
1 
 

„Das neue Personengesellschaftsrecht in der Gestaltungspraxis (MoPeG)“ 

Stand: 3. September 2024 

Cornel Pottgiesser, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Esslingen 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einführung .......................................................................................................................................... 3 

1.1 Anderer Grundtypus .................................................................................................................................................3 

1.2 Partielle Rechtsfähigkeit..........................................................................................................................................4 

1.3 Grundbuch ....................................................................................................................................................................5 

1.4 Reform im System ......................................................................................................................................................5 

1.5 Keine allgemeine Handelsregisterpflicht ..........................................................................................................5 

1.6 Eingetragene/rechtsfähige/nicht-rechtsfähige Gesellschaft gemäß § 705 Abs. 2 BGB ..................6 

2. Literatur .............................................................................................................................................. 6 

3. Ende der Gesamthand ........................................................................................................................ 6 

3.1 Vermögen der GbR ....................................................................................................................................................6 

3.2 Wegfall von Vorschriften ........................................................................................................................................7 

4. Gründungstheorie vs. Sitztheorie ...................................................................................................... 7 

5. „Firmierung“ ...................................................................................................................................... 7 

5.1 „eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ .........................................................................................7 

6. Geschäftsführung............................................................................................................................... 8 

7. Beschlussfassung ............................................................................................................................... 8 

8. Vertretung .......................................................................................................................................... 8 

9. Haftung .............................................................................................................................................. 9 

10. Begrenzung der Nachhaftung ........................................................................................................... 9 

11. Information ...................................................................................................................................... 10 



2 
 

11.1 Individuell .................................................................................................................................................................. 10 

11.2 Wirksamkeitsvorbehalt......................................................................................................................................... 10 

11.3 Unterlagen und Auszüge...................................................................................................................................... 10 

11.4 Auskunftspflicht ...................................................................................................................................................... 10 

12. Rechnungslegung und Gewinnverteilung ....................................................................................... 10 

12.1 Jährlicher Rechnungsabschluss und Gewinnverteilung ........................................................................... 10 

12.2 Beteiligung ................................................................................................................................................................ 10 

12.3 Allgemeingültigkeit für Gesellschaften? ........................................................................................................ 10 

13. Gesellschafterklage .......................................................................................................................... 11 

14. Gesellschafterwechsel ..................................................................................................................... 11 

15. Abfindung ......................................................................................................................................... 12 

16. Gesellschaftsregister ........................................................................................................................ 12 

17. Andere Register ................................................................................................................................ 13 

17.1 Grundbuch ................................................................................................................................................................. 13 

17.2 Gesellschafterliste GmbH .................................................................................................................................... 13 

17.3 Namensaktienregister........................................................................................................................................... 13 

17.4 Schutzrechtsregister .............................................................................................................................................. 13 

18. Statuswechsel .................................................................................................................................. 14 

19. Auflösung ......................................................................................................................................... 14 

20. Liquidation ....................................................................................................................................... 14 

21. Beispiele einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts ........................................................................... 15 

22. Auslandsgesellschaft ....................................................................................................................... 15 

23. Nicht-rechtsfähige GbR .................................................................................................................... 16 

24. Vereine ohne Rechtspersönlichkeit ................................................................................................. 17 

25. Exkurs: Corporate Housekeeping .................................................................................................... 18 



3 
 

26. Gesellschaftsregister ........................................................................................................................ 18 

27. Gesellschafterversammlung ............................................................................................................ 18 

28. Personenhandelsgesellschaften ...................................................................................................... 18 

28.1 Einführung ................................................................................................................................................................. 18 

28.2 Öffnung für Freie Berufe ...................................................................................................................................... 19 

28.3 Beschlussfassung .................................................................................................................................................... 19 

28.4 Ladung ......................................................................................................................................................................... 19 

28.5 Anfechtbare und nichtige Beschlüsse ............................................................................................................. 20 

28.6 Anfechtungs-/Nichtigkeitsklage ....................................................................................................................... 21 

28.7 Gewinn ........................................................................................................................................................................ 21 

28.8 Informationsrechte der Kommanditisten ...................................................................................................... 21 

28.9 Sonstiges .................................................................................................................................................................... 22 

29. Sonstige Neuigkeiten ....................................................................................................................... 22 

30. Was fehlt? ......................................................................................................................................... 22 

31. Muster .............................................................................................................................................. 23 

31.1 Gesellschaftsvertrag der eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts ..................................... 23 

31.2 Anfechtungs- und Feststellungsklage ............................................................................................................. 30 

31.3 Ladung der Gesellschafterversammlung ....................................................................................................... 32 

31.4 Anmeldung zur Eintragung ins Gesellschaftsregister ............................................................................... 33 

32. Gesetze ............................................................................................................................................. 34 

 

1. Einführung 

1.1 Anderer Grundtypus 

Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts („MoPeG“) reformiert umfassend das 

Recht der Personengesellschaften nach den Empfehlungen des Mauracher Expertenberichts. §§ 705 ff. 

BGB haben nicht mehr die spontane Gelegenheitsgesellschaft im Blick, sondern vor allem Unternehmen 
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jenseits gewerblicher Tätigkeit. Gesellschaften bürgerlichen Rechts zur Verwaltung des Immobilienbesit-

zes können so in einem Gesellschaftsregister eingetragen, Handelsgesellschaften wie OHG oder Kom-

manditgesellschaft werden für Freiberufler geöffnet. 

1.2 Partielle Rechtsfähigkeit 

Mit dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches zum 1. Januar 1900 war auch die Gelegenheitsge-

sellschaft geregelt worden, die sogenannte Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Grundsätzlich waren die 

Gesellschaften einschließlich der Aktiengesellschaft bereits im zweiten Buch Handelsgesellschaften und 

stille Gesellschaft im Handelsgesetzbuch geregelt, die GmbH seit 1892 im GmbH-Gesetz versorgt. Jetzt 

fehlte noch so etwas wie der sprichwörtliche Lumpensammler, also eine Form der Auffanggesellschaft. 

Nur hierfür war die Gesellschaft bürgerlichen Rechts gedacht. Sogar auf eine objektive Sorgfaltspflicht 

wurde verzichtet. Gesellschafter durften so sorgfältig sein, wie sie es in ihren sonstigen Geschäften sind 

(§ 708). 

Schaffung von Gesellschaftsvermögen oder die Zuordnung des Vermögens insgesamt wurde nicht ab-

schließend diskutiert. Der 1. Entwurf des BGB wird allgemein als rein schuldrechtliches Rechtsverhältnis 

interpretiert, während dann mit den §§ 718 und 719 das Gesamthandsprinzip inkorporiert worden sei. 

Jedenfalls wurde eine stärkere Verbindung in Form der Gesamthand gegenüber dem schlichten Schuld-

recht verstärkt angemahnt (Otto von Gierke). Eine klare Regelung wurde indes versäumt. Die Änderungen 

zwischen dem ersten schuldrechtlichen Entwurf des BGB im Hinblick auf das Vermögen der Gesellschaft 

und dem dann verabschiedeten BGB unterscheiden sich nicht besonders. Die Gesetzeskommission hatte 

eine Entscheidung für oder gegen die Gesamthand offengelassen. 

So lautete § 631 des 1. Entwurfs: 

„Die beizutreibenden Gegenstände können dazu bestimmt sein, entweder dem Rechte nach oder dem 

Gebrauche oder der Nutzung nach gemeinschaftlich zu werden. Wenn Geld oder andere vertretbare Sa-

chen, oder wenn unvertretbare Sachen nach einer nicht blos dem Zwecke der Gewinnvertheilung erfolg-

ten Schätzung beizutragen sind, so ist anzunehmen, daß dieselben dem Rechte nach gemeinschaftlich 

werden sollen. Was erforderlich ist, damit ein Gegenstand gemeinschaftlich werde, bestimmt sich nach 

den für die Übertragung des Gegenstands geltenden Vorschriften. Im Zweifel ist anzunehmen, daß den 

Gesellschaftern an den gemeinschaftlich gewordenen Gegenständen gleiche Antheile zustehen“. 

So anders als die §§ 718 und 719 BGB klingt das nicht. Zunächst ist die gemeinschaftliche Berechtigung 

mehrfach unterstrichen. Trotzdem wurde in der Folge über die (römischrechtliche) Rechtsfähigkeit der 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts nicht zuletzt mit der deutschrechtlichen Gesamthandsrechtslehre ver-

neint. 

Die sich daraus ergebende Diskussionen, ob traditionell ausschließlich die einzelnen Gesellschafter als 

Zuordnungssubjekte auftreten, Gesellschaft und Gesellschafter einheitlich mit doppelter Wirkung ver-

pflichtet werden oder der Gesellschaft doch eine Teilrechtsfähigkeit in Nachfolge oder Abwandlung der 

Gesamthand einzuräumen wäre, wurden mit einer Jahrhundertentscheidung des Bundesgerichtshofs An-

fang des Jahrtausends beendet. 
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„Die (Außen-)Gesellschaft bürgerlichen Rechts besitzt Rechtsfähigkeit, soweit sie durch Teilnahme am 

Rechtsverkehr eigene Rechte und Pflichten hat.“ hieß es am 28. Januar 2001 seitens des Bundesgerichts-

hofs (II ZR 331/00). 

Diese Entscheidung sollte der halbe Weg zur jetzigen Reform des Rechts der Personengesellschaften sein. 

Vor allem war mit dieser Entscheidung der Weg der GbR ins Grundbuch geebnet. 

1.3 Grundbuch 

Nachdem der Zweite Senat des Bundesgerichtshofs die Bresche zur Teilrechtsfähigkeit geschlagen hatte, 

folgte der Fünfte Senat unter heftigem Sperrfeuer der traditionellen Rechtsprechung und Literatur1 in 

2008 mit der Grundbuchfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (V ZB 74/08): 

„Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) kann unter der Bezeichnung in das Grundbuch eingetragen 

werden, die ihre Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag für sie vorgesehen haben.“ 

Das war folgerichtig, zeitigte aber verschiedene Probleme. Vor allem war die Publizität des Grundbuchs 

aufgrund wechselnden Gesellschafterbestand der GbR beeinträchtigt. Für die GbR gab es kein öffentliches 

Register zur Dokumentation des Gesellschafterbestands. Der Bundesgerichtshof weist in seiner Entschei-

dung jedoch richtig darauf hin, dass das Vertrauen in die Vertretungsbefugnis eines oder mehrerer Ge-

sellschafter durch den Grundbucheintrag nicht geschützt wird. Außerdem könne das Eigentum der Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts nicht durch formelle Anforderungen wie die des Grundbuchs einge-

schränkt werden. Die etwaige Unrichtigkeit des Grundbuchs sei vielmehr eine zwangsläufige und damit 

hinzunehmende Folge der Anerkennung der Teilrechtsfähigkeit der GbR. 

Zur Dokumentation von Name, Gesellschafterbestand oder Vertretungsbefugnissen des Gesellschafter-

bestands etablierte sich in der Folgezeit die Vorlage des zumindest schriftlichen Gesellschaftervertrages. 

Der Gesetzgeber reagierte und verabschiedete schließlich mit Wirkung zum 1. Oktober 2009 § 899a BGB 

i.V.m. § 47 Abs. 2 Satz 1 GBO, wonach die Personen als Gesellschafter gelten, die zum Grundbuch ange-

meldet wurden. Somit wurde wieder ein erhöhter Grad der Richtigkeit des Buchs sichergestellt. 

1.4 Reform im System 

Das MoPeG ist eine Reform im System. Anders als z.B. in Österreich, wo die Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts den Vorschriften des Handelsrechts und damit auch der Möglichkeit der Eintragung unterworfen 

wurde, lässt das Reformgesetz die bestehenden Regelungen zum Personengesellschaftsrecht nahezu un-

angetastet. Vor allem wird die analoge Anwendung des Rechts der offenen Handelsgesellschaft auf die 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts explizit verneint. 

1.5 Keine allgemeine Handelsregisterpflicht 

Das neue Recht der Personengesellschaften fordert auch keine allgemeine Pflicht zur Eintragung im Han-

delsregister. Vielmehr geht es den Weg der weitgehend analogen Anwendung des Handelsregisterrechts 

 
1 Das erstinstanzliche Amtsgericht Schöneberg ist auch weiterhin mit seinen besonderen Rechtsansichten 
in der juristischen Fachliteratur präsent. 

file://///192.168.1.15/Datenserver/Publikationen/Anwaltsakademie/Personengesellschaften/ii_zr_331-00.pdf
file://///192.168.1.15/Datenserver/Publikationen/Anwaltsakademie/Personengesellschaften/ii_zr_331-00.pdf
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auf ein neu geschaffenes Gesellschaftsregister und schafft verschiedene Anreize zur Eintragung einer Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts im Gesellschaftsregister, vor allem durch Ausschluss einer Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts zur Eintragung im Grundbuch bei fehlender Eintragung im Gesellschaftsregister. 

1.6 Eingetragene/rechtsfähige/nicht-rechtsfähige Gesellschaft gemäß § 705 Abs. 2 BGB 

Das Gesetz unterscheidet nun eingetragene, rechtsfähige und nicht rechtsfähige Gesellschaft bürgerli-

chen Rechts. Eine Gesellschaft kann rechtsfähig, aber nicht eingetragen sein. Eine nicht-rechtsfähige Ge-

sellschaft kann nicht eingetragen werden. 

Rechtsfähige Gesellschaft ist, wer am Rechtsverkehr teilnimmt. Ausschlaggebend ist der Wille der Gesell-

schafter. Bei Betrieb eines Unternehmens oder gemeinschaftlichen Namen wird die Rechtsfähigkeit ver-

mutet, § 705 Abs. 3 BGB. 

2. Literatur 

✓ Bachmann, MoPeG, NJW 2021, 3073 ff. 

✓ Abschlussbericht Maurach 

✓ Lieder/Hilse, Das Internationale Personengesellschaftsrecht des MoPeG, ZHR 185 (2021), 471 

ff. 

✓ Begründung BT Drucksache 19/27635 

✓ MüKoBGB/Schäfer, §§ 705 ff. 

✓ Auszug BGB §§ 705 ff. (ab 2024) 

✓ Auszug HGB §§ 105 ff. (ab 2024) 

✓ Bundesministerium der Justiz https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfah-

ren/DE/Personengesellschaftsrecht.html  

3. Ende der Gesamthand 

3.1 Vermögen der GbR 

„Beiträge der Gesellschafter sowie die für oder durch die Gesellschaft erworbenen Rechte und die gegen 

sie begründeten Verbindlichkeiten sind Vermögen der Gesellschaft“ heißt es jetzt in § 713 BGB. Also gibt 

es keinen ideellen Anteil eines Gesellschafters am Gesamthandsvermögen mehr. Das Verständnis der Ge-

samthandsgemeinschaft war schon immer schwierig, ein wenig wie bei den Musketieren: „Einer für alle 

und alle für einen!". Viele Semester von Jurastudierenden haben die Umschreibung mit dem gemeinsa-

men Schwert, auf das alle Gemeinschafter eine Hand legen, gehört; offenbleibt, wer sie verinnerlichen 

konnte. Dieses sehr kollektive Rechtskonstrukt der Gesamthandsgemeinschaft scheint aus der heutigen 

Zeit gefallen zu sein. Die ausschließliche Zuordnung von Rechten ist auf dem Vormarsch. Zwar ist die Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts keine juristische Person geworden, doch wurde sie zumindest teilrechtsfä-

hig. Ob bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Mieterin einer Wohnung Wohnraum- oder Geschäfts-

raumrecht gilt, ist noch zu entscheiden. Bei der Grunderwerbsteuer gilt zumindest für die Jahre 2024 bis 

2026 eine Übergangslösung  in § 24 GrEStG  (Kreditzweitmarktförderungsgesetz, Zustimmung Bundesrat 

am 15.12.2023). Rechtsfähige PersGes gelten für Zwecke der GrESt als Gesamthand und deren Vermögen 

als Gesamthandsvermögen. 

https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Personengesellschaftsrecht.html
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Personengesellschaftsrecht.html
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3.2 Wegfall von Vorschriften 

Vor allem fallen §§ 899a BGB und 736 ZPO fort. Beide Vorschriften sind nicht mehr notwendig. § 47 Abs. 

2 GBO beschränkt die Möglichkeit der Eintragung auf eingetragene Gesellschaften bürgerlichen Rechts. 

Aufgrund der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist eine Vollstreckung aus einem Titel 

gegen die Gesellschaft gegen einen Gesellschafter als Dritten selbstredend nicht zulässig. 

4. Gründungstheorie vs. Sitztheorie 

Der Gesetzgeber legt nun in Abkehr von der traditionellen Sitztheorie in Deutschland auch für die Perso-

nengesellschaften die Gründungstheorie fest. Nach der Gründungstheorie bleibt das Recht, nach dem 

eine Gesellschaft gegründet wurde, auch bei Wechsel des Verwaltungssitzes in eine andere Jurisdiktion 

bestehen. So verbleibt es bei der Anwendung beispielsweise englischen Rechts auf eine im Companies 

House eingetragene Gesellschaft, auch wenn der Verwaltungssitz nach Kalifornien verlegt wurde. Umge-

kehrt verbleibt es für eine Gesellschaft nach dem Recht des Bundesstaates Delaware bei der Anwendung 

dieses Rechts im Falle der Verlegung des Verwaltungssitzes beispielsweise nach Schottland. Umgekehrt 

anerkennt die Sitztheorie keine nach ausländischem Recht gegründete Gesellschaft, sondern verlangt 

quasi bei Grenzübertritt die Neugründung, gegebenenfalls Eintragung in einem inländischen Register. 

Anderenfalls wird die Gesellschaft nach deutschem Recht mangels Eintragung als offene Handelsgesell-

schaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit der Folge der persönlichen Haftung der Gesellschafter 

qualifiziert. 

Bereits mit dem MoMiG 2008 berechtigten der Gesetzgeber Aktiengesellschaften und GmbH zur Verle-

gung des Verwaltungssitzes ins Ausland. Nun folgte er mit Kommanditgesellschaften, offenen Handels-

gesellschaften und eingetragenen Gesellschaften bürgerlichen Rechts. 

Damit stellt sich die Frage, ob die traditionell von der Rechtsprechung (BGH zuletzt II ZB 19/15) bestätigte 

Sitztheorie noch vertretbar ist. Nur das Recht der stillen Gesellschaft und die Genossenschaft wurde noch 

nicht für eine Sitzverlegung ins Ausland geöffnet. Die Aktiengesellschaft als das Flaggschiff der deutschen 

Gesellschaften, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung als der „Volkswagen“, die Kommanditgesell-

schaft mit ihrem Hang zur Steueroptimierung, die offene Handelsgesellschaft und sogar die „Allerwelts-

Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ (§ 105 Abs. 2 HGB, § 161 Abs. 2 HGB) dürfen nunmehr ihren Sitz ins 

Ausland verlegen, ohne des deutschen Rechts als Gründungsstatut verlustigzugehen. Das sagt noch 

nichts über das Recht ausländischer Gesellschaften, in Deutschland anerkannt zu werden. Jedoch gebietet 

schon der Grundsatz reziproker Anerkennung den Übergang zur Gründungstheorie insgesamt. 

5. „Firmierung“ 

5.1 „eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ 

Mit der Eintragung im Gesellschaftsregister hat die Gesellschaft bürgerlichen Rechts auch das Recht und 

die Pflicht, ihren Namen firmenmäßig zu führen. Sie kann einerseits ausgeschrieben als „eingetragene 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ oder abgekürzt „eGbR“ auftreten. Die Vorschriften des Firmenrechts, 

insbesondere §§ 18 ff. HGB finden gemäß §§ 707a, 707b BGB entsprechende Anwendung. Demgemäß ist 
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auch eine Angabe der Haftungsbeschränkung vonnöten, falls keine natürliche Person als Gesellschafter 

(„AG & Co. GbR“) vorhanden ist. Das klingt augenblicklich noch gewöhnungsbedürftig. 

6. Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung erfolgt grundsätzlich gemeinsam, § 715 Abs. 1 BGB. Hier ändert sich nichts. Sie be-

trifft Geschäfte, welche die Gesellschaft bei Teilnahme am Rechtsverkehr gewöhnlich treffen, § 715 Abs. 

2 BGB. 

Bei Geschäften, deren Aufschub Gefahr für die Gesellschaft bedeutete, besteht Notgeschäftsführung für 

jeden einzelnen Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann Aufwendungsersatz, auch für Verluste bei Fäl-

len der Geschäftsführungsbefugnis, geltend machen, § 716 BGB. 

7. Beschlussfassung 

Gesellschafterbeschlüsse bedürfen der Einstimmigkeit, § 714 BGB. Zur Vornahme von Geschäften, die 

über die gewöhnliche Geschäftsführung hinausgehen, ist ein Beschluss aller Gesellschafter erforderlich, 

§ 715 Abs. 2 S. 2 BGB. 

Die Geschäftsführungsbefugnis kann einem Gesellschafter durch Beschluss der anderen Gesellschafter 

ganz oder teilweise entzogen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, § 715 Abs. 5 S. 1 BGB. Bei diesem 

Beschluss ist der betroffene Gesellschafter nicht stimmberechtigt. Gleiches gilt beim Ausschluss gemäß 

§ 727 BGB. 

Der Beschluss zur Auflösung der Gesellschaft muss gemäß § 732 BGB mit einer Mehrheit von mindestens 

¾ der abgegebenen Stimmen gefasst werden. Die Dreiviertelmehrheit ist insbesondere aus dem GmbH-

Recht bekannt. 

8. Vertretung 

Zur Vertretung der Gesellschaft sind abdingbar alle Gesellschafter gemeinsam befugt, § 720 Abs. 1 BGB. 

Ist der Gesellschaft gegenüber eine Willenserklärung abzugeben, genügt die Abgabe gegenüber einem 

vertretungsbefugten Gesellschafter, § 720 Abs. 5 BGB. 

Eine Beschränkung des Umfangs der Vertretungsbefugnis ist Dritten gegenüber unwirksam. Dies gilt ins-

besondere für die Beschränkung, dass sich die Vertretung auf bestimmte Geschäfte oder Arten von Ge-

schäften erstreckt oder dass sie nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder einzelnen 

Orten stattfinden soll, § 720 Abs. 3 BGB. 

Nachträglich kann die Vertretungsbefugnis einem Gesellschafter aus wichtigem Grund entzogen werden, 

§ 720 Abs. 4 i.V.m. § 715 Abs. 5 BGB. 
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9. Haftung 

Die Gesellschafter haften akzessorisch als Gesamtschuldner gemäß §§ 721, 721b BGB. Obwohl allgemein 

bekannt sein sollte, bedeutet akzessorische Haftung keine Pflicht zur primären Inanspruchnahme der Ge-

sellschaft. Vielmehr können die Gesellschafter ohne weiteres simultan mit der Gesellschaft in Anspruch 

genommen werden. Dem Gesellschafter stehen aber alle Einwendungen und Einreden, die nicht in seiner 

Person begründet sind, insoweit zu, als sie von der Gesellschaft erhoben werden können. Entsprechendes 

gilt für Aufrechnung und Leistungsverweigerung. 

Diese Haftung der Gesellschafter ist zwingend, indes sind Haftungsbeschränkungen der Gesellschaft 

selbst mit Dritten möglich. Die Haftung der Gesellschaft kann beispielsweise vertraglich eingeschränkt 

werden, nicht aber der Gesellschafter. Etwaige allgemeine Haftungsausschlüsse im Geschäftspapier der 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts für einzelne Gesellschafter, wie das im Falle der Einhaltung der Vor-

schriften zur Wirksamkeit allgemeiner Geschäftsbedingungen gemäß §§ 305 ff. BGB möglich wäre, sind 

damit obsolet. 

Ein eintretender oder ausscheidender Gesellschafter haftet wie bei der offenen Handelsgesellschaft. Et-

was anderes gilt nur bei nichtkaufmännischem Einzelunternehmen, bei denen nicht analog §§ 25 ff. HGB 

die Haftung beschränkt werden kann. 

Der Gesetzgeber weist allerdings ausführlich darauf hin, dass bei Unangemessenheit die Haftung auch 

eingeschränkt sein kann, so insbesondere im Falle einer Bauherrengemeinschaft, bei geschlossenen Im-

mobilienfonds, Gelegenheitsgesellschaften oder gemeinnützigen Gesellschaften. Möglichkeiten der Ein-

schränkungen seien die Haftung nach Köpfen, anteilige Haftung nach Beitrag, Beschränkung auf das Ge-

sellschaftsvermögen und ausschließliche Haftung der Handelnden. Allerdings fragt sich, weshalb der Ge-

setzgeber diese Erwägungen nicht in irgendeiner Form im Gesetzestext umgewandelt hat. Gerade eine 

der entscheidenden Frage, nämlich die (eingeschränkte) Haftung der Gesellschafter der Rechtsprechung 

zu überlassen, zeugt nicht gerade von Gestaltungswillen. Beide Formulierungen wie folgt wären durchaus 

möglich gewesen: „§ 721c: Ein Gesellschafter haftet nicht persönlich, soweit diese Haftung eine unange-

messene Härte darstellen würde. Eine solche Härte liegt insbesondere vor bei …“. Vielleicht wollte der 

Gesetzgeber auch noch ein wenig Regelungsbedarf für die nächste Reform lassen. 

10. Begrenzung der Nachhaftung 

Die Nachhaftung des ausscheidenden Gesellschafters endet wie bei einer offenen Handelsgesellschaft 

(§ 160 HGB) grundsätzlich fünf Jahre nach Ausscheiden. Die Verbindlichkeit muss vorher fällig sein und 

entweder rechtskräftig, auch im Insolvenzverfahren, festgestellt oder in einem vollstreckbaren Vergleich 

oder einer Urkunde festgehalten oder eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung vorge-

nommen oder beantragt sein, § 728b BGB. Im Falle von Schadensersatz trifft den Gesellschafter die Haf-

tung nur bei Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten vor dem Ausscheiden. 

Fristbeginn ist die Kenntnis des Gläubigers oder die Eintragung des Ausscheidens des Gesellschafters; das 

ist ein weiterer Grund, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Gesellschaftsregister eintragen zu lassen 

(vergleiche oben Nr. 1.5). 
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11. Information 

Das Informationsrecht der Gesellschafter wurde gemäß § 717 Abs. 1 BGB ausgebaut und präzisiert: 

11.1 Individuell 

Jeder Gesellschafter hat individuell ein Informationsrecht. Die Streitfrage, ob dieses Recht durch alle Ge-

sellschafter oder die Gesellschaft gemeinsam wahrgenommen werden muss, wurde damit beigelegt. 

11.2 Wirksamkeitsvorbehalt 

Einschränkende Regelungen des Gesellschaftsvertrags stehen unter dem Vorbehalt der Rechtmäßigkeit. 

Sie sind insoweit unwirksam, als das Informationsrecht zur Wahrnehmung eigener Mitgliedschaftsrechte 

erforderlich, insbesondere, wenn Grund zur Annahme unredlicher Geschäftsführung besteht. 

11.3 Unterlagen und Auszüge 

Das Informationsrecht umfasst ein Recht auf Einsicht der Unterlagen und Anfertigung von Auszügen. Zu-

sätzlich kann ergänzende Auskunft verlangt werden. 

11.4 Auskunftspflicht 

§ 717 Abs. 2 BGB normiert die ergänzende Auskunftspflicht der geschäftsführungsbefugten Gesellschaf-

ter. Nach Beendigung der Geschäftsführertätigkeit ist Rechenschaft abzulegen. 

12. Rechnungslegung und Gewinnverteilung 

12.1 Jährlicher Rechnungsabschluss und Gewinnverteilung 

Im Zweifel ist der Rechnungsabschluss und die Gewinnverteilung zum Schluss jedes Kalenderjahrs vorzu-

nehmen. 

12.2 Beteiligung 

Die Gewinnverteilung bemisst sich nach der Beteiligung des Gesellschafters. Die Gesellschaft ist An-

spruchsgegner der Ansprüche auf Rechnungslegung und Gewinnverteilung. 

12.3 Allgemeingültigkeit für Gesellschaften? 

Die Gesetzesbegründung sieht die Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Grundvariante der Gesellschaften. 

Gemäß § 102 HGB gelten deren Regelungen auch für die Personenhandelsgesellschaften, sofern keine 

abweichende Regelung besteht. Inwieweit dieses Leitmotiv auch für Gesellschaften mit beschränkter Haf-

tung gilt, wurde nicht explizit geregelt. Allerdings lässt die Gesetzesbegründung eine solche Interpreta-

tion zu. Demgemäß würde eine jährliche Gewinnverteilung auch für Gesellschafter einer GmbH geltend, 

was einen großen Streitpunkt im Hinblick auf eine Mindestausschüttung beseitigt. Bis jetzt können Min-

derheitsgesellschafter einer GmbH – außer im Falle der Sittenwidrigkeit – von einer Gewinnverteilung 

ausgeschlossen und so „ausgehungert“ werden. 
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13. Gesellschafterklage 

Die altehrwürdige actio pro socio hat nunmehr in § 715b BGB ihren Niederschlag gefunden. Bereits vom 

Reichsgericht anerkannt, ist sie als gesetzliche Prozessstandschaft für Sozial- und Drittansprüche möglich. 

Vorrangig ist die Beschlussmängelklage, sofern im Gesellschaftsvertrag vereinbart. 

Die Gesellschaft ist zu informieren. Die Rechtskraft erstreckt sich für und gegen die Gesellschaft („erga 

omnes“). 

14. Gesellschafterwechsel 

Bis heute gab es keine ausdrückliche Regelung zur Übertragung der Mitgliedschaft. Die Rechtsprechung 

hat eine solche Notwendigkeit anerkannt. Jetzt ist die Übertragung geregelt, § 711 BGB. 

Die Übertragung ist formlos möglich. Lediglich eine zielgerichtete Umgehung ist nicht statthaft. Die no-

tarielle Beurkundung gemäß § 311b BGB ist damit auch bei grundstücksverwaltenden Gesellschaften 

grundsätzlich ausgeschlossen. Der Bundesgerichtshof hatte das in einer älteren Entscheidung (BGHZ 86, 

367, 369 f.) anerkannt, damals allerdings noch unter der Prämisse, dass eine Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts nicht grundbuchfähig war, sondern nur die Gesellschafter selbst. Somit ist bei Übertragung der 

Mitgliedschaft der Gesellschaft auch das Eigentum des Gesellschafters im Grundbuch zu berichtigen. Mit 

seiner Entscheidung hatte der Bundesgerichtshof die Eintragung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts im 

Grundbuch ermöglicht, sodass die Publizität des Grundbuchs angegriffen war. Nunmehr können Gesell-

schaften bürgerlichen Rechts nur noch bei Eintragung im Gesellschaftsregister ins Grundbuch eingetra-

gen werden. Die Rechtssicherheit wird so jedenfalls mittelbar über das Gesellschaftsregister gewahrt 

(vergleiche Nr. 14). 

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann keine eigenen Anteile erwerben. 

An einem Gesellschaftsanteil entsteht keine Erbengemeinschaft, sondern jeder Erbe wird selbst Gesell-

schafter. Mehrere Erben haben im Falle der Liquidation einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen, § 736 

Abs. 3 BGB. 

Bei Ausscheiden eines Gesellschafters wächst dessen Gesellschaftsanteil den anderen Gesellschaftern an, 

bei Eintritt eines neuen Gesellschafters die Gesellschaftsanteile der anderen Gesellschafter ab, § 712 BGB. 

Die Gesellschaft erlischt ohne Liquidation bei Ausscheiden des vorletzten Gesellschafters § 712 Abs. 1 

BGB. 

Bisher war eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts primär für eine Auflösung bei Änderung des Gesellschaf-

terbestands vorgesehen. Das Ausscheiden eines Gesellschafters war nicht vorgesehen. So soll z.B. die Ge-

sellschaft über den Tod eines Gesellschafters hinaus fortgeführt werden, soweit der Ausschluss der Auf-

lösung für diesen Fall im Gesellschaftsvertrag aufgenommen ist. So kennen wir folgende Regelungen: 

✓ Kündigung durch einen Gesellschafter (§ 723 BGB) 

✓ Kündigung durch einen Pfändungspfandgläubiger eines Gesellschafters (§ 725 BGB) 
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✓ Erreichung oder Unmöglichwerden der Erreichung des Gesellschaftszwecks (§ 726 BGB) 

✓ Tod eines Gesellschafters (§ 727 BGB) 

✓ Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft (§ 728 Absatz 1 BGB) 

✓ Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters (§ 728 Absatz 2 BGB) 

Jetzt ist primär das Ausscheiden eines Gesellschafters und nur sekundär die Auflösung der Gesellschaft 

bei Änderung des Gesellschaftersbestandes vorgesehen. 

✓ Grund: Verminderte Personalität 

✓ § 723 BGB: 

✓ Tod des Gesellschafters 

✓ Kündigung der Mitgliedschaft durch den Gesellschafter (3 Monate zum Jahresende) 

✓ Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Gesellschafters 

✓ Kündigung der Mitgliedschaft (nicht Gesellschaft) durch einen Privatgläubiger des Gesellschaf-

ters 

✓ Ausschließung des Gesellschafters aus wichtigem Grund 

Der letzte Punkt ist neu und übernimmt die Rechtsprechung in dieser Frage. 

15. Abfindung 

Der Gesellschafter hat nun einen abdingbaren Anspruch auf Befreiung von den Verbindlichkeiten der Ge-

sellschaft und Zahlung einer dem Wert des Anteils angemessenen Abfindung, § 728 BGB. 

Das Gesetz kennt vornehmlich eine Wirksamkeitskontrolle der entsprechenden Klausel im Gesellschafts-

vertrag. Eine Schätzung des Wertes ist zulässig, § 728 Abs. 2 BGB. 

Der Gesetzgeber hat (leider?) keine Bewertungsmethode vorgegeben. Mancher durch langwierige Gesell-

schafterstreite geschundene Berater hätte sich vielleicht etwas mehr Fleisch gewünscht. Eine Priorisie-

rung von Ertragswert- oder Substanzwertverfahren hätten nahegelegen. Auch die Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs zum wahren Wert des Gesellschaftsanteils hätte sich zur Deklaration angeboten. 

16. Gesellschaftsregister 

Das Gesetz kennt keine Pflicht zur Eintragung, macht aber verschiedene Anreize, so insbesondere Regis-

terrechtsfähigkeit nur bei Eintragung. 

Das Gesellschaftsregister wird beim Handelsregister geführt, § 707d BGB. 

Die Eintragung im Gesellschaftsregister genießt wie das Handelsregister Publizität außer – selbstredend 

– für die Frage des Handelsgewerbes. Für den Rechtsverkehr sind vor allem Vertretungsbefugnis und Na-

mensschutz von Belang. Einmal geht es um vertragliche Bindung, ein anderes Mal um den „firmenmäßi-

gen“ Auftritt im Verkehr. 
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Zu beachten ist die fehlende Möglichkeit der gewillkürten Löschung: Das Gesellschaftsregister verlässt 

niemand außer durch Löschung gemäß § 738 BGB oder den Wechsel in ein anderes Register, vor allem das 

Handelsregister. 

17. Andere Register 

17.1 Grundbuch 

Ein Grundbuchrechtserwerb ist nur bei Eintragung in das Gesellschaftsregister möglich, § 47 Abs. 2 GBO: 

„Für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts soll ein Recht nur eingetragen werden, wenn sie im Gesell-

schaftsregister eingetragen ist.“ Ausnahmen von dieser Eintragungspflicht sind nicht erkennbar. 

Zu beachten ist, dass auch im Falle der Zwangsvollstreckung nach obsiegendem Urteil für die Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts eine Eintragung im Gesellschaftsregister notwendig ist. Das gilt dann für Zwangshy-

pothek, Arresthypothek und Gebot der Zwangsversteigerung. 

Bereits im Grundbuch eingetragene Gesellschaften bürgerlichen Rechts behalten ihre Rechte, können 

eine Änderung des Grundbuchs aber nur bei Eintragung im Gesellschaftsregister herbeiführen, Art. 229 

§21 Abs. 1 EGBGB n. F. Eine Ausnahme hiervon besteht für den Erbfall: Dann ist eine Berichtigung nach § 

22 Abs. 1 GBO möglich. 

17.2 Gesellschafterliste GmbH 

§ 40 Abs. 1 S. 3 GmbHG lautet in Zukunft: „Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann nur in die Liste 

eingetragen und Veränderung an ihrer Eintragung können nur vorgenommen werden, wenn sie in das 

Gesellschaftsregister eingetragen ist.“ 

17.3 Namensaktienregister 

§ 67 Abs. 1 S. 3 AktG lautet in Zukunft: „Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann nur in das Aktienre-

gister eingetragen und Veränderungen an ihrer Eintragung können nur vorgenommen werden, wenn sie 

in das Gesellschaftsregister eingetragen ist.“ 

17.4 Schutzrechtsregister 

Entgegen der allgemeinen Darstellung in der Öffentlichkeit dient eine Eintragung in das Gesellschaftsre-

gister nur der Klarstellung, ist aber nicht Voraussetzung für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 

Im Falle einer Erfindung entsteht bei der Eintragung mehrerer Erfinder im Zweifel Miterfinderschaft in 

Form einer Bruchteilsgemeinschaft gemäß §§ 741 ff. BGB (§ 6 S. 2 PatG: „Haben mehrere gemeinsam eine 

Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu.“). Gemäß § 4 Abs. 2 b) 

bb) Patentverordnung sind bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die nicht im Gesellschaftsregister 

eingetragen ist, zusätzlich Name und Anschrift mit Angabe von Straße, Hausnummer, Postleitzahl und 

Ort mindestens eines vertretungsberechtigten Gesellschafters anzugeben. 

Entsprechendes gilt für die Eintragung einer Marke, eines Designs oder anderer Schutzrechte. 
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18. Statuswechsel 

§ 707c BGB reguliert den Wechsel einer rechtsfähigen Personengesellschaft in ein anderes Register, also 

z.B. das einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Gesellschaftsregister in eine offene Handelsgesellschaft 

oder Kommanditgesellschaft im Handelsregister oder etwa einer Partnerschaftsgesellschaft im Partner-

schaftsregister in eine GmbH & Co. KG im Handelsregister. 

Der Statuswechsel erfolgt anders als im Umwandlungsrecht nur mittels eines Vermerks im abgebenden 

Register („Statuswechselvermerk“). 

Die Aufnahme weiterer Gesellschafter insbesondere der Wechsel in die GmbH & Co. KG ist möglich. 

19. Auflösung 

Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts wird gemäß § 729 Abs. 1, 2 BGB aufgelöst durch: 

✓ Zeitablauf 

✓ Insolvenzverfahren 

✓ Kündigung (außerordentlich unabdingbar) 

✓ Beschluss (3/4-Mehrheit) 

✓ Zweckerreichung 

✓ Unmöglichkeit der Zweckerreichung 

Falls keine natürliche Person persönlich haftet, wird die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ebenfalls aufge-

löst, falls das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft mangels Masse rechtskräftig abge-

lehnt worden ist oder bei Löschung wegen Vermögenslosigkeit (§ 729 Abs. 3 BGB). 

Weitere Gründe können im Gesellschaftsvertrag vereinbart werden (§ 729 Abs. 4 BGB). 

20. Liquidation 

Die Gesellschafter sind die geborenen Liquidatoren einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, § 736 Abs. 1 

BGB. 

Bei einer eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts erfolgt eine Anmeldung der Auflösung und der 

Liquidatoren. 

Gegebenenfalls können für eingetragene Gesellschaften Liquidatoren auch gerichtlich berufen werden, § 

736a BGB. 

Sie unterliegen der Weisung der Beteiligten, § 736 Abs. 2 BGB. Beteiligte sind jeder Gesellschafter, die 

Verwalter eines Gesellschafters, der gemeinsame Vertreter etwaiger Erben und etwaige kündigende Pri-

vatgläubiger eines Gesellschafters. 

Die Liquidation erfolgt wie gehabt wie folgt (§ 736d Abs. 2 BGB): 
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Die Liquidatoren beenden die laufenden Geschäfte, ziehen die Forderungen der Gesellschaft ein und set-

zen das übrige Vermögen in Geld um. Anschließend sind die Gläubiger zu befriedigen, die Beiträge der 

Gesellschafter zu erstatten und das verbleibendende Vermögen zu verteilen. Zum Abschluss ist das Erlö-

schen einzutragen. 

Eine andere Liquidation kann erfolgen, etwa durch Übernahme des Vermögens der Gesellschaft durch 

einen Gesellschafter oder Realaufteilung, falls der Gesellschaftsvertrag eine solche Regelung vorsieht 

oder alle Gesellschafter zustimmen insbesondere auch Insolvenzverwalter und Privatgläubiger (§ 735 

Abs. 2 BGB). 

21. Beispiele einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

✓ Besitzgesellschaft 

Hier handelt es sich um den Rechtsträger im Falle einer Betriebsaufspaltung für das Immobilien-

eigentum. Die Betriebsgesellschaft mietet im Regelfall diese Immobilien an und betreibt das Un-

ternehmen. 

✓ ARGE 

Schließen sich verschiedene Unternehmen für ein Projekt, z.B. ein Bauvorhaben oder eine Infra-

strukturmaßnahme zu einer gemeinsamen Gesellschaft zusammen, spricht man von einer Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts in Form einer Arbeitsgemeinschaft („ARGE“). 

✓ Familiengesellschaft 

Auch innerhalb einer Familie werden Unternehmensbeteiligungen nicht selten in Form einer Be-

teiligungsgesellschaft als Gesellschaft bürgerlichen Rechts gehalten. So können familienspezifi-

sche Besonderheiten wie die Berechtigung zur Beteiligung oder das Stimmrecht am einfachsten 

geregelt werden. Gleiches gilt für Beteiligungsgesellschaften an börsennotierten Aktiengesell-

schaften, wie z.B. bei Kleinaktionären. 

22. Auslandsgesellschaft 

Nachdem die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Aktiengesellschaft und auch die Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts und damit auch die anderen Personengesellschaften ihren Verwaltungssitz im Aus-

land nehmen können („Gründungstheorie“, vgl. oben Nr. 4), bietet sich auch die Verlegung des Sitzes einer 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts ins Ausland an, nicht zuletzt zur steuerlichen Gestaltung. Dabei sind in 

erster Linie die sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen2 zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und dem jeweiligen anderen Staat zu beachten. Grundsätzlich gibt es insoweit zwei Modelle der Besteu-

erung, nämlich eine Anrechnung der Steuerzahlung auf die inländische Steuerpflicht oder eine Freistel-

lung von der Steuerpflicht für bestimmte Einkünfte. Die Variante der Freistellung entspricht dem Muster-

doppelbesteuerungsabkommen. 

 
2 Doppelbesteuerungsabkommen heißen lediglich so, sollen aber keine Doppelbesteuerung herbeiführen, 
sondern die einmalige Besteuerung sicherstellen. 
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Prinzipiell sind Einkünfte im Wohnsitzland zu versteuern. Ausnahmen gelten insbesondere für unbeweg-

liches Vermögen. Danach sind solche Einkünfte nach der Belegenheit der Immobilie beispielsweise wie 

folgt zu versteuern: 

 

Ansonsten sind Einkünfte auch an die Betriebsstätte wie folgt gekoppelt: 

 

 

 

 

23. Nicht-rechtsfähige GbR 

Weiterhin besteht die Form der nicht-rechtsfähigen Gesellschaft bürgerlichen Rechts gemäß §§ 740 ff. 

BGB, die als Innengesellschaft nicht am Rechtsverkehr teilnimmt, § 705 BGB. 
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Wie gehabt soll es nach der Gesetzesbegründung dann eine Bruchteilsgemeinschaft zwischen den Gesell-

schaftern geben. Denkbar ist aber auch die Treuhand eines Gesellschafters. 

✓ § 740 Abs. 2 BGB sieht die analoge Anwendung der Vorschriften der rechtsfähigen Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts vor: 

✓ § 708 BGB (Gestaltungsfreiheit) 

✓ § 709 BGB (Beiträge; Stimmgewicht; Anteil am Gewinn und Verlust) 

✓ § 710 BGB (Mehrbelastungsverbot) 

✓ § 711a BGB (eingeschränkte Übertragbarkeit von Rechten aus dem Gesellschaftsverhältnis) 

✓ § 711 BGB (Übertragbarkeit des Gesellschaftsanteils) 

✓ § 712 Absatz 1 und 2 BGB (Eintritt eines neuen Gesellschafters; Ausscheiden eines Gesellschaf-

ters) 

✓ § 714 BGB (Beschlussfassung) 

✓ § 715 BGB (Geschäftsführungsbefugnis) 

✓ § 715a BGB (Notgeschäftsführungsbefugnis) 

✓ § 716 BGB (Ersatz von Aufwendungen und Verlusten; Vorschusspflicht; Herausgabepflicht; Ver-

zinsungspflicht) 

✓ § 717 Absatz 1 BGB (Informationsrecht) 

✓ § 718 BGB (Rechnungsabschluss und Verteilung von Gewinn und Verlust) 

Beendigung, Auseinandersetzung und Ausscheiden sind in §§ 740a ff. BGB geregelt. Auch dort wird auf 

die Regelungen der rechtsfähigen Gesellschaft verwiesen. Die Gesetzesbegründung enthält sehr wenig 

zur nicht-rechtsfähigen Gesellschaft. Es bleibt abzuwarten, was die Rechtsprechung daraus macht. 

24. Vereine ohne Rechtspersönlichkeit 

Ursprünglich war die Angleichung des nicht eingetragenen Vereins an den eingetragenen Verein geplant. 

Abweichend vom Gesetzesentwurf entschied sich der Gesetzesgeber aber für die Bestätigung der bishe-

rigen Rechtsprechung in § 54 BGB wie folgt: 

Bei nicht wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb gelten die Vorschriften des eingetragenen Vereins entspre-

chend §§ 24-53 BGB. 

Bei wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb gilt das Recht der Gesellschaft bürgerlichen Rechts entsprechend 

§§ 705 ff. BGB. 

Bei wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb sollten die Beteiligten deshalb die Eintragung im Handelsregister 

als Kapitalgesellschaft in Betracht ziehen, um der persönlichen Haftung als Gesellschafter einer Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts zu entgehen. 

Die Handelndenhaftung gemäß § 54 Abs. 2 BGB bleibt. 
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25. Exkurs: Corporate Housekeeping 

Corporate Housekeeping stellt die Betreuung ausländischer Mandanten im Hinblick auf einfache gesell-

schaftsrechtliche Vorgänge dar. Hierunter fallen insbesondere die Vorbereitung von Gesellschafterbe-

schlüssen, die Bestellung/Abberufung von Geschäftsführern, Änderung der Firma oder die Aktualisierung 

der Gesellschafter. In jedem Falle nützlich ist eine Registervollmacht. 

Gegebenenfalls bietet sich diese Betreuung auch für deutsche Auslandsgesellschaften wie jetzt auch der 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts an. 

Im Gesellschaftsregister sind gemäß § 707 Abs. 3 BGB jede Änderung des Namens der Gesellschaft, des 

Sitzes, der Anschrift oder der Vertretungsbefugnis eines Gesellschafters zur Eintragung in das Gesell-

schaftsregister anzumelden. 

Bei ausländischen juristischen Personen als Gesellschafter sind insbesondere der Registerauszug des Ge-

sellschafters mit Legalisation oder Apostille vorzulegen. 

Legalisation ist die Beglaubigung durch die Auslandsvertretung der Bundesrepublik Deutschland im Hei-

matstaat des ausländischen Gesellschafters. 

Abweichend hiervon ist nach dem Haager Abkommen von 1961 für die Vertragsstaaten lediglich eine Be-

glaubigung per Apostille notwendig. Diese Apostille wird vom ausländischen Staat selbst, und nicht der 

Auslandsvertretung der Bundesrepublik Deutschland erteilt. Oft erteilt diese Apostille das entsprechende 

Register als Ausstellungsbehörde selbst. 

26. Gesellschaftsregister 

Zum Gesellschaftsregister sind anzumelden: 

Name, Sitz, Anschrift, Vertretung, Eintritt/Ausscheiden Gesellschafter, § 707 Abs. 2 BGB. 

27. Gesellschafterversammlung 

Beschlüsse der Gesellschafter sind im Zweifel einstimmig zu fassen, § 714 BGB. 

Gesellschafterversammlung bei Personenhandelsgesellschaften werden formlos mit angemessener Frist 

durch einen geschäftsführenden Gesellschafter geladen, § 109 Abs. 2 HGB. 

28. Personenhandelsgesellschaften 

28.1 Einführung 

Wiederholt benennt die Gesetzesbegründung den Gleichlauf zwischen Personenhandelsgesellschaften 

und Gesellschaften bürgerlichen Rechts, wobei die Gesellschaft bürgerlichen Rechts die Grundform der 

Gesellschaften darstellen soll. 
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Die Personenhandelsgesellschaften werden allgemein für Freie Berufe geöffnet. Bis jetzt standen sie zu-

mindest nach dem Handelsgesetzbuch nur Kaufleuten offen. 

Am Vorbild des aktienrechtlichen Anfechtungsmodells wird ein Beschlussmängelrecht eingeführt. 

Das von der Rechtsprechung anerkannte Recht zum Austritt aus wichtigem Grund wird positivrechtlich 

festgehalten. 

28.2 Öffnung für Freie Berufe 

Nach Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern werden die Personengesellschaften, also vor allem die 

GmbH & Co. KG, unter berufsrechtlichem Vorbehalt auch für Rechtsanwälte geöffnet. 

Demgemäß erlaubt die BRAO als Berufsrecht der Rechtsanwälte ab dem 1. August 2022 bereits vor dem 

Inkrafttreten des MoPeG allgemein (1. Januar 2024) die Firmierung einer Rechtsanwaltskanzlei als Perso-

nenhandelsgesellschaft, § 59b Abs. 2 Nr. 1 BRAO. Angehörige anderer freier Berufe dürften ebenfalls Ge-

sellschafter dieser Personenhandelsgesellschaften sein, § 59c BRAO. Insoweit wird allerdings darauf zu 

achten sein, dass auch die ausdrücklich genannten freien Berufe gewerblich modifiziert sein können. So 

gibt es neben den freien Architekten auch gewerbliche Architekten. Dasselbe gilt für Ingenieure. Auch 

Rechtsanwälte können als Syndikusanwälte tätig sein. § 59d ff BRAO regelt Organe, Versicherung und 

Zulassung. Danach sind neben den Berufsträgern ab 1. August 2022 in jedem Fall auch die Gesellschaften 

selbst versicherungspflichtig. 

28.3 Beschlussfassung 

Endlich kennt auch das Personenhandelsrecht Regelung zur Beschlussfassung. Ein allfälliger Rekurs auf 

das Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder gar das Aktienrecht waren wegen der ausge-

prägten Unterschiede zwischen Personenhandels- und Kapitalgesellschaften oft mühsam. Die Kautelar-

praxis hat zwar viele Lücken schließen können, da verbleibt es bei Unsicherheiten im Falle von mangel-

haften Verträgen oder fehlenden Regelung. 

Grundsätzlich fassen die Gesellschafter ihre Beschlüsse in Versammlungen, § 109 Abs. 1 HGB. Solche Ver-

sammlungen können in Präsenz, am Telefon oder per Video durchgeführt werden. Vertretungsmodalitä-

ten sind ebenso wie ein Umlaufverfahren im Gesellschaftsvertrag vereinbar. Ein Umlaufverfahren ist je-

doch qualitativ ein erhebliches Minus zur Videoversammlung und muss deshalb ausdrücklich zulässig 

sein. 

Die Beschlussfeststellung (vgl. §§ 124 Abs. 3, 130 AktG zur Aktiengesellschaft) blieb ungeregelt. Deshalb 

liegt auch weiterhin eine entsprechende Anwendung der Vorschriften zum GmbH-Recht nahe, falls keine 

ausdrückliche gesetzliche Regelung vorhanden ist. 

28.4 Ladung 

Für einen wirksamen Beschluss bedarf es in jedem Fall einer wirksamen Ladung. Geschäftsführende Ge-

sellschafter sind zur Ladung berechtigt, § 109 Abs. 2 HGB. Ein Selbsthilferecht nicht geschäftsführender 
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Gesellschafter bei Obstruktion durch die geschäftsführenden Gesellschafter war im Gesetzesentwurf ur-

sprünglich vorgesehen, wurde aber nicht verabschiedet. Die Begründung hatte dieses Recht als selbstver-

ständlich angesehen. Demgemäß müsste für eine nach Aufforderung samt angemessener Frist fehlende 

Ladung das Selbsthilferecht gegeben sein. 

Die Ladung hat auch mit angemessener Frist zu erfolgen, § 109 Abs. 2 HGB. Über die Angemessenheit 

schweigt sich das Gesetz aus. Das Aktienrecht kennt in § 323 Abs. 1 AktG eine Frist von 30 Tagen, die 

Generalversammlung einer Genossenschaft ist fristgemäß in 2 Wochen einzuberufen, § 46 Abs. 1 S. 1 

GenG. Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann innerhalb einer 

Woche geladen werden, § 51 Abs. 1 S. 2 GmbHG. Eine Frist von 2 Wochen, die auch allgemein als unver-

züglich gilt, sollte demgemäß ausreichend sein. 

Weiterhin ist der Zweck der Versammlung anzukündigen. Wie detailliert diese Ankündigung sein muss, 

kann schließlich auch aus dem GmbH-Recht entnommen werden. Dem Gesellschafter muss in groben 

Zügen klar sein, worüber abgestimmt werden soll. Soll beispielsweise die Geschäftsführung eines Gesell-

schafters entzogen werden, so reicht der Tagesordnungspunkt „Fragen der Geschäftsführung“ nicht, 

während die Ankündigung des Entzugs der Geschäftsführung ohne Angabe des Grundes ausreicht. 

Die Ladung kann schließlich formlos erfolgen. 

Fraglich ist, ob die Ladung auch zugehen muss. Für eine GmbH ist das gemäß § 51 Abs. 1 S. 1 GmbHG nicht 

erforderlich („Die Berufung der Versammlung erfolgt durch Einladung der Gesellschafter mittels einge-

schriebener Briefe“). Bei der Aktiengesellschaft ist die Einberufung regelmäßig in den Gesellschaftsblät-

tern bekanntzumachen gemäß § 121 Abs. 4 S. 1 AktG („Die Einberufung ist in den Gesellschaftsblättern 

bekannt zu machen. Sind die Aktionäre der Gesellschaft namentlich bekannt, so kann die Hauptversamm-

lung mit eingeschriebenem Brief einberufen werden, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt.“). Au-

ßerdem ist sie auf der Internetseite der Gesellschaft öffentlich zu machen. Ähnlich ist es bei der Genos-

senschaft gemäß § 46 GenG. Demgemäß sollte auch bei einer Personenhandelsgesellschaft auf den Zu-

gang der Ladung verzichtet werden können. 

28.5 Anfechtbare und nichtige Beschlüsse 

Wir unterscheiden nichtige und anfechtbare Beschlüsse, § 110 HGB. 

Beschlüsse sind nichtig, wenn Rechtsvorschriften verletzt wurden, auf die nicht verzichtet werden kann. 

Auf den Kernbereich der Mitgliedschaft kann kein Gesellschafter verzichten. 

Beschlüsse können angefochten werden, wenn relativ unentziehbare Rechte verletzt werden. Mit Anfech-

tung gilt der Beschluss als von Anfang an unwirksam („ex tunc“). 

Zur Nichtigkeit führen die Verletzung von 

✓ Kontroll-, Informations- und Kündigungsrecht 

✓ das Recht zur Teilnahme an Gesellschafterversammlungen einschließlich Rede- und Antragsrecht 

✓ das Klagerecht gegen fehlerhafte Gesellschafterbeschlüsse 
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Auch der vollständige Ausschluss eines Gesellschafters von der Gewinnausschüttung soll nicht zur Nich-

tigkeit führen. 

28.6 Anfechtungs-/Nichtigkeitsklage 

Beschlüsse können ähnlich dem System bei einer Aktiengesellschaft angefochten werden, §§ 110 ff. HGB. 

Allerdings ist insbesondere kein Anfechtungsrecht vorzubehalten. 

Zuerst ist festzustellen, ob der Beschluss nur anfechtbar oder doch nichtig ist. 

Für eine Anfechtung kommen insbesondere auch Verfahrensfehler bei der Einberufung, der Versamm-

lung selbst oder der Beschlussfeststellung in Betracht. 

Der Beschluss muss kausal für die Rechtsverletzung sein. 

Anfechtungsbefugt sind Gesellschafter, ehemalige und zukünftige. 

Die Klagefrist beträgt 3 Monate ab Bekanntgabe des Beschlusses. Inwieweit diese lange Frist im Rahmen 

der Grundform der Gesellschaften entgegen der von der Rechtsprechung gewöhnlich für die Anfechtung 

eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung einer GmbH gewährte Frist von einem Monat nunmehr 

auch dort gilt, wird sich weisen. 

Zuständig für eine Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage ist die Kammer für Handelssachen, §§ 113, 114 

HGB, § 95 Abs. 1 Nr. 4a GVG („Rechtsverhältnis zwischen den Mitgliedern einer Handelsgesellschaft“). 

Die Gesellschafter sind unverzüglich zu unterrichten, damit sie gegebenenfalls dem Streit beitreten. 

Ein besonderer Vertreter kann analog § 46 Nr. 8 GmbHG bestimmt werden. 

Das Urteil wirkt für und gegen alle Gesellschafter. Somit ergibt sich auch der Streitwert einer solchen 

Klage. 

28.7 Gewinn 

Die geschäftsführungsbefugten Gesellschafter stellen einen Jahresabschluss samt Gewinn- und Verlust-

rechnung auf, § 120 Abs. 1 HGB. 

Jedem Gesellschafter wird sein Gewinnanteil zugeschrieben, § 21 Abs. 2 HGB. 

Die Gesellschafter stellen den Jahresabschluss (Bilanzansätze und Bewertung) fest, § 121 HGB. 

Gemäß § 122 HGB gilt das Prinzip der Vollausschüttung.  

28.8 Informationsrechte der Kommanditisten 

Die Informationsrechte der Kommanditisten werden erweitert, § 166 HGB. Sie erhalten: 
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✓ Abschrift des Jahresabschlusses, § 242 Abs. 3 HGB 

✓ Einsicht zugehöriger Geschäftsunterlagen 

✓ Prüfungsberichte 

✓ Gesamtes Rechnungswesen 

✓ Auskunft 

Die Informationsrechte können unter Vorbehalt des Nießbrauchs beschränkt werden; ein Ausschluss ist 

nicht möglich. 

28.9 Sonstiges 

Die Gesellschafter können die Gesellschaft aus wichtigem Grund kündigen, § 132 Abs. 2 HGB. 

Außergewöhnliche Geschäfte bedürfen der Zustimmung der Kommanditisten, § 116 Abs. 2, S. 1, 2. HS 

HGB. 

Zu Unrecht ausgezahlter Gewinn muss auch bei gutem Glauben des Kommanditisten zurückgezahlt wer-

den. 

Bei der Einheits-GmbH & Co. KG, also sofern die Kommanditgesellschaft Alleingesellschafterin der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung ist, werden gemäß § 170 Abs. 2 HGB Gesellschafterrechte in der GmbH 

durch die Kommanditisten, nicht etwa wie bisher durch einen Mitgeschäftsführer ausgeübt. 

Der Komplementär scheidet bei Simultaninsolvenz nicht ohne weiteres aus, § 179 HGB. 

29. Sonstige Neuigkeiten 

Mehrere Erben haben einen gemeinsamen Vertreter im Falle der Liquidation zu benennen, § 736 Abs. 2 

BGB. 

Der auszuschließende Gesellschafter hat für die Beschlussfassung darüber kein Stimmrecht, § 727 S. 1 

BGB. 

30. Was fehlt? 

Digitalisierung ist auch nicht ansatzweise umgesetzt worden. Lediglich im Rahmen der Gesellschafterver-

sammlung wurde in der Gesetzesbegründung die Videokonferenz thematisiert. 

Grenzüberschreitende Umwandlungen wurden völlig außen vorgelassen, sind jetzt aber durch das Um-

RUG 3 zum 1. März 2023 in §§ 305 ff. UmwG geregelt. 

Ebenso wenig wurde die Publikums-KG behandelt. 

 
3 BGBl. I 2023, Nr. 51 vom 28.02.2023 
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31. Muster 

31.1 Gesellschaftsvertrag der eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

Gesellschaftsvertrag der ABC Grundstücksverwaltung eGbR, Amtsgericht Stuttgart, GR … 

Präambel 

Die Vertragschließenden wollen als Gesellschaft bürgerlichen Rechts Grundstücke erwerben, bebauen, 

nutzen und vermieten. Mit dem nachstehenden Vertrag regeln die Vertragschließenden in schriftlicher 

Form ihre Rechtsverhältnisse untereinander. 

1. Gesellschafter, Rechtsform, Name, Sitz 

1.1. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Gesellschafter sind 

1.1.1. … 

1.1.2. … 

1.2. Der Name der Gesellschaft lautet  

„ABC Grundstücksverwaltungs eGbR". 

1.3. Vertragssitz der Gesellschaft ist ... 

2. Gegenstand des Unternehmens 

2.1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Bebauung von Grundstücken sowie die 

Vermietung der bebauten Grundstücke. 

2.2. Die Gesellschaft ist darüber hinaus berechtigt, all diejenigen Geschäfte zu tätigen, die geeignet 

sind, den Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zu fördern. 

3. Gesellschaftsvermögen, Gesellschaftsanteile 

3.1. Die Gesellschafter sind vorerst nicht dazu verpflichtet, Einlagen zu erbringen. Das Gesellschafts-

vermögen soll fremdfinanziert werden. Die Gesellschafter können aber einstimmig beschließen, 

dass Einlagen entsprechend den Gesellschaftsanteilsquoten zu erbringen sind. 

3.2. Die Gesellschafter sind mit den nachstehend aufgeführten Anteilen am Gesellschaftsvermögen 

beteiligt: 

3.2.1. …: 50% 

3.2.2. …:  50% 
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4. Gesellschaftskonten 

4.1. Für Gewinnanteile und Entnahmen eines jeden Gesellschafters wird ein bewegliches Privatkonto 

eingerichtet. 

4.2. Für Verluste ist für jeden Gesellschafter ein gesondertes Verlustsonderkonto zu führen. Gewinne 

sind diesem Verlustsonderkonto solange gutzuschreiben, bis es ausgeglichen ist. 

4.3. Die Privatkonten werden im Soll und Haben mit 5 % verzinst. Grundlage für die Zinsberechnung 

ist der jeweilige Stand des Privatkontos eines Gesellschafters abzüglich eines etwaigen zu die-

sem Zeitpunkt bestehenden Sollbetrages auf seinem Verlustsonderkonto. 

4.4. Sollten die Gesellschafter beschließen, dass Einlagen zu erbringen sind, werden diese auf feste 

Kapitalkonten gebucht. 

5. Dauer der Gesellschaft, Rechnungsjahr 

5.1. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. 

5.2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

6. Geschäftsführung und Vertretung 

6.1. Zur Geschäftsführung und Vertretung sind die Gesellschafter gemeinsam befugt. 

6.2. Die Gesellschafter können einen Gesellschafter oder einen Dritten zur Führung der Geschäfte 

der Gesellschaft bestimmen durch Beschluss von mindestens 60 % der Gesellschafter nach An-

teilen am Gesellschaftsvermögen. 

6.3. Der zur Führung der Geschäfte nach Nr. 6.2 bestimmte Geschäftsführer bedarf für die folgenden 

Maßnahmen der Zustimmung der Gesellschafter aufgrund eines einstimmig zu fassenden Ge-

sellschafterbeschlusses, es sei denn, es handelt sich um die Erfüllung einer Verbindlichkeit: 

6.3.1. jegliche Grundstücksgeschäfte; 

6.3.2. jegliche Geschäfte im Zusammenhang mit Beplanung und Bebauung der angeschafften 

Grundstücke; 

6.3.3. Abschluss und Änderung von Miet-, Leasing- und Pachtverträgen über Vermögensgegen-

stände mit mehr als 2000 € Nettowert; 

6.3.4. Aufnahme und Vergabe von Darlehen; 

6.3.5. Anschaffungen und Reparaturen; 

6.3.6. Führung von Rechtsstreiten; 
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6.3.7. Entnahmen i.S.v. Nr. 9.2 und 

6.3.8. alle Maßnahmen, die aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses als zustimmungsbedürf-

tig bezeichnet werden. 

7. Überschussrechnung 

7.1. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden Kalender-

jahres für das abgelaufene Rechnungsjahr eine Rechnung zu erstellen, aus der sich der Über-

schuss der Einnahmen über die Ausgaben ergibt. 

7.2. Allen Gesellschaftern ist eine Abschrift der Überschussrechnung zur Genehmigung auszuhändi-

gen. Die Genehmigung gilt als erteilt, falls nicht innerhalb eines Monats seit Übergabe Wider-

spruch erhoben ist. 

7.3. Beauftragt die Gesellschaft einen Steuerberater mit der Erstellung der Überschussrechnung, ist 

die von diesem erstellte Rechnung für die Gesellschafter verbindlich. 

8. Gewinn- und Verlustverteilung 

8.1. Vorab werden aus dem Gewinn Tätigkeitsvergütungen für geschäftsführende Gesellschafter, 

die auf einem einstimmig gefassten Gesellschafterbeschluss beruhen sowie die Zinsen für Gut-

haben auf Privatkonten beglichen. 

8.2. An den Überschüssen und Verlusten der Gesellschaft nehmen die Gesellschafter im Verhältnis 

ihres Gesellschaftsanteils nach Nr. 3.2 teil. 

9. Entnahmen 

9.1. Ein Gesellschafter kann aus einem Guthaben auf seinem Privatkonto jederzeit zur Bestreitung 

der aus seinem Gesellschaftsanteil herrührenden Steuern und Abgaben denjenigen Betrag ent-

nehmen, der sich nach dem Steuersatz des höchstbesteuerten Gesellschafters und dem Anteil 

des entnehmenden Gesellschafters am Gewinn und Verlust nach Nr. 8 ergibt. 

9.2. Alle anderen Entnahmen bedürfen der Zustimmung der Gesellschafter. 

10. Verfügung über Gesellschaftsanteile 

10.1. Ein Gesellschaftsanteil kann nur mit Zustimmung aller Gesellschafter übertragen oder belastet 

werden. Das gilt insbesondere auch für die Bestellung eines Nießbrauchs und für die Einräu-

mung einer Unterbeteiligung. 

10.2. Bei der Veräußerung eines Gesellschaftsanteils steht den anderen Gesellschaftern jeweils das 

Vorkaufsrecht zu. Der veräußernde Gesellschafter hat den anderen Gesellschaftern vor rechts-

wirksamem Vertragsabschluss die beabsichtigte Veräußerung unverzüglich anzuzeigen und 

diese zugleich schriftlich aufzufordern, innerhalb von sechs Wochen schriftlich zu erklären, ob 
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sie von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen werden. Erklären die Gesellschafter, dass sie das 

Vorkaufsrecht ausüben, so sind die beteiligten Gesellschafter verpflichtet, den Gesellschaftsan-

teil unverzüglich zu übertragen. Machen mehrere Gesellschafter von ihrem Vorkaufsrecht Ge-

brauch, so erwerben sie den veräußerten Gesellschaftsanteil im Verhältnis ihrer bisherigen Ge-

sellschaftsanteile. Wird das Vorkaufsrecht von einzelnen Gesellschaftern nicht ausgeübt, wächst 

es in der Höhe des nicht ausgeübten Anteils den anderen Gesellschaftern im Verhältnis ihres 

Gesellschaftsanteils an. 

10.3. Wird das Vorkaufsrecht gemäß Nr. 10.2 ausgeübt, so beträgt der Kaufpreis für den Gesellschafts-

anteil 100 % des auf den veräußerten Gesellschaftsanteil entfallenden Verkehrswert des Gesell-

schaftsvermögens (nach Abzug der Schulden), berechnet zu Beginn des Geschäftsjahres, in das 

die Veräußerung fällt; ist der vom Käufer zu entrichtende Kaufpreis niedriger, so gilt dieser Wert. 

10.4. Der Kaufpreis kann in acht gleichen Jahresraten, beginnend mit der Übertragung, gezahlt wer-

den. Die offenen Kaufpreisraten sind mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 

jährlich zu verzinsen. 

10.5. Wird das Vorkaufsrecht durch die Gesellschafter nicht fristgerecht ausgeübt und wird auch die 

Zustimmung zur Übertragung des Gesellschaftsanteils auf den erwerbsbereiten Dritten nicht 

erteilt, kann der veräußernde Gesellschafter die Gesellschaft gemäß Nr. 12 mit einer Frist von 

drei Monaten zum Ende eines Rechnungsjahres kündigen. 

10.6. Mit der Übertragung der Gesellschaftsanteile gehen Guthaben des Übertragenden auf seinem 

Privatkonto auf den Erwerber bzw. anteilig auf die Erwerber über. Entsprechendes gilt für die auf 

den Verlustkonten verbuchten Verbindlichkeiten. Der/die Erwerber erklärt/erklären sich mit die-

sem Übergang einverstanden. 

11. Gesellschafterbeschlüsse, Gesellschafterversammlung, Stimmrecht 

11.1. Gesellschafterbeschlüsse werden in der Gesellschafterversammlung gefasst. 

11.2. Auch außerhalb einer förmlichen Gesellschafterversammlung können Gesellschafterbeschlüsse 

durch Stimmabgabe in Textform (Umlaufbeschlüsse) gefasst werden, wenn alle Gesellschafter 

sich mit einer Abstimmung außerhalb einer Gesellschafterversammlung einverstanden erklären 

und an der Abstimmung beteiligen. 

11.3. Die Einberufung von Gesellschafterversammlungen obliegt der Geschäftsführung. Die Einberu-

fungsfrist beträgt zwei Wochen. 

11.4. Darüber hinaus muss die Geschäftsführung eine Gesellschafterversammlung einberufen, wenn 

es im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint oder wenn Gesellschafter, die einzeln oder 

zusammen über 10 % der Stimmen nach Anteilen am Gesellschaftsvermögen verfügen, dies ver-

langen. Kommt die Geschäftsführung diesem Verlangen innerhalb von zwei Wochen nicht nach, 

können die Antragsteller selbst eine Gesellschafterversammlung einberufen. 
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11.5. Jeder Gesellschafter hat eine Stimme je Prozent Anteil am Gesellschaftsvermögen. 

11.6. Gesellschafterbeschlüsse können nur einstimmig gefasst werden, sofern dieser Gesellschafts-

vertrag keine andere Stimmenmehrheit bestimmt. 

11.7. Gesellschafterbeschlüsse können analog §§ 110 ff. HGB angefochten werden. 

12. Kündigung 

12.1. Jeder Gesellschafter kann seine Mitgliedschaft mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf des 

Kalenderjahres kündigen, erstmals jedoch zum 31. Dezember 2023. 

12.2. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist gegenüber der Gesellschaft durch eingeschriebenen Brief 

zu erklären. 

12.3. Kündigt ein Gesellschafter das Gesellschaftsverhältnis, so scheidet er mit Ablauf der Kündi-

gungsfrist aus der Gesellschaft aus. 

12.4. Mit dem Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters wächst sein Gesellschaftsanteil den ver-

bleibenden Gesellschaftern anteilig an. Verbleibt nach dem Ausscheiden nur noch ein Gesell-

schafter, so geht das Gesellschaftsvermögen einschließlich der Schulden unter Ausschluss der 

Liquidation im Wege der Anwachsung auf ihn über. 

12.5. Beschließen die verbleibenden Gesellschafter innerhalb von drei Monaten nach dem Ausschei-

den die Auflösung der Gesellschaft und teilen sie innerhalb dieser Frist den Beschluss dem Aus-

geschiedenen in Textform mit oder lehnt innerhalb dieser Frist der alleinverbleibende Gesell-

schafter die Übernahme des Gesellschaftsvermögens durch Erklärung in Textform gegenüber 

dem Ausgeschiedenen ab, so gilt das Ausscheiden des Gesellschafters als nicht erfolgt. Vielmehr 

ist die Gesellschaft mit dem Wirksamwerden der Kündigung aufgelöst; der kündigende Gesell-

schafter nimmt an der Liquidation teil. 

12.6. Dem ausscheidenden Gesellschafter steht eine Abfindung gemäß Nr. 15 zu. 

13. Ausschließung eines Gesellschafters 

13.1. Ein Gesellschafter kann aus der Gesellschaft durch einstimmigen Beschluss der übrigen Gesell-

schafter ausgeschlossen werden, wenn 

13.1.1. sein Gesellschaftsanteil von einem seiner Gläubiger gepfändet und die Vollstreckungs-

maßnahme nicht innerhalb von drei Monaten aufgehoben wird, 

13.1.2. über das Vermögen des betroffenen Gesellschafters ein gerichtliches Insolvenzverfahren 

eröffnet oder mangels Masse abgelehnt wird oder der Gesellschafter die Richtigkeit sei-

nes Vermögensverzeichnisses an Eides Statt zu versichern hat oder 
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13.1.3. in seiner Person ein wichtiger Grund vorliegt, der die anderen Gesellschafter zur Auflö-

sung der Gesellschaft berechtigen würde. Ein wichtiger Grund besteht, wenn den ande-

ren Gesellschaftern die Fortsetzung der Gesellschaft bis zum nächstmöglichen ordentli-

chen Kündigungstermin nicht zugemutet werden kann. 

13.2. Im Verhältnis zu den anderen Gesellschaftern muss sich der ausgeschlossene Gesellschafter so 

behandeln lassen, als wäre er im Zeitpunkt des Ausschließungsbeschlusses aus der Gesellschaft 

ausgeschieden. 

13.3. Die verbleibenden Gesellschafter führen die Gesellschaft fort. 

13.4. Dem ausgeschlossenen Gesellschafter steht eine Abfindung gemäß Nr. 15 zu. 

14. Tod eines Gesellschafters 

14.1. Erwerben mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer eines verstorbenen Gesellschafters dessen 

Gesellschaftsanteil von Todes wegen, so können die Erben oder Vermächtnisnehmer ihre Gesell-

schafterrechte nur einheitlich durch einen gemeinsamen Vertreter ausüben. Gemeinsamer Ver-

treter kann nur ein Gesellschafter sein. Solange ein gemeinsamer Vertreter nicht bestellt ist, ru-

hen die Stimmrechte der betroffenen Gesellschafter. 

14.2. Ist ein Gesellschafter nicht ausschließlich von anderen Gesellschaftern, seinem Ehegatten oder 

seinen Abkömmlingen beerbt worden, können die Gesellschafter durch Beschluss mit einfacher 

Mehrheit der Stimmen nach Anteilen am Gesellschaftsvermögen diesen Gesellschafter aus-

schließen. Die Erben bzw. Vermächtnisnehmer des verstorbenen Gesellschafters sind hierbei 

nicht stimmberechtigt. Dem ausgeschlossenen Gesellschafter steht eine Abfindung gemäß Nr. 

15 zu. 

14.3. Statt der Ausschließung können die anderen Gesellschafter auch verlangen, dass der Gesell-

schaftsanteil an einen oder mehrere Gesellschafter oder an einen Dritten abgetreten wird. 

14.4. Für den Fall der Nacherbschaft gelten die vorstehenden Absätze sinngemäß. 

15. Abfindung eines ausscheidenden Gesellschafters 

15.1. Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, erhält er von der Gesellschaft eine dem 

Wert seines Gesellschaftsanteils angemessene Abfindung. 

15.2. Positive oder negative Salden auf dem Privatkonto des ausscheidenden Gesellschafters erhöhen 

oder vermindern das Abfindungsguthaben entsprechend; ein gegebenenfalls vorhandenes Ver-

lustsonderkonto mindert den Abfindungsbetrag. 

15.3. Wird dem Ausgeschiedenen steuerrechtlich für die Zeit seiner Zugehörigkeit zur Gesellschaft 

- etwa aufgrund einer steuerlichen Außenprüfung - noch ein laufender Gewinn zugerechnet, 

ohne dass dies vor dem Ausscheiden zu einer Anpassung der Überschussrechnung geführt hat, 
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ändert sich die Abfindung nicht. Die übernehmenden Gesellschafter haben den Ausgeschiede-

nen jedoch von den dadurch für ihn anfallenden Mehrsteuern freizustellen. 

15.4. Das offene Abfindungsguthaben des ausscheidenden Gesellschafters wird mit 5 Prozent über 

dem Basiszinssatz jährlich verzinst und in acht gleichen Jahresraten ausbezahlt. Die erste Rate 

ist ein Jahr nach dem Ausscheidungsstichtag fällig. 

15.5. Die Gesellschaft ist zur vorzeitigen Auszahlung des Abfindungsbetrages berechtigt, ohne dem 

Ausgeschiedenen die dadurch entgehenden Zinsen erstatten zu müssen. 

15.6. Sicherheitsleistung kann für das Abfindungsguthaben nicht verlangt werden. 

15.7. Die Höhe der Abfindung wird durch den Steuerberater der Gesellschaft als Schiedsgutachter er-

mittelt. Die Kosten für die Ermittlung des Abfindungsguthabens übernehmen der ausscheidende 

Gesellschafter und die Gesellschaft jeweils zur Hälfte. Besteht keine Einigkeit über die vom Steu-

erberater ermittelte Abfindung bzw. gibt es keinen Steuerberater der Gesellschaft, wird von der 

Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart ein Schiedsgutachter bestimmt. 

16. Schlussbestimmungen 

16.1. Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages einschließlich dieser Schriftformklausel bedür-

fen der Schriftform. 

16.2. Die Kosten dieses Vertrages trägt die Gesellschaft. 

16.3. Dieser Vertrag bleibt auch dann gültig, wenn einzelne Bestimmungen sich als ungültig erweisen 

sollten. Die betreffende Regelung ist dann durch die Gesellschafter so zu ändern, dass die mit ihr 

ursprünglich angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zwecke soweit wie möglich erreicht 

werden. Entsprechendes gilt im Falle von Lücken. 

…, den 5. September 2024 

 

(…)          (…) 
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31.2 Anfechtungs- und Feststellungsklage 

 
Landgericht … 
- Kammer für Handelssachen -4 

Anfechtungs- und Feststellungsklage 

… 

„Kläger“ 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte … 

gegen 

die XY GmbH & Co. KG, vertreten durch die Z GmbH, diese wiederum durch den Geschäftsführer …, 

„Beklagte“ 

wegen Feststellung eines Gesellschafterbeschlusses 

vorläufiger Streitwert: … € 

erheben wir Klage namens und in Vollmacht des Klägers. Wir werden beantragen: 

1. Der Beschluss der Gesellschafterversammlung der Beklagten vom …5, wo-

nach der Antrag zum Tagesordnungspunkt 1 mit dem Wortlaut: „Der Ge-

schäftsführer B wird wegen Verstoßes gegen das in seinem Geschäftsfüh-

rungsvertrag festgelegte Wettbewerbsverbot aus wichtigem Grund mit sofor-

tiger Wirkung von seinem Amt abberufen,“ abgelehnt worden ist, wird für 

nichtig erklärt. 

2. Es wird festgestellt, dass in der Gesellschafterversammlung der Beklagten 

vom … dem Antrag zum Tagesordnungspunkt 1 mit dem Wortlaut: „Der Ge-

schäftsführer B wird wegen Verstoßes gegen das in seinem Geschäftsfüh-

rungsvertrag festgelegte Wettbewerbsverbot aus wichtigem Grund mit sofor-

tiger Wirkung von seinem Amt abberufen,“ zugestimmt worden ist. 

Begründung: 

1. Sachverhalt 

 
4 § 95 Abs. 1 Nr. 4a GVG „zwischen der Handelsgesellschaft und ihren Mitgliedern“ 
5 § 112 HGB: 3 Monate Klagefrist 
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1.1. Der Kläger ist Kommanditist der Beklagten mit einer Haftsumme in Höhe von 10.000 €. Seine 

Mitkommanditisten A, B und C haben ebenfalls eine Haftsumme von jeweils 10.000 €. Die Be-

klagte hält sämtliche Geschäftsanteile an der Komplementärin. Bei dem durch den streitgegen-

ständlichen Gesellschaftsbeschluss vom … abberufenen Geschäftsführer handelt es sich um den 

Mitgesellschafter B. 

1.2. In der Gesellschafterversammlung6 der Beklagten vom … wurde über folgenden Antrag abge-

stimmt: 

1.3. „Der Geschäftsführer B wird wegen Verstoßes gegen das Wettbewerbsverbot aus seinem Ge-

schäftsführungsvertrag mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund aus seiner Geschäftsführ-

erstellung abberufen. Gleichzeitig wird der Mitgeschäftsführer … angewiesen, den Geschäfts-

führungsvertrag mit dem Geschäftsführer B fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen.“ 

1.4. Bei der Beschlussfassung stimmten der Kläger und der Kommanditist C für die Abberufung, der 

Kommanditist B und der Kommanditist D gegen die Abberufung des Kommanditisten B als Ge-

schäftsführer. Der Versammlungsleiter D hat entgegen seiner satzungsgemäßen Aufgabe nicht 

formell festgestellt, ob der Beschluss zustande gekommen ist. 

1.5. Diese Anfechtungsklage wurde den anderen Gesellschaftern mit Schreiben vom … übersandt.7 

2. Rechtslage 

2.1. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Beschluss jedoch zustande gekommen. Der Kom-

manditist B unterlag einem Stimmverbot. Denn niemand darf Maßnahmen durch seine Stimme 

verhindern, die sich aus wichtigem Grund gegen ihn richten, 

allgemeine Meinung: Baumbach/Hueck-Noack GmbHG, § 47 Rn 76 m.w.N.8 

2.2. Die Stimmabgabe des Gesellschafters B durfte daher nicht mitgezählt werden. Unter Berücksich-

tigung der positiven Stimmabgabe durch den Kläger und den Kommanditisten C sowie der Ab-

lehnung durch den Kommanditisten D ergibt sich somit, dass der Beschluss zustande gekommen 

ist und der Kommanditist B von seinem Geschäftsführeramt aus wichtigem Grund abberufen 

wurde. 

2.3. Die ergänzende Beschlussfeststellungsklage ist gemäß § 115 HGB zulässig. 

2.4. Die Angelegenheit ist gemäß § 95 Abs. 1 Nr. 4 a GVG eine Handelssache. 

 

Rechtsanwalt 

 
6 Beachte § 170 Abs. 2 HGB bei GmbH & Co. KG 
7 § 113 Abs. 3 HGB 
8 § 727 S. 1 BGB 
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31.3 Ladung der Gesellschafterversammlung 

Geschäftsführer9 Klaus Kuckucksei Ruchlos, 5. September 2024 
Kesselflicker GmbH & Co. KG 
Strittige Str. 13 
08155 Ruchlos 

 

Per E-Mail10 
Frau Angela Ausgebootet 
Kopf-im-Sand 7 
33300 Glücklos 

 

Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung am 5. September 2024 + 9 Tage, 18:00 

Uhr 

 

Sehr geehrte Frau Ausgebootet, 

als Geschäftsführer der Komplementärin der Kesselflicker GmbH & Co. KG, Ruchlos, berufe ich eine au-

ßerordentliche Gesellschafterversammlung ein für den 5. September 2024 + 9 Tage, 18:00 Uhr, am Ge-

schäftssitz der Gesellschaft, Strittige Str. 13, 08155 Ruchlos. Zur Gesellschafterversammlung sind Sie aus-

drücklich eingeladen. 

Tagesordnung 

1. Abberufung von Angela Ausgebootet als Geschäftsführerin 

2. Kündigung des Anstellungsvertrages mit Angela Ausgebootet 

3. Durchführung Abberufung und Kündigung 

4. Verschiedenes 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
9 Jeder geschäftsführungsbefugte Gesellschafter, § 109 Abs. 2 S. 1 HGB 
10 Formlos, § 109 Abs. 2 S. 2 HGB 
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31.4 Anmeldung zur Eintragung ins Gesellschaftsregister 

(Klaus Kuckucksei) 
Kesselflicker GmbH 
Amtsgericht Stuttgart 
- Gesellschaftsregister - 
Hauffstr. 5 
70190 Stuttgart 
 

 

Neueintragung: 
Fantasielos eGbR, Esslingen am Neckar 

 

Wir, … (Name, Vorname, Geburtsdatum und Wohnort bzw. Firma oder Name, Rechtsform, Sitz und gegebe-

nenfalls zuständiges Register und Registernummer), die Gesellschafter, melden die Fantasielos eGbR, …(Ad-

resse) mit Vertragssitz in Esslingen am Neckar, zur Eintragung in das Gesellschaftsregister an. 

Wir versichern, dass die Gesellschaft nicht bereits im Handels- oder im Partnerschaftsregister eingetragen 

ist. Zur Vertretung der Gesellschaft sind alle Gesellschafter gemeinsam befugt/ist nur der Gesellschafter… 

befugt. 

 

Unterschriften 

notarielle Beglaubigung 
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32. Gesetze 
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