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1 Einleitung

1.1 Entstehung des Buches

Warum dieses Buch? Es gibt viele gute Kommentare zum Aktienge-
setz und viele gute Biicher iiber das Aktienrecht und es findet sich in
Formularhandbiichern eine hinreichende Zahl von Vorschlagen fur
die Gestaltung von Vorstandsdienstvertragen.

Dies alles aber hilft demjenigen nicht, dem die Berufung zum
Vorstandsmitglied angetragen wird und der sich in aller Kiirze uber
die Konsequenzen seiner Zustimmung informieren will. Die ohne
Frage vorhandene Faszination der Bezeichnung ,,Vorstand" auf einer
Visitenkarte, die nur noch von der Bezeichnung ,,Prasident" ubertrof-
fen wird und die ahnlich wie das Zauberwort ,,Steuersparmodell"
zum Ende eines jeden Steuer- und Kalenderjahres geeignet ist, unre-
flektierte Entscheidungen zu verursachen. Sie birgt die Gefahr der
spaten Reue in sich.

Im Zweifel verfugt der Vorstand wahrend seiner Tatigkeit fur die
Aktiengesellschaft iiber eine Vielzahl von Beratern, gegebenenfalls
eine Rechtsabteilung oder eine beratende Anwaltssozietat, die ihm
Spezialfragen des Dienstvertragsrechts und des Aktienrechts aufar-
beiten und ihn in juristischen Fragen des Alltagsgeschaftes unterstiit-
zen wird. Zu Beginn seiner Tatigkeit verhandelt er allein mit der Ak-
tiengesellschaft. Diese steht ihm als Einzelperson mit ihrer gesamten
Organisation und ihrem Know-how gegeniiber. Information tut daher
Not und gut.

Dieses Buch soil das tatsachliche Ungleichgewicht abmildern und
dem angehenden Vorstand aufzeigen, auf was er sich einlasst. Es ist
aus der Perspektive des Ratsuchenden geschriebenen, der wissen
mochte, auf was er zu achten hat. Da die Rechtsverhaltnisse der Ak-
tiengesellschaft im Aktiengesetz und anderen Gesetzen geregelt sind,
ist dies naturlich auch ein juristisches Buch, welches sich auch fur
Juristen eignet, die nicht taglich mit diesem Gesetz arbeiten.



Deshalb werden Gesetze und Vorschriften, soweit dies sinnvoll er-
scheint, im Wortlaut zitiert; aber auch Passagen aus Originalurteilen
und Fachaufsatzen, wenn der Text verstandlich und so pragnant ist,
dass bei einer anderen Form der Wiedergabe Inhalt oder Klarheit
verloren geht.

1.2 Die Aktiengesellschaft

Jedes Unternehmen hat, wenn es sich nicht um eine Neugriindung
handelt, eine Unternehmensgeschichte, iiber die sich der angehende
Vorstand informieren sollte. Daneben hat auch die Aktiengesell-
schaft eine Geschichte, die deshalb bedeutsam ist, weil sie letztlich
der Standortbestimmung fur die Position des Vorstandes dient. Die
Position des Vorstandes wird durchaus verschieden gesehen: Die ei-
nen sehen ihn als Treuhander der Aktionarsinteressen, also als Treu-
hander der Kapitalgeber. Andere sehen ihn in Verantwortung fur die
Arbeitsplatze und die Arbeitnehmer, wiederum andere betonen die
gesellschaftspolitische Verantwortung, jedenfalls bei GroBunterneh-
men.

Was aber ist eine Aktiengesellschaft?
Das Aktiengesetz gibt hier bereits in den §§1 und 3 Auskunft:

§ 1 Wesen der Aktiengesellschaft

(1) Die Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaft mit eigener
Rechtspersonlichkeit. Fur die Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft haftet den Gldubigern nur das Gesellschaftsvermogen.

(2) Die Aktiengesellschaft hat ein in Aktien zerlegtes Grundka-
pital.

§ 3 Formkaufmann; Borsennotierung

(1) Die Aktiengesellschaft gilt als Handelsgesellschaft, auch
wenn der Gegenstand des Unternehmens nicht im Betrieb ei-
nes Handelsgewerbes besteht.

(2) Borsennotiert im Sinne dieses Gesetzes sind Gesellschaften,
deren Aktien zu einem Markt zugelassen sind, die von staat-
lichen anerkannten Stellen geregelt und uberwacht wird, re-



gelmafiig stattfindet und fur das Publikum mittelbar oder
unmittelbar zugdnglich ist.

Danach ist die Aktiengesellschaft von ihrem Mitgliederbestand
unabhangig. Ihre Mitglieder heiBen Aktionare.

Seit dem Gesetz fur kleine Aktiengesellschaften und zur Deregu-
lierung des Aktienrechts vom 02.08.1994 (Bundesgesetzblatt I S.
1961) ist es iiblich geworden, insbesondere bei Neugrundungen, mit
einer iiberschaubaren Zahl von Aktionaren, von einer kleinen Akti-
engesellschaft zu sprechen, im Gegensatz zur Aktiengesellschaft mit
einer Vielzahl von Aktionaren.

Was ist eine Aktie?
Als Aktien bezeichnet man Anteilsrechte an einer Aktiengesellschaft.
Aktien konnen entweder als Nennbetragsaktien oder Stuckaktien be-
griindet werden. Nennbetragsaktien miissen mindestens auf 1,00 €
lauten.

Stiickaktien lauten auf keinen Nennbetrag. Die Stiickaktien einer
Gesellschaft sind am Grundkapital im gleichen Umfang beteiligt.

Der Anteil am Grundkapital bestimmt sich bei Nennbetragsaktien
nach dem Verhaltnis ihres Nennbetrages zum Grundkapital, bei
Stiickaktien nach der Zahl der Aktien. Entsprechend dem Aktienwert
ist der Aktionar am Grundkapital, den Gewinnausschiittungen, Ka-
pitalaufstockungen aus Gesellschaftsmitteln und am Liquidationser-
16s beteiligt. Die Aktie reprasentiert auch ein Mitgliedschaftsrecht,
das im Stimmrecht in der Hauptversammlung zum Ausdruck kommt.
Aktien konnen auf den Namen oder den Inhaber lauten.

Was aber ist das Besondere an einer derartigen Beteiligung an ei-
nem Gesellschaftsvermogen? Verfolgt man die Geschichte der Wirt-
schaft in Europa, so kann man feststellen, dass es immer ein Bediirf-
nis gab, GroBprojekte durch mehrere Beteiligte zu finanzieren, da die
Finanzkraft eines Einzelnen selten ausreichte. Die Beteiligung ge-
schah und geschieht auch noch heute (vgl. GmbH) in der Weise, dass
eine Person sich mit Kapital an einer Gesellschaft beteiligt, welches
sie bei Ausscheiden aus der Gesellschaft - falls noch vorhanden -
zuriickerhalt. Ein Element der Beteiligung war und ist, dass eine
Weitergabe der Beteiligung entweder uberhaupt nicht moglich oder
dadurch erschwert ist, dass sie von der Zustimmung der iibrigen Be-
teiligten abhangig gemacht wird. Das neue Element bei der Aktie
und damit der Aktiengesellschaft bestand darin, dass diese Aktien



gehandelt werden konnten, ohne dass die Gesellschaft den ausschei-
denden Anteil auszahlen oder die iibrigen Anteilseigner der VerauBe-
rung zustimmen mussten.

Die Geschichte der Aktiengesellschaft
Als Vorlaufer und Vorbild fur die heute bestehende Aktiengesell-
schaft gilt die fur die Finanzierung des Gewiirzhandels 1602 gegriin-
dete ,,Vereinigte Ostindische Handelscompany" (V.O.C.), bei der
sich nicht nur wohlhabende Einzelpersonen, sondern auch Stadte und
Provinzen in Form von Anteilen beteiligten.

Etwa zeitgleich entwickelte sich die East India Company, die erste
Aktiengesellschaft in GroBbritannien 1613. Als erste deutsche Akti-
engesellschaft gilt die ,,Handels-Company auf den Kiisten von Gui-
nea", gegriindet in PreuGen durch Friedrich Wilhelm, den groBen
Kurfiirsten, am 17. Marz 1682. Danach folgte die ,,Brandenburgisch-
Afrikanische Compagnie", ebenfalls auf den Uberseehandel ausge-
richtet. Spater entdeckten auch andere Branchen die Beteiligungs-
form Aktiengesellschaft und Aktie: 1765 die ,,Berliner Assekuranz",
1770 die ,,Private Breslauer Zuckerraffmerie" und 1793 die ,,Berliner
Zuckersiederei".1

In Deutschland waren die PreuBen die ersten, die das Borsenwesen
und das Aktienrecht regelten. Aktiengesellschaften konnten alsdann,
Banken ausgenommen, fur alle Branchen gegriindet werden. Ent-
sprechend entwickelte sich die Zahl der Aktiengesellschaften. In
PreuBen gab es 1850 bereits 130, von 1851 bis 1870 wurden weitere
295 Aktiengesellschaften gegriindet. Die Banken konnten als Akti-
engesellschaft durch das neue Aktiengesetz des Norddeutschen Bun-
des vom 11. Juni 1870 an ebenfalls als Aktiengesellschaft gegriindet
werden. Seit dieser gesetzlichen Regelung ist das Bestehen eines
Aufsichtsrates zusatzliche Pflicht.2

1 Lesenswert zur Geschichte der Aktie mit Abbildungen der ersten Aktien:
Eine Zusammenstellung des Mitteldeutschen Rundfunks in URL:
http ://ww w.mdr.de/Geldanlage/ Aktien/1227 .html.

2 Wie vor.



Die Struktur der modernen Aktiengesellschaft
Heute regelt das Aktiengesetz in §§ 95 bis 116 den Aufsichtsrat. Das
Gesetz schreibt die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder, die Zusammen-
setzung des Aufsichtsrates, die persbnlichen Voraussetzungen fiir
Aufsichtsratsmitglieder, deren Amtszeit, Abberufung und die Unver-
einbarkeit der Zugehorigkeit zum Vorstand und zum Aufsichtsrat e-
benso vor, wie die innere Ordnung des Aufsichtsrates, seine Aufga-
ben und Rechte und seine Vergiitung.

In gleicher Weise beschaftigt sich das Aktiengesetz mit der
Rechtsstellung der Aktionare in §§ 53 a - 75 AktG, mit der Aus-
iibung der Aktionarsrechte in der Hauptversammlung in §§ 118 bis
147 AktG und mit dem Vorstand in §§ 76 bis 94 AktG.

Durch die Grundpfeiler, Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversamm-
lung und Aktionar, ist die Struktur der heutigen Aktiengesellschaft
definiert. Juristisch ist die Aktiengesellschaft auch dadurch definiert,
dass sie im Unterschied zu Personengesellschaften, insbesondere zur
OHG (§ 128 HGB), grundsatzlich nur mit dem Gesellschaftsvermo-
gen haftet, das vom Gesetzgeber zum Schutz der Glaubiger dem
Zugriff der Aktionare entzogen wird.

So heiBt es in § 57 AktG:

(1) Den Aktionaren diirfen die Einlagen nicht zuriickgewdhrt wer-
den. Als Riickgewahr von Einlagen gilt nicht die Zahlung des
Erwerbspreises beim zuldssigen Erwerb eigener Aktien.

(2) Den Aktionaren diirfen Zinsen weder zugesagt noch ausgezahlt
werden.

(3) Vor Auflosung der Gesellschaft darfunter die Aktionare nur der
Bilanzgewinn verteilt werden.

Die Aktiengesellschaft kann als juristische Person Tragerin von
Rechten und Pflichten sein. Sie kann Eigentum erwerben, Erwerberin
von Rechten und Marken sein, sie ist grundbuchfahig und kann unter
ihrer Firma klagen und verklagt werden. SchlieBlich ist die Aktien-
gesellschaft deliktsfahig und haftet fiir unerlaubte Handlung ihrer
Organe. Sie ist aber nicht strafrechtlich verantwortlich. Bestraft wer-
den konnen nur natiirliche Personen fiir ihre Handlungen.

Das Aktiengesetz regelt im Ubrigen die Griindung und Auflosung
der Aktiengesellschaft, enthalt Sonderregelungen fiir die Gewinn-
verwendung, die Kapitalbeschaffung, die Herauf- und Herabsetzung
des Kapitals und die Beziehung der Aktiengesellschaft zu verbunde-



nen Unternehmen, insbesondere Beherrschungsvertrag und Gewinn-
abfuhrungsvertrage.

Das Grundkapital einer Aktiengesellschaft muss infolge des Euro-
einfiihrungsgesetzes (Artikel 3 § 1 EuroEG vom 9. Juli 1998) und
dem dadurch genannten § 7 AktG nunmehr mindestens 50.000,00 €
betragen.

Mit all diesen Themen wird sich der Vorstand im Laufe seiner
Tatigkeit beschaftigen miissen; zunachst geht es aber einmal um die
eigenen Interessen des Vorstandes und seine Stellung in der Aktien-
gesellschaft.

1.3 Statistik

Im Jahre 1850 existierten in PreuBen 130 Aktiengesellschaften, im
Jahre 1900 im Gebiet des Deutschen Reiches 4.500 Aktiengesell-
schaften. Ihre Zahl stieg bis 1909 auf 5.222 an:3 Nach Mitteilung des
Deutschen Aktieninstituts betrug die Zahl der Aktiengesellschaften
in Deutschland Ende April 2003 15.033 gegentiber einem Tiefstand
im Jahre 1983 von nur 2.122 Aktiengesellschaften. Erganzend ergibt
sich aus den Daten des statistischen Bundesamtes, das eine Statistik
iiber die Aktiengesellschaften insofern fuhrt, als dass die Statistik
Teil der Umsatzsteuerstatistik ist und Unternehmen erfasst, die mo-
natlich bzw. vierteljahrlich Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben.
Per August 2001 gab es derart 6.725 Aktiengesellschaften nach deut-
schem Recht, woraus zu schlieBen ware, dass es viele kleine Aktien-
gesellschaften gibt, deren zu versteuernder Jahresumsatz unter
16.617,00 € liegt. Es konnte sich natiirlich auch um nicht umsatzsteu-
erpflichtige Aktiengesellschaften handeln, die reine Vermogensver-
waltung betreiben. Die erfassten 6.856 Aktiengesellschaften (ein-
schlieGlich Kommanditgesellschaft auf aktien- und bergrechtlichen
Gewerkschaften) unterteilen sich nach GroBenklassen der Lieferung
und Leistungen (s. Tabelle 1.1).

1 Wie vor.



Tabelle 1.1. Unterteilung der erfassten deutschen Aktiengesellschaften4

von

(in€)

16.617,00

50.000,00

100.000,00

250.000,00

500.000,00

1 Mill.

2 Mill.

5 Mill.

10 Mill.

25 Mill.

50 Mill.

100 Mill.

250 Mill, und mehr

bis

(in€)

50.000,00

100.000,00

250.000,00

500.000,00

1 Mill.

2 Mill.

5 Mill.

10 Mill.

25 Mill.

50 Mill.

100 Mill.

250 Mill.

Anzahl der Aktien-
gesellschaften

567

474

819

745

765

743

755

480

462

282

229

237

298

Ob groBe oder kleine Aktiengesellschaft, die Ausgangssituation ist
fiir jedes Vorstandsmitglied in etwa gleich.

1.4 Konfliktpotenziale

Jeder, der sich zum Vorstand ernennen lasst, sollte sich dariiber im
Klaren sein, dass er in eine Konfliktsituation gerat, die von wider-
streitenden Interessen gekennzeichnet ist.

Da ist zunachst einmal das Interesse der Eigentumer, der Aktiona-
re, deren Interesse mit dem modernen Schlagwort Shareholder Value
bezeichnet wird. Gleichzeitig sieht sich der Vorstand einer mehr oder
minder organisierten Arbeitnehmerschaft gegeniiber, deren Interesse
nicht deckungsgleich ist mit dem Interesse der Eigentumer. Dariiber

4 Statistisches Bundesamt VID 60/4-39, Umsatzsteuerstatistik 2001.



hinaus besteht ein wachsender Erwartungsdruck in der Politik und
Gesellschaft, die gerade in jiingster Zeit nachhaltig die Ausbildung
junger Menschen und die Schaffung neuer Arbeitsplatze von den
Unternehmen einfordert.

Auch das Vorstandsmitglied selbst hat eigene Interessen, die es
nicht nur bei der Vertragsverhandlung, sondern auch im taglichen U-
berlebenskampf im Vorstand und im Unternehmen durchsetzen
muss. SchlieBlich wird ein Vorstandsmitglied spiiren, dass ein allge-
meines Misstrauen gegen Vorstande gerade groBer Unternehmen be-
steht, das durch eine Reihe spektakularer Firrnenzusammenbriiche in
der Nachkriegszeit genahrt wird und das den Gesetzgeber veranlasst
hat, unter den Schlagworten ,,Transparenz" und ,,Kontrolle" gerade
in jiingster Zeit das Aktiengesetz zu uberarbeiten.

Der bekannte Gesellschaftswissenschaftler Prof. Erwin Karl
Scheuch schildert, in seinem 2001 unter dem Titel ,,Deutsche Pleiten
- Manager im GroBenwahn oder der Irrationale Faktor" erschienenen
Werk, derartige Strukturen und untersucht das Verhalten des Mana-
gements in Deutschland.

Vom Kapitalismus der Eigentiimer-Unternehmer des 19. Jahrhun-
derts schlagt er die Briicke zu dem Kapitalismus der Manager zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts.

,,Im 19. Jahrhundert wurden Entscheidungen durch Eigentiimer-
Unternehmer auf patriarchalische Art aus dem Bauch heraus ge-
troffen. Personliche Eitelkeiten und hemmungsloses Gewinnstreben
uberlagerten nuchtern das Kalkul. "5

Nach der Feststellung, dass auch in den heutigen Marktwirtschaf-
ten, insbesondere in neuen Wirtschaftsbereichen, noch Eigentiimer-
Unternehmer anzutreffen und bedeutsam sind, stellt Scheuch fest,
dass sie nicht mehr Struktur bestimmend fiir moderne Wirtschaften
sind.6

Die Struktur der heutigen Unternehmen hat sich schon im Kapita-
lismus der friihen 20er Jahre manifestiert. Das Phanomen der Ver-
selbstandigung der Manager gegeniiber den Eigentiimern hatte be-
reits der amerikanische Soziologe und Publizist James Burnham

5 Scheuch, S. 15.
6 Scheuch, S. 33.



(1905-1987) festgestellt. Dies gilt insbesondere fur Unternehmen mit
Streubesitz an Aktien.7 Scheuch stellt fest:

„ Insbesondere sind heute die beiden entscheidenden Dimensionen
des Eigentums - durch eigenes Profitstreben das Wohlergehen des
Kollektivs zu mehren und zugleich beim Misserfolg des Unterneh-
mens personliche Verantwortung zu tragen - von einander getrennt.
Die meisten Eigentilmer ...managen nicht; die meisten Manager sind
nicht Eigentiimer. "8

Durch die Analyse der historischen Pleiten in Deutschland kommt
Scheuch zu einem negativen Bild, das die Vorstande der betroffenen
Aktiengesellschaften seiner Auffassung nach gezeigt haben. Er ver-
sucht Gemeinsamkeiten aller von ihm geschilderten Falle aufzuzei-
gen:

„ Verschlechterte sich die Situation, so wurden als Abschirmung
vor Kontrollen in alien Fallen versucht, eine grofitmogliche Un-
durchsichtigkeit herzustellen... Immer wieder brechen personliche
Kdmpfe zwischen Managern aus, die schddlich fiir ein Unternehmen
sind - mit ziemlicher Sicherheit nicht nur hier - werden dann
Egotrips auslebbar, ohne dass von aufien wirksam gegengesteuert
wird. "9

In seinem Nachwort ,,Macht und Management" glaubt Scheuch fest-
stellen zu miissen:

,,Auf dem Niveau materieller Saturiertheit, auf dem unsere Top-
manager schon Idngst angekommen sind, geht es vielen nicht mehr
um Handeln im Dienst einer Unternehmung und nicht einmal mehr
vorrangig um den eigenen materiellen Vorteil - das auch -, sondern
um Macht... In den Topetagen der Grofiunternehmen sind Erhohung
der Rendite oder Maximierung von Macht zwecks Aufstieg in die A-
delsklasse ,,weltbeachteter Global Player" oder auch Prestigemaxi-
mierung konkurrierende Ziele. "">

Die Darstellung endet mit einer versohnlichen Feststellung:

7 Scheuch, S. 34.
8 Scheuch, S. 35.
9 Scheuch, S. 189.
10 Scheuch, S. 408.



,,Anstelle von Shareholder Value wird vielfach wieder auf Stakehol-
der Value" als Kriterium filr die Bewertung von Manager-Handeln
gesetzt. Vom Verhalten eines Unternehmens sollen nicht nur die Ak-
tienerwerber als durchreisende Spekulanten profitieren, sondern
auch Mitarbeiter, Kunden unddie Gesellschaft... Nach Umfragen hat
zudem immer eine Mehrheit der deutschen Manager ein Wirtschaften
abgelehnt, das alle nachteiligen Folgen als Begleiterscheinung der
Profitmaximierung externalisiert...Ziel einer Wirtschaftsordnung ist
die Maximierung des Nutzens fur eine Gesellschaft bzw. vorrangig
ihre Bevolkerung. Dass einzelne Machtmenschen der Wirtschaft sich
hier nicht einfugen mogen, ist selbstverstdndlich in einer Gesell-
schaft, in der Individualismus ein hoher Wert ist. Eine Selbstver-
stdndlichkeit muss aber auch sein, dass der Spielraum filr solche
Machtmenschen begrenzt bleibt.'2

Das Aktiengesetz und insbesondere der deutsche Corporate Go-
vernance Kodex setzen hier an und versuchen durch gesetzliche Vor-
schriften und ,,Best-practice"-Regeln fur borsennotierte Gesell-
schaften den Vorstand in ein System einzubinden, das
Machtmissbrauch und Verfolgungen unternehmensschadlicher Ziele
verhindert und sanktioniert.

Viele der im Nachfolgenden beschriebenen Regelungen und An-
regungen sind erst auf diesem, unter anderem von Scheuch, lesens-
wert dargestellten geschichtlichen Hintergrund verstandlich. Fur den
zukiinftigen Vorstand, insbesondere wenn es sich um seine erste
Vorstandsposition handelt, ist wichtig, dass er die Anforderungen der
verschiedenen Interessengruppen kennt und versucht, diese auszu-
balancieren. Wer glaubt, einem derartigen Druck nicht standhalten zu
konnen und wer die personliche Haftung allzu sehr fiirchtet, sollte
sich nicht zum Vorstand ernennen lassen und keinen Vorstands-
dienstvertrag unterzeichnen.

Die Diskussion Shareholder Value oder Stakeholder Value wird in
Deutschland noch einige Zeit anhalten, solange institutionelle Anle-
ger eine Eigenkapitalrendite von 15% erwarten, auf einem Markt, der
durch hohe Arbeitslosigkeit und einem drohenden Kollaps der sozi-
alen Sicherungssysteme gepragt ist.13

11 Hier: Beriicksichtigung aller Interessengruppen, die in betrieblichen
Prozessen involviert oder von diesen betroffen sind.

12 Scheuch, S. 409, 410.
13 Zimmermann, Shareholder Value, S. 1.
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2 Die Gestaltung des Dienstvertrages

2.1 Der ubliche Inhalt eines Vorstandsdienst-
vertrages in Form einer Checkliste

Es ist dringend zu empfehlen mit einer Checkliste zu arbeiten,

• bei der Beurteilung des Dienstvertragsentwurfes,
• fiir den Entwurf eines Dienstvertrages im Auftrag der Beteilig-

ten,
• zur Vorbereitung von Verhandlungen iiber den Inhalt des zu-

kiinftigen Vertrages.

Nur so kann sichergestellt werden, dass die VertragsschlieBenden
iiber alle wesentlichen Fragen sprechen. ,,Vergessen" von Konflikt-
punkten lasst haufig bei einer Seite falsche Vorstellungen entstehen
und fiihrt spater zu tatsachlichen Konflikten.

Die nachfolgende Checkliste hat sich in der Praxis bewahrt und
spricht nach Meinung des Autors die derzeit haufigsten Problem-
stellungen an.

Das bedeutet nicht, dass nicht auch derartige Hilfsmittel, wie auch
die Vertrage selbst, periodischer Anpassung und Uberarbeitung be-
diirfen.

Sie entbindet den Verwender auch nicht von der Uberlegung, ob
nicht in seinem Falle Besonderheiten vorliegen, die es noch zusatz-
lich zu beachten gilt.



Checkliste

Kopfleiste (siehe Kapitel 3.1)

• Name und Anschrift der Gesellschaft (siehe Kapitel 3.3)

• Name und Anschrift der Aufsichtsratsmitglieder

Bestellung (siehe Kapitel 3.5)

• Dauer
• Inhalt

- Bestellung als ordentliches Mitglied des Vorstandes
- Bestellung als stellvertretendes Mitglied des Vorstandes
- Bestellung als Sprecher des Vorstandes
- Bestellung als Vorsitzender des Vorstandes

• Aussage liber bisherige Vertrage

Verantwortung und Pflichten (siehe Kapitel 3.6; 3.7; 3.20; 3.21)

• Leitung der Gesellschaft unter eigener Verantwortung

- Entwicklung und Abstimmung der strategischen Ausrichtung
(siehe Kapitel 3.6.1)

- Verpflichtung zu rechtmaGigem Handeln (siehe Kapitel
3.6.1)

- Pflicht zur kollegialen Zusammenarbeit (siehe Kapitel 3.6.1)
- Pflicht zur Errichtung eines Uberwachungssystems (siehe

Kapitel 3.6.1)
- Pflicht zur Errichtung eines umfassenden Risikomanage-

mentsystems (siehe Kapitel 3.6.1)

• Vertretungsbefugnis (siehe Kapitel 3.6.3)
• Geschaftsordnung (siehe Kapitel 2.2; 4.2)
• Sorgfaltspflicht eines ordentlichen und gewissenhaften Leiters

(siehe Kapitel 3.6.1)
• Erklarung iiber die Einhaltung des Corporate Governance Kodex

(siehe Kapitel 2.2.1)

Nebentatigkeit (siehe Kapitel 3.15)

• Im Interesse der Gesellschaft
• Im Interesse des Vorstandes
• Im ehrenamtlichen Bereich
• Anrechnung der Vergiitung
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Nutzungsrechte und Erfindungen (siehe Kapitel 3.14)

• Zuordnung der Rechte
• Regelung der Vergiitung

Beziige (siehe Kapitel 3.8)

• Festvergiitung (siehe Kapitel 3.8.3)
• Beteiligung an sozialer Absicherung (siehe Kapitel 3.8.5; 3.8.7;

3.10)
• Teilnahme an unternehmensiiblichen Gratifikations- und Sonder-

zahlungen (siehe Kapitel 3.8.1)
• Variable Vergiitung (siehe Kapitel 3.8.4)

- Tantieme
- Stock Options

• Andere Formen
• Fortzahlung der Vergutung bei Krankheit und Tod (siehe Kapitel

3.8.7)

• Uberpriifung der Gesamtvergiitung (siehe Kapitel 3.8.1; 3.8.2)

Altersversorgung (siehe Kapitel 3.8.5)

• Leistungsart (Alters-, Invaliditats-, Witwen-, Waisen-Rente)
• Pensionszusage
• Direktversicherung
• Insolvenzabsicherung
Nebenleistungen (siehe Kapitel 3.8.7)

• Auslagen und Spesen
• Dienstwagen
• Unfallversicherung
• Telefonkosten
• Vorsorgeuntersuchung
• Versicherung der Organe der Gesellschaft
• Trennungsentschadigung
• Umzugskosten

Urlaub (siehe Kapitel 3.9)

• Jahresurlaub
• Quotelung
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• Urlaubsabstimmung
• Urlaubsanschrift
• Urlaubsabgeltung oder Verfall

Interessenkonflikte

• Wettbewerbsverbot (siehe Kapitel 3.11)
• Beteiligung des Vorstandes an anderen Unternehmen (siehe Ka-

pitel 3.11; 3.12)
• Geheimhaltungspflichten wahrend und nach Beendigung des

Vertrages (siehe Kapitel 3.16)
• Verbot der Annahme oder Gewahrung ungerechtfertigter Vor-

teile (siehe Kapitel 3.15)
• Veroffentlichungen und Vortrage (siehe Kapitel 3.15)
• Abwerbungsverbot (siehe Kapitel 3.15)
• Einstellungsuntersuchung(siehe Kapitel 3.15)
• Residenzpflicht (siehe Kapitel 3.15)
• Herausgabe von Unterlagen nach Beendigung des Vertrages

(siehe Kapitel 3.15)
• Nachvertragliches Wettbewerbsverbot (siehe Kapitel 3.12)
• Abfindungsregelungen (siehe Kapitel 3.17.5; 3.17.9)

Vertragsdauer und Kiindigung (siehe Kapitel 3.17.4)

• Abschluss fur die Dauer der Bestellung (siehe Kapitel 3.17.4)
• Kiindigung wahrend der Dauer der Bestellung (siehe Kapitel

3.17.4)
• Verlangerung fur den Fall der erneuten Bestellung (siehe Kapitel

4.17.7)
• Altersbefristung (siehe Kapitel 3.17.4)
• Verknupfung Widerruf, Amtsniederlegung und Kiindigung (sie-

he Kapitel 3.17.5)
• Freistellung (siehe Kapitel 3.17.6)
• Abfindung (siehe Kapitel 3.17.8)
• Change-of-control Klausel (siehe Kapitel 3.17.9)
• Zeugnis (siehe Kapitel 3.18)

Schlussbestimmungen (siehe Kapitel 3.19)

• Schriftformklausel
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- Strenge Schriftform
- Eingeschrankte Schriftform

• Angstklausel
• Schiedsgerichtklausel
• Gerichtstandsklausel
• Rechtswahlklausel

In dem Kapitel 2.2 wird die Checkliste erlautert. Aus Grunden der
Verstandlichkeit folgt die systematische Darstellung nicht exakt dem
Aufbau der Checkliste.

Zudem konnten in der Checkliste nicht alle Problemfalle und Kon-
fliktpunkte angesprochen werden, die der Vorstand kennen sollte.

2.2 Vertragsgestaltung und Vertragsberatung

Das Aktiengesetz und der Deutsche Corporate Governance Kodex
sollten das Handwerkszeug eines jeden Vorstandsmitgliedes sein,
unabhangig davon, ob es sich um eine borsennotierte Gesellschaft
handelt oder nicht.

2.2.1 Die Erneuerung des Aktiengesetzes
und der Deutsche Corporate Governance Kodex

Das Aktiengesetz wurde im Jahr 1965 auf der Grundlage des Aktien-
gesetzes vom 30. Januar 1937 geschaffen. Es trat am 1. Januar 1966
in Kraft und wurde gerade in den letzten Jahren intensiv reformiert,
insbesondere um das Vertrauen der internationalen und nationalen
Anleger in die Leitung und Uberwachung deutscher borsennotierter
Aktiengesellschaft zu starken. Von den Gesetzen der letzten 10 Jahre
sind zu erwahnen:

• Das Gesetz fiir kleine Aktiengesellschaften vom 02.08.1994, das
nach dem Willen des Gesetzgebers auch fiir mittelstandische und
Familienunternehmen einen Anreiz zur Wahl der Rechtsform der
Aktiengesellschaft schaffen und diesen Gesellschaften den Zu-
gang zur Borse erleichtern sollte.

• Das Gesetz zur Bereinigung des Umwandlungsrechtes vom
28.10.1994, dessen Artikel 1 ein neues Umwandlungsgesetz ent-
halt, das fiir die Umwandlung bestehender Unternehmen die
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Rechtsform der Aktiengesellschaft von erheblicher praktischer
Bedeutung ist.
Das Stiickaktiengesetz vom 25.03.1998, das neben den bis dahin
bereits existierenden Nennwertaktien betragslose Stiickaktien
zulieB, und das zusammen mit dem Gesetz zur Einfiihrung des
Euro vom 09.06.1998 und die Erschaffung einer europaischen
Wahrungsunion (EWU) zum 1. Januar 1999 diente und die Ein-
fiihrung des Euros ermoglichte.
Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbe-
reich (Kontragesetz), das zu einer Steigerung der Wettbewerbs-
fahigkeit der deutschen Aktiengesellschaften auf den internatio-
nalen Kapitalmarkten dient und insbesondere filr den Vorstand
insofern von Bedeutung ist, als dass es Berichtspflichten des
Vorstandes gegeniiber dem Aufsichtsrat erweiterte 14 sowie den
Vorstand verpflichtete, ein System zur Friiherkennung und
Uberwachung der Gesellschaft einzurichten und die Errichtung
eines Systems des Risikomanagement nahe legt.15 Dariiber hin-
aus ermoglicht es der Aktiengesellschaft Stock-Option zu ge-
wahren (§ 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG) sowie eigene Aktien von den
Aktionaren zurtickzuerwerben oder nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG.
Das Transparenz- und Publizitatsgesetz (TransPUG) welches am
06.07.2002 in Kraft trat, das die Uberwachungspflichten des
Aufsichtsrates prazisierte und durch eine Anderung des § 111
Abs. 4 Satz 2 vom Aufsichtsrat verlangt, einen Katalog von zu-
stimmungsbediirftigen Geschaften aufzustellen.16

Das Gesetz zur Regelung von offentlichen Angeboten zum Er-
werb von Wertpapieren und von Unternehmensiibernahmen
(WPUG) vom 20.12.2001, welches anzuwenden ist auf Ange-
bote zum Erwerb von Wertpapieren, die von einer Zielgesell-
schaft ausgegeben wurden und zum Handeln an einem organi-
sierten Markt zugelassen sind. Es enthalt den Versuch einer
Regelung des Verhaltens des Vorstands der Zielgesellschaft bei
einer feindlichen Ubernahme (§ 33 WPUG).17

14 Vgl. Kapitel 3.6.2 Geschaftsfuhrung - Berichtspflichten.
15 Vgl. Kapitel 3.6.1 Aufsichtspflicht, Pflicht zur Errichtung eines Systems zur

Friiherkennung und Uberwachung sowie das Risikomangement.
16 Vgl. Kapitel II. 3.3 Aufsichtsrat und Vorstand - Uberwachungskompetenz sowie

Kapitel 3.6.2 Geschaftsfuhrung und Berichtspflichten.
17 Vgl. Kapitel 3.7 Verhalten bei Ubernahmeangebot.
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Das TransPU-Gesetz brachte einen neuen § 161 in das Aktienge-
setz, der von Vorstand und Aufsichtsrat verlangt, eine Erklarung da-
zu abzugeben, ob und inwieweit dem Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex entsprochen wurde und wird. In § 161 AktG heiBt es:

,,Erklarung zum Corporate Governance Kodex. Vorstand und
Aufsichtsrat der bb'rsennotierten Gesellschaft erkldren jdhrlich, dass
den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektro-
nischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der
,,Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex"
entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht ange-
wendet wurden oder werden. Die Erklarung ist den Aktiondren dau-
erhaft zugdnglich zu machen. "18

Am 06.09.2001 setzte die Bundesregierung eine Regierungskom-
mission Deutscher Corporate Governance Kodex ein, die am
16.12.2001 einen ersten Bericht zu § 161 AktG vorlegte. Die Regie-
rungskommission empfahl, als gesetzeserganzende Regelung einen
Deutschen Corporate Governance Kodex zu gestalten, der einerseits
den Charakter einer Empfehlung haben sollte, andererseits aber mit
der Verpflichtung verkniipft sein sollte, dass borsennotierte Gesell-
schaften durch ihre Leitungsorgane und Uberwachungsorgane eine
Erklarung abgeben, ob sie diesen Empfehlungen folgen (Entspre-
chenserklarung; so genanntes ,,Comply or explain-concept"). Dar-
iiber hinaus empfahl die Regierungskommission der Bundesregie-
rung mit der endgiiltigen Fassung dieses Corporate Governance
Kodexes fur die Unternehmensleitung und die Uberwachung borsen-
notierter Gesellschaften eine Kommission aus erfahrenen Vorstands-
und Aufsichtsratsmitgliedern sowie Unternehmensberatern und Wis-
senschaftlern zu berufen.

Der Kommissionsbericht ist im Verlag Dr. Otto Schmidt, Koln
von dem Vorsitzenden der Kommission Prof. Dr. Dr. h.c. Theodor
Baum veroffentlicht worden: Baums (Hrsg. Bericht der Regierungs-
kommission Corporate Governance). Die Veroffentlichung erhalt
neben dem Bericht eine Zusammenfassung der Empfehlungen und
eine Auflistung der Kommissionsmitglieder sowie den Bericht des
Vorsitzenden. Die daraufhin einberufene Kommission, die nach ih-
rem Vorsitzenden Herrn Dr. Gerhard Cromme, Cromme-
Kommission benannt ist, hat alsdann am 26.02.2002 einen Entwurf

18 § 161 wieder eingefilgt durch Artikel 1 TransPu-Gesetz vom 19.07.2002.
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fur einen Deutschen Corporate Governance Kodex vorgelegt, der mit
geringfiigigen Anderungen veroffentlicht wurde. 19 Grundlagen fllr
den letztlich verabschiedeten Kodex waren neben dem Bericht der
Regierungskommission der ,,German Code of Corporate Governance
(GCCG) des Berliner Initiativkreises,20 und die Corporate Governan-
ce Grundsatze der Frankfurter Grundsatzkommission Corporate Go-
vernance.21

Der Deutsche Corporate Governance Kodex definiert in der Pra-
ambel seine Zielsetzung wie folgt:
Praambel - Auszugsweise
Der vorliegende Deutsche Corporate Governance Kodex (der „ Ko-
dex") stellt wesentliche gesetzliche Vorschriften zur Leitung und U-
berwachung deutscher borsennotierter Gesellschaften (Unterneh-
mensfuhrung) dar und enthdlt international und national anerkannte
Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensfiihrung.
Der Kodex soil das Deutsche Corporate Governance System trans-
parent und nachvollziehbar machen. Er will das Vertrauen der inter-
nationalen und nationalen Anleger, der Kunden der Mitarbeiter und
der Ojfentlichkeit in die Leitung und Uberwachung deutscher bor-
sennotierter Aktiengesellschaften fordern.

Der Kodex verdeutlicht die Rechte der Aktiondre, die der Gesell-
schaft das erforderliche Eigenkapital zur Verfiigung stellen und das
unternehmerische Risiko tragen.

Deutschen Aktiengesellschaften ist ein duales Fuhrungssystem ge-
setzlich vorgegeben:

Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung.
Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung
fur die Unternehmensleitung. Der Vorstandsvorsitzende koordiniert
die Arbeit der Vorstandsmitglieder.

Der Aufsichtsrat bestellt, iiberwacht und berdt den Vorstand und
ist in Entscheidungen, die von grundlegender Bedeutung fur das
Unternehmen sind, unmittelbar eingebunden. Der Aufsichtsratsvor-
sitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat

19 Hinter Cromme Kommissionsmitglieder: Dr. Paul Achtleitner, Dr. Lof-E.Breuer,
Dr. Hans Friedrich Gelhausen, Ulrich Hocker, Max Dietrich Kley, Prof. Dr. Dr.
h.c. Marcus Lutter, Volker Pott-Hoff, Heinz Putzhammer, Peer Michael Schatz,
Christian Strenger, Prof. Dr. Axel V. Werder und Dr. Wendelin Wiedeking.

20 Peltzer / von Werder, A G 2001 , S. 1 ff.
21 Schneider / Strenger, AG 2000, S. 106 ff.
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Das auch in anderen kontinentaleuropdischen Ldndern etablierte
duale Fiihrungssystem und das international verbreitete System der
Filhrung durch ein einheitliches Leitungsorgan (Verwaltungsrat)
bewegen sich wegen des intensiven Zusammenwirkens von Vorstand
und Aufsichtsrat in der Praxis aufeinander zu und sind gleicherma-
fien erfolgreich.

Die Rechnungslegung deutscher Unternehmen ist am True-and-
fair-view-Prinzip orientiert und vermittelt ein den tatsachlichen Ver-
hdltnissen entsprechendes Bild der Vermogens-, Finanz- und Er-
tragslage des Unternehmens.

Empfehlungen des Kodex sind im Text durch die Verwendung des
Wortes ,,soll" gekennzeichnet. Die Gesellschaften konnen hiervon
abweichen, sind dann aber verpflichtet, dies jdhrlich off en zu legen.
Dies ermoglicht den Gesellschaften die Berucksichtigung branchen-
oder unternehmensspezifischer Bedurfnisse. So trdgt der Kodex zur
Flexibilisierung und Selbstregulierung der deutschen Unterneh-
mensverfassung bei. Ferner enthdlt der Kodex Anregungen, von de-
nen ohne Offenlegung abgewichen werden kann; hierfur verwendet
der Kodex Begriffe wie ,,sollte" oder ,,kann". Die ubrigen sprach-
lich nicht so gekennzeichneten Teile des Kodex betreffen Bestimmun-
gen, die als geltendes Gesetzesrecht von den Unternehmen zu be-
achten sind...

Der Kodex richtet sich in erster Linie an borsennotierte Gesell-
schaften. Auch nicht bb'rsennotierten Gesellschaften wird die Be-
achtung des Kodex empfohlen.

Der Kodex wird in der Regel einmal jdhrlich vor dem Hintergrund
nationaler und internationaler Entwicklungen uberpruft und bei Be-
darf angepasst."

Der Deutsche Corporate Governance Kodex besteht aus drei
Schichten:

1. Die Wiedergabe ohnehin geltenden Gesetzesrechtes (Aktienge-
setz).

2. Empfehlungen, die von den Mitgliedera der Kommission als best
practise bezeichnet worden sind, und Anregungen.

3. Die Erklarung des § 161 AktG bezieht sich daher im Kern auf
die Empfehlungen die mit ,,Soll" gekennzeichnet sind und von
denen die Aktiengesellschaft abweichen kann, dies aber jahrlich
offen legen muss, wahrend die Aktiengesellschaft von den Anre-
gungen abweichen kann, ohne dies offen zu legen.
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In der Darstellung der Pflichten der Vorstandsmitglieder wird ei-
nerseits auf die Regelungen des Aktiengesetzes und anderer Gesetze
Bezug genommen; daneben werden die Empfehlungen des Deut-
schen Corporate Governance Kodexes dargestellt.

Im Mai 2003 wurde der Deutsche Corporate Governance Kodex
erstmalig angepasst. Kernpunkt der Fortentwicklung ist die in der
Offentlichkeit rege diskutierte Frage der Transparenz in der Vor-
standsvergiitung. Die Empfehlungen im Hinblick auf die Vergiitung
und die Zusammensetzung der Vergiitung des Vorstandes wurden ii-
berarbeitet (die Regierungskommission Deutscher Corporate Gover-
nance Kodex hat inzwischen im Internet mitgeteilt, dass eine durch
das Berlincenter auf Corporate Governance durchgefuhrte und im
Februar 2003 abgeschlossene Erhebung ergeben habe, dass der Deut-
sche Corporate Kodex bereits im ersten Jahr seiner Anwendung
weitgehend umgesetzt wurde).

Die Reform des Aktienrechtes ist nicht abgeschlossen. Sie geht
voraussichtlich weiter mit dem Gesetz zur Unternehmensintegritat
und Modernisierung des Anfechtungsrechtes (UMAG), welches um
den 01.01.2005 in Kraft treten soil (vgl. Darstellung in Kapitel 5.7).

2.2.2 Vertragsberatung; Vorbereitung und Kosten

Wenn Vorstandsmitglieder anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen,
geschieht dies am haufigsten im Zusammenhang mit einer nicht be-
absichtigten, aber dennoch drohenden Beendigung ihrer Tatigkeit im
Vorstand. Entweder ist der Betroffene bereits abberufen worden
und/oder die Kiindigung des Dienstvertrages ausgesprochen worden
oder er wurde aufgefordert, einen Aufhebungsvertrag abzuschlieBen
oder iiber den Abschluss eines solchen ernsthaft nachzudenken.
Dann aber ist es vielleicht zu spat. Viele Rechtsstreitigkeiten beruhen
auf fehlenden, fehlerhaften oder unklaren Vertragen. Dennoch ist
praventive Rechtsberatung in Deutschland wenig beliebt. Vermutlich
aus Angst vor den entstehenden Anwaltsgebiihren scheut der Nor-
malbiirger den Anwaltsbesuch vor Vertragsunterzeichnung. Wer die
nachfolgenden Kapitel, insbesondere iiber Leitung der Aktiengesell-
schaft, Geschaftsfiihrung und Haftung des Vorstandes gelesen hat,
wird erkennen, dass ein Anwaltsbesuch vor Unterzeichnung des Vor-
standsdienstvertrages bzw. vor Zustimmung zur Bestellung durchaus
sinnvoll und keineswegs teuer ist.
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Was kann ein angehender Vorstand erwarten, wenn er sich pra-
ventiv beraten lasst?

Meist ist es so, dass dem Betroffenen von der Gesellschaft ein
Vertragsentwurf iiberreicht worden ist. Die anwaltliche Priifung ei-
nes entsprechenden Entwurfes erfolgt dann unter den Gesichtspunk-
ten

• Was fallt auf?
• Was fehlt?
• Was ist unklar?
• Was weicht von den iiblichen Vorstandsvertragsformulierungen

ab?
Diese Beratung ist im Regelfall nicht sehr aufwendig und wird je

nach Umfang des Vertrages und eventueller Nebenabreden entweder
als Erstberatungspauschale nach § 20 Bundesrechtsanwaltsgebiih-
renordnung mit einer Gebiihr in Hohe von regelmaBig 180,00 €
zuziiglich Mehrwertsteuer abgerechnet werden oder, wenn der Man-
dant alternativ Entwiirfe oder erganzende Formulierungen wilnscht,
nach Stundenhonorar.

Die Stundenhonorare einer derartigen Beratung diirften in
Deutschland zwischen 200,00 € und 450,00 € variieren, jeweils zi-
satzlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Hinweise in ein, zwei
oder selten drei Stunden Priifung und Besprechung und gegebenen-
falls die Formulierung von Alternativen ist im Regelfall die Gebiih-
ren wert.

Da Vorstande iiber ein hoheres Einkommen verfugen als Arbeit-
nehmer und sicherlich auch iiber ein groBeres Problembewusstsein,
wird diese Beratung auch von einem Teil der Betroffenen in An-
spruch genommen.

Aufwendiger wird die anwaltliche Tatigkeit, wenn Vertrage im
Auftrag der Gesellschaft oder des Vorstandsmitgliedes entworfen
werden miissen. Dann ist es erforderlich, dass der Anwalt zunachst
alle relevanten Informationen erhalt. Dies sind mindestens die Sat-
zung und, wenn eine solche existiert auch die Geschaftsordnung der
Gesellschaft.

Dass sich ein zukiinftiges Vorstandsmitglied dariiber hinaus iiber
die wirtschaftliche Lage des Unternehmens informieren sollte, ist
selbstverstandlich. Bevor ein Kandidat die Zustimmung zu seiner
Bestellung gibt, sollte er die Bilanz des Unternehmens analysiert ha-
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