärfer fpäter bie 

©rünbungen bon ©njelfítmen unb ^Setfonalgefellfchaften im Sk i lauf bet í^rífíé bei Stabilität bet 

©mb®.-©rünbungen. 2Bír beobachten eine 3unahme bet ©efamtgtünbungen nach Machtergrei-

fung unb gleíchjeítíg eine 2Jbnaljme ber ®mb^.-©rünbungen. ©íefe enttoidlung toírb befonbeté 

beutlídj, toenn man bíe ©rünbungen bon ©efellfcfjaften mbJr>. in S3egíehung ju ben ©efamtgtün-

bungen fefct. € é ergibt fíd) ein fteígenber Slnteíl bet ©rünbungen bon ©efellfdjaften mbi&. bíé 1932 

unb feítbem ein ftarf abfallenber SInteil. 

S i e Sluflöfungen bon ©efellfchaften mbio. beríjarrten lange Seit (bíé 1934) auf jíemlídj gleicher 

5óhe. 3 m ajerhaltníé ju ben gefamten Sluflöfungen bon faufmännifchen Unternehmungen bebeutet 

baé bor allem feít 1932 eine ftatfc 3unaljme. Se i t 1935 fínb bann bíe Sluflöfungen bon ©efell-

fchaften mb#- auch in ihtet abfoluten #6he ftarf geftíegen. 
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£>et fttage bet ^onBcm-©efe(If^Qften mb#. Ijaben toir notf) näfjerjutreten. £>ie 9K6gtidjfeiten 
finb in bet ©tatiftif aucf) bafüt gegeben, biefe ober jene (frage auf bem ©ebiet bet Äonjernbilbung 
ju flöten. 2Jktetial barübet fjaben toit nidjt mitgebracht. 2iudj bie Äonjetnbejie^ungen finb f)eutc 
beffer 311 beobachten alä früher. 

31nIo9en 311 ben R e f e r a t e n toon 0 t . 23ramftebt u n b D t , # e i n f d ) : 

1. 3af)l unb Kapital bei ©mb#. nadj ÄapitalgtöjjenMaffen €nbe 1936. 

®r6fjenflafie 3cW b. Kapital 
(in 1000 a m ) 6. 

bi« unter 50 000 «R3K 27 950 71 500 445 10 
50 000 bi« unter 500 000 919« . . . 9 667 25 1 312 582 26 
500 000 5ian unb barüber 1 632 4 3 266 829 64 

39 249 100 5 079 856 100 

2. gaftl bei ©efeUfdjaften bei ben ©mbfr 6nbe 1936. 

3abl 
bct ©efenfdjafter 

aingabl 
bet ©. m. 6. 

6tammfapltal 

1 28 17 
2 38 30 
3 14 14 

4—5 9 11 
über 5 10 27 
unbetannt 1 1 

6umme: 100 100 

3. 3afj i bei ©mb®. nacf) ©rögenftaffen unb ©rünbungäjafjren. Ötanb gnbe 1936. 

©iSgentlaffen in 3tSW 
bi« 

1913 
1914 

bi« 1923 
1924 

bi« 1936 
3n«-

gefamt bi« 
1913 

in t>om 
1914 

bi« 1923 

JBunbert 
1924 

bi« 1936 
J5n«-

gefamt 

6is 50000 «sm . . 2 896 7 678 17 376 27 950 48 70 78 71 
über 50 000 «R2K bis 

500 000 SR9JI . 2 504 2 891 4 272 9 667 41 26 19 25 
übet 500 000 9t9R unb 

batübet . . . . 692 436 504 1 632 11 4 3 4 

6umme: 6 092 11 005 22152 39 249 100 100 100 100 

in t>. » 16 28 56 100 
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4 . © í e 3 o l j l b e r @ e f e f l f d ) a f t e r n a d j © t ü n b u n g « | a < j t e n i n to. S¡>. 6 t a n b C n b e 1 9 3 6 . 

3a&xe 1 2 3 — 5 übet 5 3a&ie 1 2 3 - 5 flber5 

1 8 9 3 9 6 1 4 7 1 1 9 1 5 3 7 3 0 1 9 1 4 

1 8 9 4 1 1 1 6 1 1 6 2 1 9 1 6 3 4 2 8 2 1 1 7 

1 8 9 5 1 9 1 6 1 6 4 9 1 9 1 7 2 9 3 3 2 2 1 6 

1 8 9 6 2 5 7 2 1 4 7 1 9 1 8 3 3 3 0 1 8 1 9 

1 8 9 7 1 2 1 5 3 6 3 7 1 9 1 9 3 0 3 6 2 2 1 2 

1 8 9 8 2 0 1 9 2 6 3 5 1 9 2 0 3 1 3 4 2 4 1 1 

1 8 9 9 1 5 2 4 2 3 3 8 1 9 2 1 3 1 3 6 2 3 1 0 

1 9 0 0 2 1 1 5 2 4 4 0 1 9 2 2 3 3 3 7 2 2 8 

1 9 0 1 2 6 1 6 2 2 3 6 1 9 2 3 2 9 3 8 2 5 8 

1 9 0 2 2 8 2 2 2 2 2 8 1 9 2 4 3 7 3 6 2 0 7 

1 9 0 3 2 2 2 7 2 0 3 1 1 9 2 5 3 6 3 6 2 0 8 

1 9 0 4 2 9 1 7 2 8 2 6 1 9 2 6 3 4 3 7 2 1 8 

1 9 0 5 3 2 2 1 2 5 2 2 1 9 2 7 3 2 3 6 2 2 1 0 

1 9 0 6 3 0 2 7 2 5 1 8 1 9 2 8 3 1 3 9 2 3 7 

1 9 0 7 2 8 2 8 2 5 1 9 1 9 2 9 3 1 3 9 2 3 7 

1 9 0 8 2 7 2 5 2 8 2 0 1 9 3 0 2 6 4 3 2 4 7 

1 9 0 9 2 7 3 3 2 2 1 8 1 9 3 1 2 4 4 6 2 5 5 

1 9 1 0 2 7 3 1 2 3 1 9 1 9 3 2 2 5 4 4 2 6 5 

1 9 1 1 3 9 2 4 2 2 1 5 1 9 3 3 2 1 4 7 2 7 5 

1 9 1 2 3 9 2 7 2 2 1 2 1 9 3 4 1 8 5 0 2 6 6 

1 9 1 3 3 3 3 1 2 4 1 2 1 9 3 5 1 4 5 4 2 3 9 

1 9 1 4 3 8 2 7 2 2 1 3 1 9 3 6 6 6 1 2 6 7 

5 . © t ü n b u n g t n u n b S l u f l ô f u n g e n b o n © e f e U f d j a f t e n m b . © . 

3 o f j i @ i ü n b u n g t n Sluflôfungen M i S t ü n b u n g e n Slufl i fungen 1 ) 
oljne £Sfd)ungtn 

bon Slmt« toegen 

1 9 1 0 3 8 7 2 1 2 9 9 1 9 2 4 7 9 1 4 7 6 9 4 

1 9 1 1 4 0 5 1 1 5 2 2 1 9 2 5 7 9 8 9 1 2 8 8 5 

1 9 1 2 4 1 0 7 1 6 7 5 1 9 2 6 6 1 5 5 1 3 2 1 5 

1 9 1 3 4 2 3 2 2 0 5 3 1 9 2 7 4 5 8 2 1 1 6 3 2 5 0 3 3 

1 9 1 4 1 8 1 8 1 6 0 9 1 9 2 8 4 1 8 6 8 3 8 4 4 1 9 1 

1 9 1 5 1 1 3 4 9 0 5 1 9 2 9 4 2 8 9 6 7 7 9 3 4 6 8 

1 9 1 6 1 6 0 0 9 0 4 1 9 3 0 4 2 7 2 4 7 2 8 3 6 5 0 

1 9 1 7 1 8 2 7 9 7 3 1 9 3 1 4 4 1 9 4 6 7 1 3 8 9 7 

1 9 1 8 2 2 7 4 1 3 3 1 1 9 3 2 4 0 4 5 4 7 7 7 3 8 6 8 

1 9 1 9 5 9 0 4 1 8 5 2 1 9 3 3 3 2 8 3 4 3 6 7 3 6 6 1 

1 9 2 0 8 6 6 6 2 2 0 2 1 9 3 4 2 3 9 7 4 8 9 0 3 9 2 0 

1 9 2 1 1 1 2 1 9 2 4 7 5 1 9 3 5 1 4 9 5 8 8 9 2 5 4 4 3 

1 9 2 2 1 3 9 9 5 2 7 0 0 1 9 3 6 1 7 3 3 7 5 1 3 5 3 9 8 

1 9 2 3 1 5 6 8 5 3 2 9 5 

' ) S i l « S l u f l ô f u n g e n fínb a b 1 9 2 4 ¡>íe fiófcfjungcn im $>anbe íáreg i f ter e r f a ß t . 
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6. S i e Sluftßfungen bon ©efeUfdjaften m 6 $ . in bcn einseinen Sttonaten btr 3af»re 1934 bis 1937. 

SJlonat 
SJuf-

löfungen 

ofjne 
fiöfdjungen 

bon SImtätoeg. 

Umtoanblungen in 
ßinselfirmen unb 
^etfonülgefetlfdj . 

OTonat 
Sluf-

(öfungen 

ohne 
üöfdjungen 

bon SImtä toeg. 

Umtoanbtungen in 
ßin je l f i tmen unb 
?!erfonalgefeUf(f). 

1934 1936 
J a n u a r 4 8 9 3 8 9 — J a n u a r 8 6 9 5 8 0 2 0 5 

F e b r u a r 3 4 7 2 8 2 — i f e b r u a r 6 0 1 4 1 2 1 7 6 

9 K ä t 3 4 0 3 3 5 5 — SOtärj 6 3 5 4 3 5 1 9 7 

S lpr i l 4 1 7 3 9 4 — 2 I p i ü 5 8 6 4 8 3 1 9 0 

9 t ta i 4 5 5 3 3 6 — 2t ta i 6 2 1 4 4 2 1 6 4 

3 u n i 4 4 1 3 8 3 — <iuni 6 3 7 4 2 7 1 6 8 

3u« 4 8 5 3 7 4 — 3ult 5 8 7 4 0 7 1 5 7 

SJuguft 2 5 3 2 1 9 — Sluguft 4 3 8 3 2 4 1 2 3 

6 e p t e m b e r 3 2 3 2 5 4 — © e p t e m b e r 4 6 5 2 8 2 1 0 7 

jOf toBet 4 9 6 3 6 1 1 8 O t t o b e r 6 0 1 4 1 0 2 1 8 

S t o b e m b c r 3 2 9 2 5 6 2 6 STCoDember 5 3 6 4 0 6 2 3 3 

0 e 3 c m b e r 4 5 2 3 1 7 4 1 Deäembei : 9 3 7 7 9 0 4 4 9 

1935 1937 
3 a n u a r 8 3 2 6 3 6 2 4 5 3 a n u a r 1 5 2 2 1 338 9 5 9 

F e b r u a r 8 0 9 5 6 6 2 4 8 F e b r u a r 1 0 3 6 9 0 9 7 1 2 

S J M r j 8 4 0 5 3 3 2 1 2 S T i a t j 9 3 9 7 5 4 6 3 6 

5(pr i l 8 1 6 5 6 6 1 9 1 Slpri l 1 1 5 0 9 5 2 6 8 8 

SDlai 8 6 7 4 5 2 1 5 8 9 t ta i 1 2 4 7 1 0 6 2 8 7 4 

3 u n i 8 6 6 4 0 9 1 5 1 

3u« 7 7 6 4 6 4 1 5 0 

S luguft 6 8 4 3 3 5 1 4 5 

6 e p t e m b e r 5 4 9 3 0 6 1 1 8 

O f t o b e r 5 7 0 3 9 0 1 1 8 

S t o b e m b e r 6 7 1 4 0 1 1 2 2 

0 e 3 e m b e r 6 1 2 3 8 5 1 1 4 

7. ©rünbungen unb Auflösungen bon faufmännifdjen Unternehmungen 1 9 2 4 — 1 9 3 6 . 

©tünbungen t>on fauf-
männifi ien Unternehmungen 

inägefamt 

1 9 2 4 3 1 0 0 4 

1 9 2 5 2 6 3 4 3 

1 9 2 6 1 9 0 7 9 

1 9 2 7 1 8 7 8 2 

1 9 2 8 1 7 2 3 3 

1 9 2 9 1 5 0 1 6 

1 9 3 0 1 4 0 6 9 

1 9 3 1 1 2 5 8 3 

1 9 3 2 11 5 1 5 

1 9 3 3 1 2 7 3 3 

1 9 3 4 1 5 5 4 0 

1 9 3 5 1 6 5 3 8 

1 9 3 6 1 7 7 8 9 

Dat. © . m. b. 

Sluflofungen bon fauf-
männifdjen Unternehmungen 

insgefamt Dar. © . m. b. 

©rünbungen unbSluflöfungen 
bon © . m. b. in b. aüet 
faufmännifd). Unternehmung. 

©rünbungen äiuflöfungcn 

7 9 1 4 2 3 4 2 3 

7 9 8 9 3 6 0 5 9 

6 1 5 5 3 8 6 9 3 

4 5 8 2 3 6 5 0 5 

4 1 8 6 3 1 5 4 3 

4 2 8 9 2 6 8 4 6 

4 2 7 2 2 4 9 6 5 

4 4 1 9 2 2 8 3 5 

4 0 4 5 2 1 9 4 1 

3 2 8 3 1 9 1 5 5 

2 3 9 7 1 9 1 0 3 

1 4 9 5 2 5 4 6 1 

1 7 3 3 2 4 5 2 8 

7 6 9 4 

1 2 8 8 5 

1 3 2 1 5 

1 1 6 3 2 

8 3 8 4 

6 7 7 9 

4 7 2 8 

4 6 7 1 

4 7 7 7 

4 3 6 7 

4 8 9 0 

8 8 9 2 

7 5 1 3 

2 5 . 5 

3 0 , 3 

3 2 . 3 

2 4 . 4 

2 4 . 3 

28.6 

3 0 . 4 

3 5 , 1 

3 5 , 1 

2 5 , 8 

1 5 , 4 

9 , 0 

9 , 7 
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$ r o f. S t . Ä l a u f i n g : 3 d j 6 í t te , » e n n © i e Äonsernsal j len befommen, uná © n b l i c f su 
geben, bamít toít uñé bertrauUtfi unterrichten fönnen. 

3 d j möchte 3 ^ n e n bann unfern © a n f auéfpredjen für bie auffcf»Iugtci(^en M i t t e i l u n g e n unb 
bie mühePolle SSoratbeit , bie fjier in ben ©ta t i f t i f en sum 2Iuébrutf fommt. © a é ©tat i f t i fd je 9teícf)S-
a m t hat eine ungeheure 2Irbeit auf A n r e g u n g beé 3 u f t i j m í n í f t e r i u m é geleiftet. SDir fönnen eé nur 
lebhaft begrüben, baß baá ©tat i f t i fd je Sfteídjéamt fidj biefer © i n g e je&t annimmt . 

3 » i f d j e n b e m e r f u n g p o n $ r o f. © r o ß m a n n - © o e t t h : 3cf j möchte » i f f e n , in 
m e l d e n © m b - ö ö . ©efd ja f tá fü l j re t unb ©efe l l fd ja f ter ibentifrf) finb. © a ä halte ich für bebeutfam. 3 d ) 
bin ber S luffaf fung, baß bet ^ r o j e n t f a ^ berjenigen © m b # é . , in benen ©efd jä f tS füf j rer unb © e f e l l -
fd jaf ter ibentifci) finb, fefjr groß fein muß. © i e ©efd já f té führung bürfte in ber übertoältigenben 
M e h r s a h l ber F ä l l e in ben irjänben ber M i t g l i e b e r liegen, ^ r e m b e ©efd jä f tS fü l j rer finb bie 2 l u ¿ -
nahme. On ber Siegel » e r b e n eé nur S t r o h m ä n n e r fein. 

í $ r o f . © r . i í l a u f i n g : M a n m u ß fidj babei bo t fal fdjen Sch lußfo lgerungen hüten, © i e 
M e i n u n g e n gehen barüber auSeinanber . entfteht auch ¡>i* W t a 9 e : » ^ a n n bie ©mb.©. in ben 
F ä l l e n Perteibigt » e r b e n , in benen bie ©efe l l fd ja f ter gleichseitig ©efd jä f tä füf j t e r f i n b ? " 

© i r e f t o r @ b b e c t e : ÍJ<f> mödjte Por einer l leberfdjä&ung ber 23ebeutung einer 93eanttoor-
tung biefer ^ r a g e » a t n e n . 3ch toeig nicht, ob überhaupt F o l g e r u n g e n a u s bem E r g e b n i s einer foldjen 
© t a t i f t i f gesogen » e r b e n fönnten. © i e © m b i } . hat in Dielen f ä l l e n gerabe ben © e f d j ä f t S -
füíjrer su bergefel l fdjaften, b. h- ihm nach feiner S t e l l u n g unb 33ebeutung Unternehmerdjaraf ter j u 
Perleihen; an fich, » i e idj g laube, eine gans gefunbe unb erfreuliche unb im heutigen © t a a t é l e b e n 
ermünfdjte ® n t » i c f l u n g . M a n » i r b nur feljr f d j » e r ©dj lüf fe gieljen (önnen, » e n n m a n nicht nodj 
» e i t e r geht unb gleichseitig feftftellt, toie Piel ^ r o j e n t beé ® m b # . - . K a p í t a l é unb » i e fjodj in abfoluter 
S ö l j e í>íe ©efel l fd jaf terbetei l igung beé ©efd jä f tS fü l j re rö ift. © a muß ich toíeber » a m e n , a u ä f o l g e n 
©rgebniffen, beten 23ebeutung idj fehr gering fd jä^e , irgenbtoeldje ©chlüffe su sieben, » e i l » i r in 
hohem M a ß e bei ber @ m b ^ . bie Srfcf jeinung haben, baß baé ©efe l l fd ja f té fap i ta l nidjt ber richtige 
Sluébrucf für b a é Söermögen ber ©efe l l fd ja f t ift. 3Bir arbeiten gerabe bei ben lebenbigften © e f e l l -
fdjaften in hohem M a ß e ohne f tembe M i t t e l , inébefonbete ohne 23anffrebit . 3ß i r haben feftgeftelit , 
baß bie ©efe l l fd ja f täbar le f jen bann ben ©efel l fchaften sufl ießen, » e n n eine befonbere f tarfe 23e-
laftung bíeá b e d a n g t , unb biefe © e l b e r toíeber í j f tauégesogen werben, toenn bie © a i f o n borüber ift. 
© i e f e S3eobadjtung mödjte ich anführen, » e i l ich mir nicht borftellen f a n n , b a ß , » e n n eine foldje 
fehr umfangreiche unb fch»ier ige ©ta t i f t i f a n g e f a n g e n » e r b e n follte, biefe eine e i n » a n b f r e i e © r u n b -
lage für » i r f l i d j f iare , pofitipe ¡^gerungen überhaupt geben » i r b . 

^ S r o f . © r . i l l a u f i n g : SBir » e r b e n bie prüfen laffen. 

3 d j mödjte bann nodj mittei len, ba ß unter bem 3 . 3 " n i ein ©efefc ergangen ift, Pom Sfteidjä-
juftisminifterium unb 9 íe í ché» í r t fd ja f témíní f te t íum unterseichnet, » o n a c h ber SReídjémínífter bet 3uf t i s 
beftimmen f a n n , ba ß bet 3ahreSabfcf ) tuß bet © m b # . geprüft » e r b e n m u ß . 6 t fann fe tner eine 
*Pflid)tprüfung Porfdjreiben für g e » i f f e 21rten Pon © n s e l f i r m e n unb £ > # © $ . unb bie S3anf -
unb ©pat fa f fengefchäf te betreiben. ift bamít eine ©enera lermächt igung gegeben. 

3 » í f d j e n b e m e t f u n g eineá SBertreteré beé EReídjéjuftÍ3mínífteríumá: ift lebiglícfj 
beabfichtigt, für- fold)e © m b í j S . , bie © p a t f a f f e n - unb ©elbgefd jä f te betreiben, biefe P r ü f u n g butd)-
3uführen. 

r o f. © t . Í U a u f i n g : 3ch möchte O h " « " E»ann noch Ä e n n t n i « Pon einem © t i e f beä ^ a u p t -
amté le i te ré ü í n g g geben, bet leíber berl j ínbert ift, an unfe te t © i ^ u n g t e i l n e h m e n , in bem er feine 
M e i n u n g über bie © m b ß . funb gibt. 3 d j möchte 3 h n e n nicht Potenthal ten , b a ß er j u einet u n -
bebingten B e j a h u n g ber © m b f i . fommt. 
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©ie gleidje Meinung fann ídj befannt geben auf Ermächtigung bet fetten STCotar @ u t b t o b t 
uní» Diplomingenieur Ä e p p l e r , ber mídj beauftragt fiat, in allet 0d)ärfe gu betonen, baß et für 
abfolute S3eibefjaltung ber ©mb#. mit et), nottoenbigen «Reformen ift. ®t toutbe geftetn (eiber burdj 
ben borgeitigen ©djlug berljinbett, feine Meinung gum Sluébtucf gu bringen. 

SKunmeht barf id) .©errn ©ireftor 6 6 b t d e bitten, baé SBort 3U feinem Referat gu nefjmen. 

© i r e f t o r e b b e c f e : í J t h ^abe nach bem gefttigen ©ertrag bon ^tof. © t o g m a n n -
© o e 11 h bodj betfudjen müffen, baé, toaé id) gu fagen mir borgenommen fjatte, umguänbem. S a 
jebe Siebe bamit anfängt, bag man fid) entfdjulbigt, bitte ich, biefem alten 93taudj folgen gu bütfen: 
3cfj möchte alfo bemetfen, bag baé Material in meinem 3ettelfaften ettoaé burdjeinanbergeraten ift. 

Sann möchte ídj gleídj eineé fagen: 3dj bin fein Jljeotetifer im ©egenfafc gu Senn <ßrof. 
© r o g m a n n - © o e r t h , fonbern ein <praftifer. 33¡eíleídjt ift baá gut €rgängung gang ettoünfdjt. 

trägt bielleicfjt gut grögeren 3ínfdjaulícf)feít bei, toenn ein Jfjema in biefer SBeife befjanbelt toitb. 
Unb id) mód)te bagu nod) fagen, toenn meine 2Infd)auungen in faft biamettalem ©egenfah gu ben 
Slnfdjauungen bon #ertn $tof. © t o g m a n n - © o e r t f j ftefjen, unb toenn bielleidjt Ijiet unb ba 
ein fdjeínbat parteé, aber ¡ebenfalls offene« SBort fällt, fo bitte ídj, baé nid)t alé eine ©egnerfdjaft 
bon ^erfon gu $erfon aufgufaffen, fonbetn alé einen offenen unb ftifd)-ftöf)lid)en Ötreit ber Mei-
nungen. JJdj bitte ínébefonbere Herrn © r o g m a n n - © o e r t h / fidj nidjt bon mit beleibigt gu 
füllen, ebenfo toíe id) baé nidjt getan fjabe, alé et geftetn bon bem bebrillten Unternehmet gefprodjen 
hat, unb et nadjfjer feftftellen mugte, bag ich im SSefifce einet Hornbrille bin. 

Meine fetten, idj bin fein Motalphilofopfj. 2Bit haben eé f)iet bei unferet ©mb®. gu tun mit 
einet jutíftífdjen ¿form für bie toittfcf)aft(idje ̂ Betätigung. 3dj habe immer bie ßrfahtung gemacht, 
bag eé menfdjlídj ift, eine ¡form gu übetfdjäfcen. 3ch fónnte 3fjnen ©mb^é. aufgeigen, bie gang toíe 
offene HanbelégefeUfdjaften betrieben toerben unb fo fonftruiert finb. 3d) bin aber auch in ber ¿age, 
3hnen umgefehtt Di3©é. unb aufgugeigen, bie butch Cautelen in ihten 6a^ungen, butch ge-
»unbene Paragraphen ufto. fo aufgebaut finb, bag fie nicht mehr ben bom ©efergebet eigentlich ge-
bachten jutíftífdjen €J)Qtafter, ihren 2t)p, haben. 3ch ftehe perfönlidj, baé möchte ich mit oller Offen-
heit fji« fagen, alé ein Mann bet SDírtfdjaft auf bem ©tanbpunft, bag nicht« fdjlímmet ift, alé füt 
bie toittfdjaftliche ̂ Betätigung einen Mahnten fo eng gu faffen, bag man gu biefen Mitteln praeter 
legem ober contra legem bet praftifdjen SBirtfdjaft toegen fommen mug. 3d) ftehe umgefehtt auf 
bem ©tanbpunft, bag bie toírtfdjaftlidje Sftottoenbígfeít baé primäre ift, bag bie SRedjtéform abet 
eine hSdjft fefunbäre Stolle fpielt unb, toíe ich bielleicht fagen barf, eine feljr befdjeibene tedjnifdje 
SJegleitetfdjeinung ber SDittfdjaft ift. 

SDenn i¿h babon gefprodjen habe, bag ídj fein Motalpfjilofopfj fei, fo möchte ídj bod) mit einem 
gang futgen SBott auf bie Moral ber ©mb#. gu fprechen fommen. Och möchte ba fdjerghaft fagen, 
bag eé bei bet ©mb®. tooljl ähnlich toíe bei ben Stauen ift, bie toít aué unferem ©efchledjtéleben 
ebenfo toenig toegbenfen fönnen toíe bie ©mbH. aué unferem SDírtfdjaftéleben. Sie beften grauen 
finb bie, bon benen man nicht fptidjt. ©er Moralfritifer ift allgu leicht geneigt, aué fenfationellen 
€hefdjeibungéprogeffen allgu heftige 6cfjlüffe gegen bie Mentalität beé toeiblidjen ©efdjlecfjté gu 
giehen. 6o ift auch ber 3tedjtétfjeoretífer, toie toit geftetn hötten, geneigt, aué 6djiebungen unb üblen 
©otfommniffen bei manchen ©mbHé., bie ber 3<»hl nach nicht íné ©etoicht fallen, bie ber ehrliche 
Unternehmer mit Entlüftung ablehnt unb befämpft, gu tafdj Folgerungen gegen bie ©mbH. alé 
foldje gu giehen. 

6ie bürfen nicht bergeffen, meine Herten, bag bie Sftedjtéfotm, toenn fie toírtfdjaftlidje Jätig-
feit in möglichft toeitteidjenbem Staljmen ermöglichen foil, bamit nottoenbigertoeife auch 6djiebungen, 
toírtfdjaftlídjen Migbraudj ufto. ermöglicht unb gar fdjeínbat erleichtert, bag aber für biefe M i g -
btäudje einet Sftecfjtéfotm nicht bie Sftedjtéfotm alé foldje beranttoortlídj gemalt toerben fann, fon-
bern in ber Hauptfadje bie Moral beé Untetnehmeré, bie in einem unborftellbar hohem Mage eine 
Moral ber Seit ift, beeinflugt gubem nach oben ober unten butch bie toirtfdjaftlidje Notlage. Unb, 
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meine S e r i e n , toenn 6 i e ein toenig ndfier in baS praftifefie tr»irtfaf)aft(icf)e fieben fjineinfe^en, fo gefit 
e« ben ©efeüfdjaf ten nid)t anber« a l s ben €ingelperfonen. SBenn bie ©ngelperfon ernftlicf) um ifjre 
g i i f teng r ingt , fo ift ifir — gumal toenn bie allgemeine 9ftoral in« ©d)toanfen geraten Ift — 
fcfiliefjlicfi jebe« Mi t t e l retfit, um am ¿ e b e n gu bleiben, unb biefelbe € r f a f i rung machen toit mit ben 
im toirtfefiaftlicfien fieben ftefienben faufmännifcfien ©efellfcfjaften, benen legten €nbe« auefi jebe« 
9ftittel reefit ift, toenn bie SRot ber Seit fie gu bergtoeifelten SRafjnafimen gtoingt, bamit fie fid) über 
SDaffer fialten tonnen. S i e Äurbe , bie 6 i e fiier (auf ein ©cfiaubilb jeigenb) fefien, ber 33ergleicfi ber 
© m b S « . im Ser f iä l tn iö gu ben Sluflßfungen faufmännifefier Unternefimungen, geigt mir, baß bei 
ben in ber @ m b § . - ( f o r m , iifi betone auäbrücfüd j ¿form, betriebenen Unternehmungen fiefi boefi eine 
©tetigfeit jeigt. S t e ine Herren, ba« Ergebnis , ba« biefe grapfiifcfie ©arf te l lung ber ©tatift if geigt, 
ift gang aujjerorbentl idj toidjtig. 

2ßenn S e t r $ r o f . @ r o g m a n n - ® o o r t f i an bie ©pitje feiner 2lu«füfirungen ben, toenn 
aud) fiarten, ©tunbfa f i geftellt fiat, baß ba« ¡Junbament be« toirtfdjaftlicfien ¿eben« bie Polle pe t -
fonlidje S a f t u n g be« Untetnefimer« ift, fo f t imme icfi bem tfieoretifcfi gu unb beienne f ü r mich perfSn-
licfi, ba f j ic^ immer Slnfiänger be« ©runb fa^e« getoefen bin, ba f j jeber fianbelnbeSftenfdj f ü r fidj — unb 
icfi betone „ f ü r f idj" — bie legten Jionfequengen au« feinem 25erfagen ju giefien fiat. € « fianbelt fidj 
aber bei ber 33etradjtung ber 9teefit«form ber © m b S - niefit um bie tfieoretifdje ¡Jrage, ob perfSnliefie 
H a f t u n g riefitig ift, fonbern um eine {frage ber praf t i fd jen SDirtfefiaft. 3 d j möcfite ba« ettoa« anber« 
formulieren. 

3cfj fiabe nodj nie einen ©djulbner gefefien, meine S e r r e n , ber mit feinem S3lute gafilt. Slucfi 
bie ©cfiulbfnedjtfdjaft fiaben toir a l« ettoa« Sftüefftänbige« einer mittelalterl idjen SInfcfiauung abge-
fefiafft. Unb aud) bie gtgtoingung b e i £)ffenbatung«eibe« burefj S a f t f t r a f e ift fieute ettoa« Unge-
toöfinlidje«. € i n ©dju tbne t f a n n nur mit @ut gafilen, ober anber« au«gebrücft , bie perfSnlidje S a f -
tung eine« SJlenfcfien ift bollfommen gleidjgültig, toenn er fein © u t fiat, mit bem er fiaftet. ¡Die 
©efcfiioffenfieit eines fiaftenben ©aefibermögen« ift bemgegenüber eine biel toidjtigere unb f ü r bie 
^ßraiiö entfefieibenbe ©aefie, entfprecfienb — fotoeit icfi nodj tfieoretifdje Er innerungen au« meiner 
Hugenbgeit fiabe — alten beutfdjrecfitlidjen S luf fa f fungen , ba f j 3. 33. ber SKeeber mit ©(fiiff unb 
i i abung fiafte, unb gtoar n u r mit ©cfiiff unb fiabung, ein fieute fa f t allgemein aner tann te r ©runbfa t j . 

©agu ein anbe te t ©ebanfe , ben icfi e inmal fefir fefiarf formulieren möcfite: ift inbibibua-
liftifcfi unb fapi ta l i f t i fd j , lebiglidj ober auefi n u r in erfter ß in i e an bie ^ e r f o n be« Unternefimer« gu 
benfen. 9Jlir ift e« relat ib gleidjgültig, meine S i t t e n / ob „ S e r r ©djulge" n a d j feinem erften ©efilag-
anfa l l mit mefir ober toeniger großem SSerluft in ber fiage ift, fein gut gefienbe« ©efcfiäft an irgenb 
einen anbeten gu ber faufen , gu berpadjten ober i tgenbtoa« fonft 311 tun, g. 33. eine © m b S - gu g rün -
ben, um au« ber ©aefie fierau«gufommen unb fein „ K a p i t a l " au« bem ©efcfiäft gu giefien. 2Bir 
müffen, glaube icfi, unb fiaben fieute bie SRöglidjfeit bagu, in erfter ü in ie an ba« Unternefimen felbft 
benfen, an bie 2Irbeit«gemeinfcfiaft ber in biefem SSetriebe tät igen Grä f t e , an bie 2Irbeit«plät(e unb 
bie ßeben«möglidjfei t ber ©efolgfd jaf t , an bie © u m m e ber in einem folcfien be t r i eb aufgefpeiefierten 
€ r fa f i rungen unb Äenntniffe unb an bie toertbollen ©aefigüter, in bie fidj irgenbtoie auefi bei bet 
© m b S - ba« Kap i t a l bertoanbeln muß, um arbeiten gu (önnen. ©enn ba« Kap i t a l an fiefi, meine 
Se r r en , ift tot unb toirb nur burefi Slrbeit gum Heben ertoeeft. 3cfi f a n n im eingelnen fpä te r auf biefe 
beiben, toie icfi perfönlicfi glauben mödfite, fefir toidjtigen © r u n b f ä ^ e nodj einmal gu fpreefien 
fommen. 

S a n n ein ©r i t t e« : 3licfit« toäre — unb icfi fage fiier toieber mit S e t o n u n g : i n b e r f i e u t i -
g e n 3 e i t — berfefitter unb rücffcfirittlicfier a l« bie fogenannte SDofiltat ber befefiränften S o f t u n g 
gum ^Stibileg be« ©roßfap i t a l« gu madjen , unb nur , toeil eä eben nun leiber beim ©ammeln bon 
1000-2Rar f -©( ie inen gu einem Kap i t a l bon 1 000 000 2Jtarf niefit anbe i« gefit, nur f ü r fioefifapita-
liftifcfie Unteinefimungen biefe« fogenannte tßribileg gu referbieren. € « ift auefi falfcfi, meine S e n e n , 
bei ber © m b S - immer n u r einfeitig auf bie Slft iengefellfdjaft gu f l a u e n . SDit fiaben eine befefiränfte 
S a f t u n g auefi bei ben ©enoffenfdjaf ten beifpiel«toeife, unb e« fommt überfiaupt bei biefet ¡frage, 
toie icfi glauben miefite, toeniger auf eine ©i«fuf f ion be« ©runbfafee« a l« auf bie 9Iu«geftal tung 
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bíefeé anguerfennenben ©runbfaheé gu feiner praf t í fd jen ©urd j fü l j rung an. ©enn , toenn ídj toor^xn 
fagte , baß tbídjtíger a lé baé níc^t f jaf tenbe S3lut beé perfönlidjen Unterneljmeré bíe Umf lammerung 
beé haftenben ©adjbermógené ift, fo toerben ioít a u é bíefem ©ebanfen , tbíe ídj hoffen mödjte, bei 
bet SJteform ber ©mb$). f ta r fe unb fd ja r fe Äonfequengen gu gießen Rafeen. SBertboUer a lé bet eingelne 
SJlcnfc^, toertboller a lé ber gufcílJíge í r a g e r beé SOetmogené eíneé lebenbígen 23ettíebeé ift baé 
Unternehmen felbft. 

9fteíne Se r r en , jeber, bet ím pra f t í fd jen fie&en geftanben hat , jeber, ber aud j nur einmal 
ß reb i t gegeben hat , toeiß, baß ein Unternehmen mit einem Kap i t a l bon 100 000 9Karf, fei eé nun 
ein Singelunternefjmet ober eine £>£©• ober in toeldjer Stedjtéform eé auch immer aufgegogen 
fein m a g , 200 000 Sftarf toert íft, toenn eé gut arbeitet , unb ben ©djrott toert barftellt , toenn bie 
SKafchinen ohne Slrbeit in einer leeren unb beröbeten SJube fteljen. 3 d j glaube, tcenn in großem ©tile 
2Kaßnaljmen ergriffen tüerben, bie bie förpertidje unb geiftige € r tüd j t i gung unferer arbeitenben S3e-
bölferung begtoecfen, bamit unfere 2 l tbe i téf ráf te , unfer größteö Sftationalbermögen, in förperlidjer 
.©infidjt f tarf unb f r ä f t i g unb in ber S a g e finb, bie unerhörten Slnforberungen, bie in biefen 9iot-
3eiten beé beutfdjen ©olfeé an uñé geftellt toerben, gu meiftern, bann muffen tbír uñé auch bemühen, 
für baé fieben ber SDQirtfdjaft f o r m e n 3U finben, bie unter allen Umftänben berfjinbern, baß burcfj 
6d j i c f fa lé fd j l age unb gufat í ígíc í tcn, bie bie ^ßerfon beé 53etríebéínljaberé treffen fönnen, 6 a d j g ü t e t 
berloren gehen unb berfdjleubert toerben, bie gugteic^ einen unbet l ierbaren unb toertbolien l e i l 
unfereé ERationalbermogené barftellen, unb baß nicht Sltbeíter unb Singeftelite 2Irbeit unb S3rot 
berlieren, baß bielmehr ber 33etrieb felbft, baé Unternehmen ungeftört unb lebenbig unb in boller 
2lrbeit bleibt. Odj glaube, baß man auf biefen ©ef id j tépunf t nicht fdjarf unb f i a r genug fjintoeifen 
f ann . 

2Benn ich gefagt habe, baé Unternehmen fei toídjtíger a t é ber gufäUige S t ö g e r , fo möchte itf) 
ba t an einen jtociten 6 a & fnüpfen , baß ein jebeé Unternehmen, aud j bet fleínfte .Qanbtberfébetríeb, 
meine f e t t e n , etoiget ift unb bauernbeten S f j a r a f t e r hat a lé bíe fiebenébauer unb bie noch fürgere 
2lrbeítébauer beé 2Kenfdjen. 

Sftidj ha t nídj té mehr beeínbrucft a l é eine E r f a h r u n g , bie ich bor btei f a h r e n madjen tonnte, 
a l é ich oben auf bet Stauljen 2116 in meinem gang fleinen Se imat f t äb td jen , eé ift faf t ein ©orf , 
tbieber eínfeljrte, baé ich feit meinen erften 3ugenbjaf j ren nicht mehr gefehen hatte. ®é lag eine 
© p a n n e bon 50 f a h r e n bagtoifdjen. ©och .toaren a u é meiner jüngften Äinbljeit Er innerungen 
lebenbig geblieben. 3 d j fonnte fofort fagen, baß ba ber fönigl id j -p teußifdje 2Imtérídjter (Sbbecfe 
getbohnt hat te , unb baß bort, in bem al ten # a u é , ber ^e i l enhaue t © o t f d j gearbeitet hatte. Unb a lé 
ich in bíefeé einfache # a u é ging, fah ich einen 9Kann, ben ®nfel meíneé alten £>orfdj, ber tbar auch 
{feilenhauer gegen ben ©t rom ber 3eit , ^e i l enhaue r a u é bet S3erpflidjtung feíneé Se t r í ebeé 
heraué. € r arbeitete in ber SDerfftatt feíneé © a t e t é , bíe biefet fchon bon feinem ©roßbater unb 
Urgroßbatet übernommen hatte. 

Unb, meine Vetren , berfelbe 3 toang, ber f)iet in biefen gang einfachen anfdjaul id jen Söerljält-
niffen f ü t ben 6efd)eibenen unb fleißigen unb faubeten ¡feilenhauer S^ r i f t i an © o r f d j beftanb, befteht 
fü r alle in ber aBir t fdjaf t tät igen Unternehmungen aué bet inneren unb unter tiefer SBetanttbortung 
gefühlten Sftottbenbígfeit I jetaué, baé einem eíngetnen Unternehmer anber t rau te @ut gu wahren , gu 
erhalten unb gu mehren. SDit empfinben heute mehr benn je, baß toir mit bem ©elb unb mit ben 
©ad jgü te rn — bon ben uñé anber t rau ten SKenfdjen tbill ich 0ar nicht e inmal fpredjen — a lé ber-
antlbortliche Unternehmer nicht nad j unfe tem eigenen ©utbünfen betfa l j ren bürfen. 0 a é ift eine 
2 luf faf fung bet l ibera l i f t í f^en Qeit, bíe toit heute ablehnen müffen, unb bie bie 9fteljtgaljl ber beut-
fdjen Unternehmet einfach nicht mehr fennt 2ßir finb bíelmeht berpflídjtet , bie uñé anber-
t rau ten ©acfjgüter a l é S r e u h ä n b e t beé S^atíonalbermogené, a lé tbí t t fdjaf t l ídje S3eauftragte beé 
beutfchen SBolfeé anf tänbig unb fauber gu bettoalten unb ebenfo f ü r Slrbeít unb SJetbíenft unfeter 
©efolgfchaft gu forgen. SDenn 6 í e bon bíefet ©eíte beé Untemef jmené , toenn 6 í e bon bíefem in bem 
S3eífpíel meíneé ¡freunbeé, beé ^e í l enhaueré , e inmal bargeftellten ©tbigfeítétbert jeber Unterneh-
mung, auch fleínften SDerfftatt beé Joanbtbetfeté, auégehen, bann toetben 6 í e gugeben, baß 
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biefer theoretifdj bielleidjt intcreffantc 6djrei nadj ber perfönlidjen Haftung, b. nacfj bei Offenen 

<Oanbel«gefeüfdjaft, nadj bei Äommanbitgefellfdjaft, unberechtigt ift, toeil jebe ^o rm bet <ßetfonal-

gefellfcfjaft ben l o b be« perfönlidjen Unternehmer« nic^t überlebt. ift nicht nur eine ©efe&e«-

beftimmung, meine Herren, baß bie Offene .©anbel«gefellfdjaft butcf) ben l o b eine« ©efellfchafter« 

3toang«mäßig unb ohne Äünbigung, toeil ber Xob fidj leiber nicht in ben erforbetlidjen Triften botfjet 

anfünbigt, aufgehoben toitb, fonbern e« ift eine harte Erfahrung be« praftifcfjen Heben«. lieber 

biefe Ärife be« lobe« ber €ingelperfönlidjfeit, übet ba« mit jebem menfdjlidjen 2Iuf unb 216 öet-

bunbene 91ac^Iafferi ber fieiftung«fäljigfeit be« Unternehmers Ijintoeg müffen toir berfudjen, ben 

einem Unternehmen innetooljnenben fad)(id)en unb faft perfönlidjen <£toigfeit«toett ju erhalten, unb 

idj bitte, bei allen unferen Beratungen biefen tiefften S i n n beffen, toa« man gemeinhin juriftifdje 

^erfönlidjfeit nennt, nidjt gu bergeffen. S i e juriftifche ^erfönlidjfeit ift meiner 21uffaffung nadj 

nidjt nur eine mehr ober toeniger realiftifdje ober tljeotetifdje 9tecf)t«form, fonbern ber nottoenbige 

21u«brucf eine« (gtoigfeitStoerte« be« Unternehmen«, ba« in biefer (form betrieben toirb. 3dj möchte 

au« ber frfafjrung ber $ r a i i s he*au« gerabe bie Herren, bie bielleid)t nicht unter bem täglich 

erneuten ©tuet ber 23eranttoortung ftehen, bocft einmal baran erinnern, toa« e« bebeutet im ©e-

fdjäft«leben, (nenn bie Äraft be« SOater« bei perfönlidjen Unternehmer« abnimmt unb fein 6oljn 

einfptingen fann, um bie ¡Jamilie gu ernähren, toa« e« für ba« Unternehmen bebeutet, toenn ber 

©tünbet ober Heiter eine« Unternehmen« ben neuen 3eitberfjältniffen nicht getoadjfen ift. 9Jteine 

Herten, toir bergeffen allgu leicht, in toeldjem ÜJtaße bie alte ©eneration ber SBeißföpfe, beten 

6öhne unb Sftadjfolget gefallen toaren, berfagt hat unb berfagen mußte, al« e« galt, nach bem 

berlorenen SBeltfriege bie toirtfdjaftlidjen Probleme ber Onflation«jeit angupaden ober auch nur 

gefühlsmäßig gu berfteljen. Steine Herren, ich fpreche e« f)iet gang offen au«, baß unenblid) biet 

Nationalbermögen in biefer Seit bor bie -öunbe gegangen ift — bon allem perfönlidjen Jammer 

unb bon allen Äataftropljen ber 9Kenfdjen abgefeher. — , ba« erhalten geblieben toäre, toenn manche 

Unternehmer ettoa« unpetfönlicher hätten benfen unb redjtgeitig SBorforge für bie 3ufunft ihre« Un-

ternehmen« hätten treffen fönnen. 2lbet e« fehlten eben bie 6öfjne unb Nachfolger. 

tJdj barf baran ettoa« anbete« fnüpfen. 2Dir bergeffen, toeil e« un« heute al« ©taat, al« 93olf 

unb audj al« 2Birtfdjaft banf ber nationalfogialiftifdjen Erhebung beffer unb in bielen Xetlen feht 

gut geht, allgu leicht, toa« toir in bem legten 9Jtenfdjenalter berloren heben, toir benfen nicht batan, 

baß hierin feht oft bie 9Burgeln bon (Srfdjeinungen liegen, bie toir heute ohne biefe SBurgeln nicht gu 

beflagen hätten. SJleine fetten, icf) bin mitten toäljrenb be« Kriege« au« bem {jfelbe gurücfgeljolt 

toorben unb habe in berhältni«mäßig jungen Jahren bie beranttoortlicfje .¡Leitung einer großen 

Slftiengefelifcfjaft übernommen. 3dj habe bamal« gefeljen, loa« e« heißt, toenn Unternehmer fdjtoach 

toerben unb fterben, ich habe bei bielen Unternehmern, mit benen ich gu tun hotte, biefen $ampf 

beutlich mit angefehen, bielleicht toeil idj bamal« al« junger Sftenfdj ein aufgefdjloffene« Sluge für 

biefe menfdjlicfjen ©djicffale hatte. S i e perfönlichen Stöger bet toirtfdjaftlidjen Unternehmen haben 

ebenfoldje SBlutopfet gebradjt toie jebet anbete 6tanb, feht biele Äaufleute finb nicht toieber in ihr 

©efdjäft jutüdgefommen. ¡Da« finb bie Heute, bie un« heute bitter fehlen, Unterneljmetnaturen, bie 

heute nicht su erfe^en finb. Unb toir Oergeffen toeiter allgu leidjt, baß bie Inf lat ion bie 9Renfd)en, 

bie fähig unb geeignet unb, toa« ich befonbet« Ijetborljeben möchte, getoillt getoefen toäten, 23er-

anttoortung gu tragen, burdj ihre Verarmung au« biefen Stellungen bertrieben hat, baß eine gange 

Singahl biefer Untemehmerperfönlidjfeiten in abhängigen Stellungen finb, bie heute einfach ihre« 

Sllter« toegen bon ihnen nicht mehr aufgegeben toerben fönnen, toeil fie für ben .Kampf be« lieben« 

al« Präget toirtfdjaftlidjer Unternehmungen nun gu alt unb nicht mehr fpannfräftig genug finb. 

© a « finb feine leeren SBorte, meine Vetren, fonbern ba« finb Satfachen, bie toir in bet SBirtfdjaft 

immet toieber feftftellen müffen, unb bie in mandjer Segiehung getabegu grunblegenbe Umtoanb-

lungen in bet Äonftruftion bet toirtfdjaftlichen Unternehmungen herbeigeführt haben. 

3d) toill nur einen gang (leinen unb fpegififdhen SluSfdjnitt al« Seifpiel geben. 3 m Jahre 1924, 

al« toir p(öt?licf) toieber in feftem ©elbe bachten unb S i lang machten, nicht nur auf @runb bet 

©olbbilangbetorbnung, fonbern 23ilang machten in unferet toirflidjen ^ßrobuftion, im tottflichen 
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SBett ber <ßtobuftion«mittel, in unferen toirflidjen 2lbfahmöglichfeiten, ba mußten toir feftftellen, 
baß im ©roßhanbel unb im iüe inhanbe l biete felbftänbige f i r m e n etlebigt toaren. ©otoeit fitf) noch 
S ä n b l e r , bie f ü r ben Se r t r i eb toertboller grgeugniffe auf bem ©ebiete be« 9ttafd)inenbaue« geeignet 
toaren, erhalten Ratten, triaren fíe gan$ ohne eigene« Kapi ta l . S a haben tnir bon feiten ber großen 
Unternehmungen au« t ang fam einen 6 t a n b geeigneter S ä n b l e r gerabegu toieber aufbauen müffen, 
fefjr häuf ig in ber ¡form ber ©mb.©., bie e« allein ermöglichte, bem früher felbftänbigen S ä n b l e r 
noch ba« ©efül j l ber felbftänbigen Untemehmerperfönl idjfe i t gu erhalten unb biefe« unenblich 
toidjtige 2Jeranttoortung«betoußtfein paral le l ju fehalten mit bem ©elbgeber, ber fein Ärebit inft i tut 
toar, fonbern ein ¡ fabr i fan t oon SBaren, bie Slbfafc f u g t e n unb finben mußten. <S« ift bielteidjt ein 
fleiner unb heute bereit« überholter 2lbfcfjnitt. Slber, meine Herren, foldje ent toicf lung«phafen 
toerben immer toieber borfommen, unb gerabe in biefer €nt to i i f lung«phafe hat fídj bie © m b S . al« 
eine ü6erau« toícfjtíge 9ftóglíd)feít ber ^ a r a l í e l f d j a l t u n g gleichgerichteter Sntereffen, beten perfön-
liche unb fapi ta l i f t i fdje S t ö g e r in ber © m b # . bereinigt toerben tonnten, betoäfjrt. Unb toenn id) hier 
noch ein toeitere«5ßort g e g e n # e r r n $ r o f . © r o ß m a n n - S o e r t l j fagen b a r f , f o i f t b a « e i n « : Ärebite 
haben biefe © m b i ) . nie gebraucht, jebenfall« nidjt bon britter ©eite ober bon S3anf en. 2Da« heißt überhaupt 
í f reb i t? SOteine Herren, toenn toir toirtfdjaftliche Unternehmungen bon bem ©efidj t«punf t au« a u f -
bauen unb geftalten toollten, baß fíe mögtidjft bíel .Rrebit betommen, bann toaren toir fdjon längft 
mit unferer SBírtfdjaft erlebígt. SBefentlidj ift, baß ba« Unternehmen burch feine eigene Slrbeít f ta r t 
toirb unb jeber größentoahnfinnigen ®ipanf ion«luf t toiberfteht. 2lu« bem 33ier)afjre«plan toiffen ©ie 
alle, baß mit í í rebí t allein nicht« gu machen ift, fonbern nur mit haf tenbem Kap i t a l unb Slrbeit«-
f r ä f t en , bie gut Er fü l lung biefer nottoenbigen Aufgaben berbunben toerben. Unb bamit fommen toir 
nun eigentlidj fchon bagu, e inmal al« Sßraftifer ettoa« über bie Sftottoenbigfeit ber © m b # . anhanb 
bon 33eifpielen ¿u fagen. 

3 d j möchte an bie ©pifce ben einen © a h ftellen, baß bie ¡flucht in bie befd j ränf te S a f t u n g , 
b. h- bod) bie ¡flucht be« Kap i t a l« in bie befchränfte S a f t u n g , bie ¡f ludjt be« eigentlich perfönlidjen 
Unternehmer« in bie befd j ränf te H a f t u n g nidj t , toie S e r r © r o ß m a n n - S o e r t l j meinte, bie 
treibenbe Ä r a f t ber © m b # . - © e f e $ g e b u n g toar — ba« ift mir im übrigen gleichgültig — aber auch 
nicht bie treibenbe Ä r a f t ber © m b S . - © r ü n b u n g e n ift, fonbern ber 2 lu«gang«punf t unb ber Ä e t n -
punf t biefer gnttoicflung ift in bieten ¡fällen bie üftottoenbigfeit, f ü r toirtfchaftliche Aufgaben einen 
felbftänbigen 9tedj t«träger gu haben. © a « ift ba« gntfcfjeibenbe, meine f e t t e n , unb ba« ift nicht 
nur eine ¡ f rage fapítatiftífchen ©enfen« , nicht eine ¡ f rage ber mehr ober toeniger beutlidjen 2Iuf-
glieberung ber SBilang, eine ¡ f rage ber ¡flucht au« ber Oeffent l id j fe i t ber SSilang ber Slftiengefetl-
fd jaf ten , fonbern ba« ift toieber in f t a r fem ©rabe eine nottoenbige Äonfequeng, toeil es nur 3Jlenfdjen 
finb, bie fachliche Slrbeit leiften fönnen, unb toeil toir au« bem im politifdjen Heben in SSerruf 
geratenen I t ) p be« ¡ funf t ionär« , ben m a n im toittfdjaftlídjen Heben ben abhängigen 2lngeftellten 
nennt , unter allen Umftänben t jerau«fommen müffen 3U bem J h P be« felbftberanttoortlichen unb 
fich a l« Unternehmer füljtenben ©efchäf t«manne«, ber nun bei ber S e t a t m u n g in unferem 23olf ein 
©ef<häft«mann ohne K a p i t a l gu fein pflegt. S t e i n e Herren, toenn e« un« nidjt gelingt, burch 
© d j a f f u n g fetbftänbiger ©efet l fdjaf ten mit eigener SftedjtSperfönlidjfeit 3eHen gu fchaffen, in benen 
junge 9Renfdjen mit 2Jlut, mit f n e r g i e , mit ©auberfe i t be« ©enfen« , mit beranttoortl idjem C h a -
t a f t e r fich betoähren fönnen auf einem fleinen ©ebiet, fo toerben toir nie Unterneljmetpetfönlich-
feiten f inben, bie größeren Slufgaben getoadjfen f inb; benn in einem hat fierr <Prof. © r o ß m a n n -
© o e r t h gang recht, bie ¡füljrerperfónlídjfeí t ift ba« €ntfdjeibenbe, unb bie ¡ f f ih«rperfönl id j fe i t 
betoährt fich n u r bu td j Äeiftung, ob mit befd j ränf te r S a f t u n g ober ohne befd j ränf te r S a f t u n g , ift 
babei bßttig gleichgültig. Unb toenn m a n heute bon bem ¡führet eine« großen toíttfdjaftlídjen Un-
ternehmen« mit Sftedjt ber tangt , unb biefe gutiefft ba« g l e i t e S3ebürfni« haben, f ü r ben Sftadjtoudj«, 
f ü r bie # e r a u « h e b u n g ber borhanbenen G r ä f t e au« ber großen SRaffe ber 2lngeftellten gu forgen, fo 
fönnen ffe ba« nur , toenn fíe bíefen fommenben 3Jlenfdjen, fommenben ¡führerperfönlidjfei ten bie 
3Jt6glidjfeit einer felbftänbigen beranttoortl idjen i ä t i g f e i t geben unb gugleid) ben SRaljmen fü r ©lücf 
unb Ungtücf biefer fich noch betoähren müffenben Sftenfcfjen enger ftecten. € « ift böllig unmöglich, 
ihnen gleich eine große ©efeüfd ja f t gu geben, ebenfo toie ©ie nicht einem jungen, unbetoäljrten 
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f jaf jrer einen großen Omnibus mit 3 6 ^ßerfonen in bie i j a n b brücfen tonnen, ©eben 6 i e ifjm einen 
deinen Opel , unb feljen 6 i e gu, toie et mit biefer Äarre fertig toitb. © a m i t fann nid)t Diel paffieten. 
Unb fo geben toit in bei 2Birtfdjaft biefen Sftenfdjen eine tieine © m b g . , einen felbftänbigen ArbeitS-
freis mit eigener Seranttoortung, bamit er geigen fann unb toír feljen, toaS mit ihm loé ift. Sftur 
biefe 6tgief)ung unter eigener Seranttoortung gibt ifjm in harter *Probe bie Äraft , bie erforberlidj 
ift, baß er fidj fpäter bei großen Aufgaben betoáfjrt. 

2Jteine Herren bon ber aßiffenfdjaft unb 3^eorie, 6 i e tonnen fid) gar feine SBorfteUung madjen, 
toeldj ein Unterfdjieb beftefjt gtoifdjen einem, bielleidjt fjod) begasten, angeftellten Abteilungsleiter 
einer großen ©efellfdjaft unb bem <£fjef einer, toenn aucfj bielleidjt nur ber ¡form nacfj, felbftänbigen 
@ m b S „ fogar einer .Kongern-©mb#. © e r Abteilungsleiter einer großen ©efellfdjaft hat mit ^Jer-
fonalfragen fo gut toie gar nidjtS gu tun, bafür ift bie $erfonalabtei lung ba, unb toenn es fidf> um 
juriftifdje f r a g e n fjanbelt, fo finb ba bie Herren ©tjnbici jebergeit bereit, bie 6 a d j e beftenS gu 
erlebigen. Außetbem gibt eS ein ©efretariat , baS alle berttaulidjen Angelegenheiten ebenfo beftenS 
bearbeitet, unb einen befonberen ß e r r n , ber bie 3füljlung mit ber Drganifat ion ber SBirtfdjaft, mit 
Kartellen unb bem ^Jkeíéfommíffat unb anbeten toidjtigen ^erfönlid)feiten aufregt erljält. Söon 
allen biefen S i n g e n ift ber Abteilungsleiter entlaftet. € r ift ©pegialift unb toirb atlmählidj un-
geeignet gur felbftberanttoortlidjen, auf fidj allein gefteKten ^ü^rerleiftung. © e r Heiter einet fleinen 
©mb.£. , einet fleinen Aftiengefellfdjaft, ift felbft ^ßerfonaldjef, er quält fidj mit feinen eigenen 
juriftifdjen ©otgen, Ijölt bie tfüljlung gut Äunbfdjaft aufrecht, ift felbft füt feinen SRadjtoudjS 
beranttoortlidj unb unmittelbar ber SetriebSdjef , bet mit feinen Arbeitern unb Angefteílten fid) 
auSeinanbergufe^en hat, unb ber getabe in biefemi?ampf mit ben iljm anbertrauten unb unterteilten 
Stenfdjen bie JTraft feiner ^erfönlicfjfeit unter ©etoeis fteHt. 

S te ine f e t t e n , es ift fein fieidjtfinn unb feine 3^eotifieterei, toenn ein ÜJtann bon fo ernftem 
Sßollen toie S36gler ben ©tahlberein a u s biefen ©tünben in eingelne felbftänbige ©efeflfdjaften auf-
gegliebert bat. 3 d j möchte toeiter fagen, baß bet Abteilungsleiter einet großen ¡firma gu feinem 
toitflidjen €f jef allgutoenig fommt, toeil aus feinem Arbeitsgebiet bie S i n g e ja erft toieber burdj bie 
JJnftangen laufen. S e t {führet einet aud) nodj fo fleinen Aftiengefellfdjaft ober © m b ß . a l s ber ber-
anttoortlidj geicfjnenbe ÜJtann fommt minbeftenS bei ber Vorlage feinet S l l a n g , bei allen AuffidjtS-
ratsfifcungen bet fleinen A © . , aber aucf) fcf)on auf ©runb bet Sat fad je , baß et bie ©pifce eines 
Betr iebes, fogar eines nur formell auSgeglieberten unb juriftifdj berfelbftänbigten ^Betriebes ift, 
enger mit feinen £ l j e f s in ¿füljlung, mit ben leitenben S e r i e n feines Fongerns bei bet ©eneralbet-
fammlung feines Unternehmens, unb toirb ^ier einer eingehenben Prüfung unb einer ftatfen Feuer-
probe untergogen. Odj módjte aber über bie Äongetn-Srnb®. unb ifjrer Stedjtfertigung ^ier nidjt 
fpredjen, toeil idj glaube, baß toír uns baS in einer befonberen ©itiung bomeljmen muffen. 

Od) módjte aber turg bodj einmal betonen, toeStpegen toit neben ber Aftiengefetlfdjaft eine 
anbete SRechtSform einer felbftänbigen •"ßerfönlidjfeit mit befdjränfter Haftung fjaben muffen. 

S te ine Vetren, idj módjte gang babon abfeljen, baß heute ohne bie © m b ^ . ein — ich möd)te 
fagen — redjtsleerer SRaum bis gu 5 0 0 0 0 0 913JI berauf beftehen toürbe, nadjbem baS neue Aftien-
gefefc biefe 6 u m m e a l s bie unterfte ©renge für SReugrünbungen feftgeftellt fjat, fonbem módjte 
babon ausgehen, baß bie Aftiengefellfdjaft bie Aufgabe hat, biete, aud) bie tleinften ©ammelbetrüge 
in einem mögtidjft großen S e i f e n gu bereinigen, um jeben fleinen S e t r a g bolfStoirtfcfjaftlidj richtig 
gu erfaffen unb für eine große Aufgabe gu bettoenben. S e i ber @mb.$. ift baS anbetS. S i e ©rnb-S. 
fe^t fidj, bon toenigen Ausnahmen abgefehen, bodj in bet £>auptfadje aus einem feljr biel fleineten 
^ßerfonentreiS gufammen. Odj toill jefct bie Sliefenunternefjmungen fortlaffen unb auch bie fo oft bet-
bädjtigten ©n-9ftann-©efel l fd jaf ten, bie ich für unbebingt nottoenbig ^alte, nicht bisfutieten. © i e 
@ m b § . ift ein ftarfer perfönlid)et gufammenfdjluß bon SERenfdjen, bie fid) fennen ober fennen lernen, 
unb bie burdj baS gemeinfame ©djitffal beS bem Unternehmen anbertrauten Kapi ta l s unb ber auch 
bon ihnen gu tragenben Seranttoortung unb ber bon ihnen gu forbernben £eiftung unb SJlitarbeit 
betbunben finb. S e i ber ©mb.Q. befteht in einem berhältniSmäßig hohen ©rabe bie SUlöglichfeit, baß 
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fícfj audj ofjne ©tatutenänberung unb of>ne 2Ibf<í>tug neuer Verträge bíe wirtlichen 9Jlarf»tt)etf>aItníffc 

unb einflußmöglid)feiten nadj ben wed)felnben Gräften bet ín ífjr mehr ober Weniger tätigen ©efell-

fcfjaftcr berfd^íefecn fönnen. 3Bir Rafeen f)íer bíe 3ftöglid)feit, baß ein ©efellfdjafter zu Äraft unb 

2lnfefjen gelangt, toeíl er unb folange er etwas leiftet, unb baß ein anbetet ©efellfiftaftet, bet 

bielleicfjt 20 3aljre lang ber geiftige Jräger beS Unternehmend geWefen ift, allmäljlid) unb unmerf-

lidj ben (Einfluß an einen anbeten betliert, fo baß ein 33tudj in bet fieitung beS Unternehmens nid)t 

in bíe grfdjeinung tritt. 2Bir haben ^ier aber auch bíe SKöglidjfeit, Wenn biefet petfönlidje 23ruch 

offenfunbig wirb, burd) ioeteinnafjme einet geeigneten Unternehmerperfönlidjfeit lebiglidj als ©e-

fchäftSfüljrer ober fogar burdj Beteiligung mit einem 3unäcf»ft ganz geringen Kapital biefen 33rud) 

ju Reiten. 

Och habe in legtet Seit mit leitenben .Qerren foldjer ©efellfdjaften, bie bon einem (leinen ííteiS 

Bon iiapitaliften, meift bon einet ¡familie, getragen werben, gefprochen unb habe bort immer Wieber 

feftgeftellt, Wie unborftellbar ftarf bie Slbneigung biefet Vetren gegen bie 2Iftiengefellfd)aft ift. 

Slftiengefellfdjaft feebeutet für biefe mittleren Unternehmer in füt meine 93egtiffe übertriebener 

Sßeife gleídjjeítíg ©anf unb fchtießlid) 23ötfe. Srot? aller SHamenSaftien unb fonftiger SSinfulie-

rungSmöglidjfeiten hohen biefe Vetren beutlich ¡>aS ©efüfjl, baß bie 2lftiengefeUfdjaft eigentlich eine 

gufammenfaffung 3ahlreidjer anonymer Äapitalgeber batftellt, unb bagegen fträuben fie fidj mit ber 

Ätaft ihres íjerzené, nidjt beS 33erftanbeS, fonbetn wirflidj beS Gerzens, unb Wenn man biefen 

S i ngen auf ben ©runb geht, Wirb einem immer wiebet gefagt, 2lftien fommen fdjließlidj bod) ein-

mal an bie 33ötfe, unb Wir Wollen nicht an bie 33örfe, unb Wir Wollen nicht unter ben ginfluß eines 

SluffichtSrateS fommen, ber aus ftemben fieuten befteljt, tt»it wollen felbftänbig bleiben. 

6 S fommt ein anbetet ©efidjtSpunft bagu, meine Vetren, unb ich fage bieS ganj beutlid), weil 

biefet ©efidjtSpunft leibet häufig bon ©egnetn ber @mfe#. geltenb gemad)t wirb. Äein Kaufmann, 

unb 3»at nid)t nur bet Kaufmann, bem eS fdjledjt geht, fonbetn getabe aud) ber Kaufmann, bem 

es gut geht, hat irgenbeine Neigung, feine S3ilanj, befonbetS wenn fie fo fjerrlidj aufgegliebert unb 

fo überfidjtlidj unb Wahr ift, Wie baS bei ber Slftiengefellfchaft erzwungen wirb, unb notwendig ift, 

mit ©ummi 3U beftreichen unb alé $ Ia fat auf bem Sftarft feines (StäbtdjenS anzuflehen. Unb 3War 

hat ber Kaufmann mit biefem (Smpfinben tedjt; benn er hat fich nur auSeinanbet$ufe^en mit ben 

beuten, bie ihm als Dftitgefellfdjafter bet ©mbiö. biefeS ©elb 3Ut Söerfügung ftellten ober als Offene 

ioanbelSgefellfdjafter ober Äommanbitiften bie Rührung biefeS Unternehmens ermöglichen. 6 t hat 

aber aud) bie größten 93ebenfen bagegen, unb 3War Wieberum ganz gleichgültig, ob eS ihm beffet 

ober ob eS ihm fcfjledjter geht, bet JTonfurren3, bie aus unfetem Wirtfdjaftlidjen lieben nun einmal 

nicht fort3ubenfen ift, eine möglidjft genaue unb Wahrheitsgetreue ©elbftauSfunft übet feine finan-

ziellen Erfolge ober SRißerfolge 3u geben. Unb, meine Herten, Wenn 6 i e einmal miterlebt haben, 

wie fdjwer eS ift unb welcher Slrbeit eS bebarf, um in gefdjäftlidjen ©ingen borWärtS 3U fommen, 

bann werben 6 i e zugeben, baß man nicht gern alles ber Äonfurrens auf bie SUafe binben möchte. 

Unb umgefehrt werben S ie , Wenn auch hier bie ©inge etwas anbetS liegen, berfteijen, baß ein 

Kaufmann, ber mit aller gähigfeit fein ©efchäft burdjzubringen fucht, in Ärifenzeiten feines ©e-

fchäftS, bie nicht zu ibentifÍ3Íeten finb mit Reiten perfönlidjen SöetfagenS ober eigener gefdjäftlidjer 

Untüchtigfeit, gar feinen 2Bert batauf legt, baS Vertrauen bet Deffentlidjfeit baburd) 3" berfd)et3en, 

baß er biefeS ^ iafat auf bem 9ttarftplat3 anfleht. 3dj batf batauf hinweifen, baß wir heute im 

3eidjen beS SietjafjteSplaneS auch fonft bie 9totwenbigfeit haben, foldje <piafatierungen an bie 

Oeffentlidjfeit 3U unterlaffen. 3ch batf feftftellen, baß heute bie $o rm bet © m b S . auf 2Bunfd) 

ftaatlicher ©teilen aus gleichem ©runbe gewählt werben muß. 2Bir muffen, wenn Wir fpäter 3U 

ben einzelnen f ragen fommen, auf biefeS Onteteffe unter allen Umftänben 9iücffid)t nehmen. Od) 

fpteche bon biefem berechtigten ggoiSmuS ber faufmännifchen Unternehmungen beSwegen fo offen, 

weil ber, ber nidjt bie fieiben beS beranttoortlidjen faufmännifchen Unternehmers fennt, feht häufig 

biefem Unternehmer auch nicht recht bie ¡Jíreube beS Erfolges 3U gönnen bermag. 

Steine Herren, ich möchte nun einige S3eifpiele geben, Weniger Weil fie anfdjaulid) finb, fonbetn 

weil fie bíelleídjt in fünftigen SluSeinanberfehungen, Q3efpred)ungen unb Setatungen eine SRolIe 

fpielen fönnen. 
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Ein gtogeö leitüunterneijmen, ba« günftig arbeitet, fidj rentiert unb bortoärt« fommt, brauet 
33ütoräume. ©ie 33ütoräume finb in biefer 2lrt nidjt ju befdjaffen, toeil innerhalb ber gleidjen 
j^onjunfturtoelle anbete Unternehmungen aucfj ptofpetieren. ©a ba« nötige ©elb ofjne 3nanfprud)-
naljme bon j?rebit jut Verfügung ftcf»t, foü ein #au« gebaut toerben. S« ift bei ben fjoh*n Soben-
pteifen richtiger, ein große« Äontotljau« mit fedj« ©tocftoerfen ju bauen als nur ein« mit jtoei 
6tocftoerfen. ÜJleine fetten, ba« ift fein gebauter ¡fall. ©a« ift einet bon bieten, bie mir au« 
mandjen 93efpredjungen noef) in Erinnerung geblieben finb. ©iefe« große Xeitituntemefjmen tut fid) 
jufammen mit einem anbeten großen Unternehmen. 6 ie bauen sufammen ein iiontorljau«. ©ie 
größte 3ahl Släume tbirb bon biefen beiben Unternehmungen benufct. E« tbirb eine feht bor-
forglidje S8orrat«tmrtfd)aft mit ben SRäumen getrieben, unb bie Heinere #älfte, toenn ich biefen 
fdjledjten 2lu«brucf gebrauchen barf, wirb bermietet. ©iefe« berechtigte öebürfni« toirb befriebigt 
burdj eine ©mb.©. p r bie Slftiengefellfdjaft fehlt ba« 6ammeln bet 1000 Jaufenb-3Karf-6cheine. 
<5füt eine Di»©., meine Herren, fehlt alle«; benn ben beiben Unternehmungen liegt gar nidjt« baran, 
ein große« Äontorljau« ju befi^en unb ju betreiben, fonbetn, toenn bie ©löglidjfeit je toieber ent-
ftehen follte, baß fie fidj bon biefem ©runbbefifc löfen fönnen unb babutdj jtoei ©lillionen triebet 
frei toerben, fo ift ba« für beibe Unternehmen ba« befte, toa« ihnen überhaupt paffieren fann. 6 ie 
finb auch 9 «n bereit, toenn eine britte ober bierte größere ober mittlere ^irma, bie ettoa übet-
flüffige« Kapital hat, fidj beteiligen mochte, ihr biefen SQunfd) ju getoähren. Slußerbem ift in bem 
93etrieb biefe« £e*ti(unternehmend ber 33efifc eine« Saufe« nun in ber Ja t ein {Jirembförper, ber iht 
bei ber 93ilan3ietung ©djtoierigfeiten bereiten toörbe. 

- 9lun ftellen 6 ie fidj bei biefem Seifpiel einmal bor, meine Serren, baß nicht toie in biefem 
tatfäd>lidjen $a l l gtoei ©efellfchaften in (frage fommen, fonbetn biet ©efellfdjaften unb biefe biet 
©efellfchaften biefe« ßontorljau« al« £>S®- nach bem funbamentalen, aber hatten ©runbfatj ber 
perfönlidjen Seranttoortung betrieben, ©ie erfte ©efellfdjaft, bie al« OS®, auftritt, bilanziert per 
31. 12., bie stoeite per 31. 3., bie britte per 31. 6. unb bie bierte per 31. 9. ftebe ©efellfdjaft, bie 
Offener Sanbel«gefellfdjafter biefer ßontorljauö-DS®- ift, muß in ihrer S3ilanz, in ihrer ©etoinn-
unb 33erluftredjnung ba« Äontorljau«, feine Einnahmen unb 2Iu«gaben, mit berücfficfjtigen. SJlin-
beften« muß fie beranttoortlidj bei 2lufftellung ber 93ilang prüfen, toelcfje« Jlififo, toeldje 2Jlöglidj-
teiten bie OS)®- enthält, unb bie arme D5)©. hat ba« Vergnügen, biermal im 3ahre bie erfotber-
lichen Unterlagen ju liefern für nicht« unb toieber nicht«. 

E in jtoeite« Seifpiel, bon> biefer felben Firma. ©er Jeitilgefellfdjaft geht e«, toie gefagt, gut. 
6 i e hat ftarfe SRefetben. foll im SJloorlanb eine $ladj«fultur betrieben toerben. 5Do finb bie 
Unternehmer, in biefem gaHe bie fianbtoirte, bie biefe {fladjäfultur betreiben, ba« tedjnifdje SRififo 
be« ©elingen« biefe« SOerfudje« übernehmen unb bie bie geeigneten 9ledjt«träger für eine breite 
Fortführung biefe« Verfahren« barftellen, toenn ber ©erfud) erfolgreich fein follte? ©ie fiöfung ift 
hier burdj eine befonbere ©mbS- gefunben toorben. Sludj bie Teiti lf irma toar nicht in bet £age, 
ba« SRififo auf eigene Schultern ju nehmen, fonbetn hat fiel) mit mehreren f i rmen jufammengetan, 
um ba« SRififo 3U begrenjen. SReine Herren, f)ier ift ftatf bet @efidjt«punft ber befdjränften Saftung 
ju berücffichtigen, mit Sftedjt; benn î icr toirb betoußt im ifntereffe be« S3ol!«gangen unb bet SBirt-
fchaft«autatfie ein SHififo übernommen, ba« einem perfönli^en Unternehmer mit Saut unb Saat 
allein aufjubütben, nidjt berlangt toerben fann. Um biefe« SSeifpiel abjutunben unb ju berbollftän-
bigen, hat fich biefelbe ©efellfdjaft mit anbeten ^teunben toieberum gufammengetan, um nun noch 
eine foftfpielige ^la^«aufbereitung«- unb SRöftanlage ju bauen, unb hat auch h»« öie (form einet 
©mbS- getoählt. 

6 in anbete« Seifpiel: 3d) hatte bother fchon gefagt, baß nach beutfdjem Siecht ber 9leebet nur 
mit ©djiff unb fiabung haftet. 3n mannen auölänbifchen fechten ift ba« nicht ber ^all. ©ie Steeber, 
bie in Säfen biefer auilänbifdjen 9lecht«fahungen bor Sinter gehen, pflegen aufzutreten al« ©mbS-
6« toirb babutdj mit Stecht, toie idj glaube, bie bem beutfdjen Siecht entfpredjenbe befchränfte Saf -
tung auf bem Umtoeg übet bie ©mbS- herbeigeführt. 
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Ueber bíe (famílícngefcllfcftaft möd)te id) nid)t fpredjen. «5d) f»nbc in meinen grunbfäfclicfjen 21u«-
fül)tungen eigentlich fchon ba« SBefentlicfje unb Gharafteriftifdje gefagt. Od) brause baju feine 
toeiteren beífpíele gu geben. 

3dj mödjte bann nocí ein futge« SDort fagen ü6et bie fogenannte Sanierung«- ober Slufbau-
gefellfdjaft. S« fommt häufig bot, baß ein tbirtfdjaftlidje« Unternehmen fdjtoadj tuítb, Don bem bis-
herigen Stöger, ganj gleichgültig, tóetele 9tedjt«form e« hat, ní<3f)t mefjr gehalten toerben fann, baß 
a6et bíe in biefem Unternehmen (íegenben materieílen unb immateriellen SBerte unb bíe SRücffídjt auf 
ben treuen 6 tamm ber alten SIngefteííten unb Slrbeiter, eine 2Iufred)terhattung biefe« Unternehmen« 
für bie beteiligten toünfdjen«toert erfdjeínen laffen. ioier hat fídj in großem Umfange bíe ©mb-ö. 
betoäljrt, inbem fíe e« ben im ^reíélauf ber SBirtfdjaft mit biefem ftanfen Unternehmen berbunbenen 
f i rmen ermöglichte, ^ctfenb einjufpringen. íDa« gefdjieljt häufig nur borübergehenb, manchmal mit 
größerer Jenbens gut ©auerljaftigfeit. 6 0 finb ^ßrobugenten in ben íjanbel, Verarbeitet bon Sftolj-
ftoffen in bie Stoljftoffergeugung unb ijänbler helfenb unb ftühenb in bie ^ßrobuftion gegangen, unb 
oft hat fidj barau« ein gut unb tbírtfcfjaftlídj befriebigenb arbeitenber 3uiammenfdjluß ¿um Sftufcen 
ber SBirtfdjaft ergeben. 

Sftit einem furjen 2öort möchte ich nodj auf bíe berfaufágefellfdjaften in ©mb^ . - ^o tm su 
fpredjen fommen, bie bon Kartellen unb 6t)nbifaten ufto. betrieben toerben. ©etabe hiet Ijanbelt e« 
fid) nie um ba« e ' n e r befdjränften Haftung; benn ^iet toerben bie ©efcfjäfte abgetbidelt für 
3tecfjnung beffen, ben e« angeht, b. h- für bie einzelnen SIRitglieber biefer Kartelle, ^ ier ift tbieber 
bie ©mbg. nicht« anbete« al« bie ¡Jotrn für eine felbftänbige 9tedjt«perfönlidjfeit, bie im Tftecht«-
leben fjanbelnb unb im ^ßtogeg flagenb unb berflagt auftreten fann. bon irgenbeiner Slbfidjt, bie 
befdjränfte Haftung im (Sinne ber ©djäbigung bon ©laubigem geltenb ju machen, fann h ' f t nicht 
im minbeften bie Siebe fein, @ntfdjulbigen 6 ie, baß ich I j i « nodj ettoa« bagtoifdjentoerfe; j jerr 
?kof. © r o ß m a n n - © o e r t h hat geftern babon gefprodjen, baß bie Aufnahme bon ßtebit gum 
üeidjtfinn teige unb baß man mit frembem ©e(b leicht mehr fein ©efdjäft aufblähe, alé man e« mit 
eigenem ©elbe machen toütbe. Et l i che tocíg, baß ftembe« ©elb, in«befonbere frembe« ©elb, 
ba« al« fünbbate« ©arlehen gegeben tbirb, ba« fdjlimmfte 6djtoert ift, ba« überhaupt übet einem 
Raupte fdjtoeben fann; benn ba« ©elb muß irgenbtbann einmal gurücfgegaljlt toerben unb immer in 
bem 2lugenblicf, ba« ift nicht fomifdj, fonbern naturnottoenbig, tbenn ba« ©elb am bringenbften 
benötigt tbirb. ©enn tbenn ba« ©elb hohen SKufcen gemährt, b. h- in Seiten guter Äonjunftur, braucht 
jeber fein ©elb boppelt unb breifach felbft. 

SJleine fe t ten , ich möchte noch auf einen ©efidjt«punft fjintoeifen, ber bei mandjen ©mbi}. 
eine große 9 M e fpielt, unb ich barf e« í>íct ettoa« fdjlagtoortartig überfchreiben mit bem Unterfdjieb 
be« großen unb be« mittleren betriebe«, tbobei híet Sftittelbetrieb fdjon eine 21ftiengefellfc()aft mit 
5 Mil l ionen 2ftarf fein fann. € in große« Unternehmen hat alle«: ©gene patente, eigene ¡forfdjung«-
anftalt, auch eigene berfaufSorganifationen, fogat unter bem tarnen ber ¡firma. b e i einer mitt-
leren ¡firma ift bie Äapagität nidjt groß genug, um eigene patente gu ertberben. #ier tberben ge-
meinfame patente benu^t, unb biefe gemeinfamen patente, bie häufig tragenb für eine Sfteilje bon 
mittleren ¡firmen finb, toetben in eine gemeinfame ©mbS. gelegt, toie ich glaube, mit bollet SKot-
toenbigfeit. @íne toirtfchaftlidje Sftottoenbigfeit ift auch bet gufammenfdjluß getabe bon mittleren 
betrieben, um auf einem beftimmten 2lrbeit«gebiete — unb ich benfe hierbei nicht an ben b ier -
jahte«plan allein, too biefe Sftottoenbigfeit immer toieberfehtt — , um auf einem beftimmten fpegiel-
len 2lrbeit«gebiet bortoártágufommen, (forfdjung«arbeít ju leiften, bie übet bie .Kraft eine« einzelnen 
intereffierten Unternehmen« hinauäörijt unb auch in ihrem Ertrag befru^tenb für mehrere Unter-
nehmen betfelben brandje unb be«felben 2ltbeit«fteife« fein muß. Sie (frage bet <£tfinbet-©mb£. 
unb bie Beteiligung be« erfinber« an ben Erfolgen feine« patente« ift ja eine (frage, bie häufig 
bi«futiert toitb unb bie beifpiel«toeife ßet tn €t i fo l l i , bet ja fonft ein fchatfet ©egner bet ©mbß. ift, 
baju gebracht hat, entfptechenbe 33otfdhläge gu madjen. Crifoll i« 2Ibhanbfung über ba« SRedjt bet 
©mbi). in bem befannten ¡ftanf'fchen Smbbudh ift übrigen« in einem SBerlage etfehienen, ber bie 
9tedjt«form einet ©mbio. trägt, im gentralberlag ber 9^6091^. , ¡franj eher 9^achf., ©mb®. 
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