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Ziel des vorliegenden Leitfadens für den Mittelstand 
ist es, zu einer Lösung der im spannungsfeld zwischen 
Marketing und recht zu bewältigenden aufgaben, die 
von vielen heute als die wichtigsten der unternehmens-
führung überhaupt angesehen werden, beizutragen. in 
diesem sinne liefert der Leitfaden ihnen einen umfas-
senden überblick über den, das Marketing beeinflussen-
den rechtsrahmen und zeigt gleichzeitig gestaltungs-
optionen eines präaktiven Handelns auf. der Leitfaden 
lehnt sich, dieses ziel unterstützend, dem klassischen 
kanon der Marketinginstrumente an.

„Die Lösung der Probleme im  
Spannungsfeld von Marketing  
und Recht ist eine der wichtigsten  
unternehmerischen Aufgaben“

Marketing im sinne einer sich, konsequent am Markt und 
hier vor allem am kundennutzen orientierenden un-
ternehmensführung ist vielfach die entscheidende de-
terminante des unternehmenserfolges. Es wird dabei 
zunehmend auch mit juristischen sachverhalten kon-
frontiert. sei es bei innovationen, der wahl eines Mar-
kennamens, der wahl der rechtsform, der Entscheidung 
für einen bestimmten absatzweg oder dem verkauf von 
Produkten beziehungsweise dienstleistungen, gilt es 
zwingend, auch die rechtlichen voraussetzungen ent-
sprechend zu berücksichtigen.
 
als Mittelstand sollen im weiteren, der definition des 
deutschen institutes für Mittelstandsforschung fol-
gend, unternehmen von 50 bis zu 499 Mitarbeitern be-
ziehungsweise einem Jahresumsatz von 10 bis zu 50 
Mio. EurO verstanden werden. zusammen mit kleinen 
unternehmen stellt dieser Mittelstand heute 99 % aller 
umsatzsteuerpflichtigen unternehmen in deutschland 

dar, in denen knapp ein drittel aller umsätze erwirt-
schaftet werden. [1]

schon bei relativ kleinen unternehmen empfiehlt es 
sich grundsätzlich, wenn irgendwie möglich, für eine 
berücksichtigung der in betracht kommenden rechtli-
chen rahmenbedingungen anfänglich zumindest einen 
oder zwei Mitarbeiter mit entsprechender fachkompe-
tenz abzustellen. im größeren unternehmen sollte da-
für eine eigene Rechtsabteilung eingerichtet werden. in 
jedem fall muss es stets die zentrale aufgabe sein, eine 
gewährleistung der betrieblichen ziele ohne verletzung 
rechtlicher normen sicherzustellen. dies beinhaltet vor 
allem auch ein präaktives Handeln, also ein Hinweisen 
auf mögliche konfliktpotenziale. auch eine schnittstel-
lenfunktion zu externen rechtsberatern gehört schließ-
lich zu einem diesbezüglichen aufgabenfeld.

im regelfall ist eine solche rechtsabteilung der unter-
nehmensleitung organisatorisch immer direkt zu unter-
stellen. dabei kann, innerhalb einer derartigen abtei-
lung, schon eine jeweilige spezialisierung auf bestimmte 
rechtsgebiete vorgenommen werden. sobald spezielle 
bereiche im unternehmen, etwa die Entwicklungsabtei-
lung oder auch der vertrieb, überproportional rechtsbei-
stand benötigen, kann durchaus in Erwägung gezogen 
werden, diesen bereichen jeweils eine eigene rechts-
abteilung zuzuweisen, eine Maßnahme, die naturgemäß 
auswirkungen haben sollte auf die innerbetrieblichen fi-
nanzierungsüberlegungen.
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in einer Marketingplanung werden die voraussetzungen 
für einen bewusst geplanten, konsequent marktorien-
tierten und vor allem zielgruppenspezifischen Einsatz 
von Marketinginstrumenten, dem Handwerkszeug eines 
Marketingmanagers, gelegt. im folgenden wird dabei 
auf drei bereiche besonders eingegangen, 

•	 Marktforschung, 
•	 rechtsformwahl und
•	 wettbewerbsorientierung.

 

MarktfOrscHung

in der Marktforschung bedient man sich unterschiedli-
cher forschungsverfahren. grundsätzlich wird unter-
schieden in

•	 sekundärforschung und 
•	 Primärforschung.

bei der Sekundärforschung (desk research) geht es um 
die Heranziehung und die auswertung desjenigen Ma-
terials, das bereits vorhanden ist. dabei unterscheidet 
man noch einmal in 

•	 interne sekundärforschung und, 
•	 externe sekundärforschung.

grundlage jeder art von Marktforschung sind also da-
ten, unabhängig davon, ob es sich um daten von kun-
den, von Mitbewerbern oder auch von zulieferern han-
delt; stets müssen diese daten auch geschützt werden. 
diesbezüglich geht es hier in erster Linie um kundenda-
ten.

für die anbieter auf einem Markt ist es von großer be-
deutung, die aktuellen, vor allem aber auch die zukünf-

tigen bedürfnisse der verbraucher zu kennen. Eine der-
artige Marktforschung kann nur funktionieren, wenn ihr 
entsprechendes vertrauen von den Personen entgegen-
gebracht wird, von denen sie sich informationen erhofft. 
dieses vertrauen gilt es zu schützen. Ein solcher schutz 
wird dabei in erster Linie durch datenschutzrechtliche 
normen gewährleistet. 

„Betriebliche Marktforschung hat die 
Datenschutzgesetze zu beachten“

die wichtigsten gesetzlichen regelungen zum daten-
schutz finden sich heute im  Bundesdatenschutzgesetz 
(bdsg) sowie in den einzelnen Landesdatenschutz-
gesetzen (Ldsg). das bdsg schützt grundsätzlich den 
Einzelnen vor verletzungen des Persönlichkeitsrechts 
durch die missbräuchliche verwendung personenbezo-
gener daten, also etwa name, wohnort, familienstand 
oder vermögens- und Einkommensverhältnisse. das 
bdsg regelt, ob und wie mit solchen personenbezoge-
nen daten umgegangen werden darf. Es erfasst dabei 
insbesondere deren Erhebung, speicherung, verände-
rung, übermittlung oder nutzung. 
 
grundsätzlich gilt ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, das 
heißt, dass grundsätzlich die verarbeitung und nutzung 
personenbezogener daten verboten sind, es sei denn, 
der betroffene stimmt dem zu oder eine gesetzliche re-
gelung erlaubt es oder ordnet es an. weiterhin regelt es 
die rechte der betroffenen auf auskunft, berichtigung, 
Löschung, sperrung und schadensersatz bei (miss-
bräuchlicher) verwendung von, zu ihrer Person gespei-
cherten daten sowie die Pflichten der verantwortlichen 
stelle im Hinblick auf transparenz und übersicht der ge-
speicherten informationen, die vollständige benachrich-
tigung der betroffenen Personen sowie die sicherung 
rechtmäßig gespeicherter und verarbeiteter daten vor 
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unbefugtem zugriff und unbefugter nutzung. zudem 
bestimmt es die notwendigen kontrollinstanzen beim 
Einsatz personenbezogener datenverarbeitung, enthält 
Handlungsanweisungen zu kontrollmaßnahmen und 
beschreibt schließlich die folgen möglicher gesetzes-
verstöße.

im bezug auf die Marktforschung regelt das bdsg die 
voraussetzungen für die geschäftsmäßige Erhebung, 
nutzung und verarbeitung personenbezogener daten. 
so dürfen etwa personenbezogene daten zum zweck 
der Marktforschung verwendet werden, wenn kein 
schutzwürdiges interesse der betroffenen anzuneh-
men ist oder etwa die daten aus allgemein zugängli-
chen Quellen, zum beispiel also etwa aus telefonbücher, 
stammen. 

weitreichender, gleichzeitig aber auch spezieller, ist der 
Internationale Kodex für die Markt- und Sozialforschung 
(iCC/EsOMar). dieser ist das standesrecht der Markt-
forscher. die abkürzung ESOMAR steht dabei für Euro-
pean society for Opinion and Market research. sie ist 
die weltweit führende Organisation von berufsmäßigen 
Marktforschern, hat ihren sitz in den niederlanden und 
hat erstmals im Jahre 1977, in kooperation mit der in-
ternationalen Handelskammer (International chamber 
of commerce) in Paris, diesen (gemeinsamen) kodex 
publiziert, um allen Marktforschern ein gewisses verhal-
ten während der ausübung ihrer tätigkeit als Leitbild zu 
vermitteln. 

dieser kodex wurde bislang in regelmäßigen abständen 
überarbeitet und aktualisiert. Er wurde in erster Linie 
als ein rahmen für die selbstregulierung entwickelt und 
sieht über die bestehenden gesetzlichen regelungen hi-
nausgehende Pflichten vor, denen sich die angeschlos-
senen Marktforschungsunternehmen freiwillig unter-
werfen. Eine Missachtung dieser regeln kann einen 

ausschluss aus der Organisation zur folge haben. Eine 
Mitgliedschaft bedeutet somit ein gewisses Qualitäts-
siegel und wird daher heute auch von einer vielzahl von 
auftraggebern gefordert.  

durch das internet sind in den letzten Jahren weitere 
erhebliche gefahren aus datenschutzrechtlicher sicht 
aufgetreten. anbieter von Leistungen haben umfangrei-
che Möglichkeiten, persönliche daten über das internet-
nutzverhalten von kunden oder potenziellen kunden zu 
sammeln, ohne dass die betroffenen hiervon kenntnis 
erlangen. die betreiber von internet-angeboten können 
für ihre Marktforschung, zum beispiel durch eine spe-
ziell entwickelte software, genaue angaben über jeden 
nutzer, also seinen namen, seine E-Mail anschrift und 
sein kaufverhalten erlangen, das heißt etwa, wie häu-
fig dieser einzelne angebote bis hin zur tatsächlichen 
bestellung frequentiert hat. dadurch erhalten die un-
ternehmen genaue informationen über die interessen 
potenzieller kunden, um diesen dann etwa per E-Mail 
individuelle angebote übermitteln zu können. Mit diesen 
daten lassen sich zudem über die betreffenden inter-
netnutzer Persönlichkeitsprofile erstellen. 

für die spezifische gefährdungslage im internet sind 
die allgemeinen regelungen im bdsg nicht mehr aus-
reichend. ausgangspunkt des im bdsg heute geregel-
ten datenschutzrechts war es primär, die staatliche in-
formationserhebung, -speicherung und -verarbeitung 
rechtlichen regelungen zu unterwerfen, lediglich sekun-
där anforderungen für den privaten sektor aufzustellen. 

zu den neueren gesetzen zählen das Telekommunikati-
onsgesetz (tkg), das datenschutzrechtliche regelungen 
für den bereich der telekommunikation enthält, sowie 
das, von bund und Ländern in einem konzertierten ge-
setzgebungsverfahren geschaffene und 2007 in kraft 
getretene Telemediengesetz (tMg). in der Praxis kann im 
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Einzelfall die abgrenzung der anwendungsbereiche die-
ser beiden gesetze allerdings durchaus problematisch 
sein. abgrenzungsprobleme bestehen darüber hinaus 
auch im verhältnis zum bereich rundfunk (radio und 
fernsehen) für den der Rundfunkstaatsvertrag anwen-
dung findet. 

die datenschutzrechtlichen reglungen in diesen geset-
zen beruhen ebenfalls auf dem konzept eines Verbots 
mit Erlaubnisvorbehalt, das heißt, dass die Erhebung, 
verarbeitung und nutzung personenbezogener daten 
verboten ist, sofern kein gesetzlicher Erlaubnistatbe-
stand oder eine Einwilligung des betroffenen vorliegen. 
 

recHtsfOrM

für ein unternehmen werden vom gesetzgeber ver-
schiedene rechtsformen zur verfügung gestellt. dabei 
wird grundsätzlich zwischen Personen- und kapital-
gesellschaften unterschieden. zu den typischen Perso-
nengesellschaften zählen die gesellschaft bürgerlichen 
rechts (gbr), die Offene Handelsgesellschaft (OHg), die 
kommanditgesellschaft (kg) und die stille gesellschaft 
(stg). zu den Kapitalgesellschaften zählen dagegen die 
gesellschaft mit beschränkter Haftung (gmbH), die akti-
engesellschaft (ag) und die kommanditgesellschaft auf 
aktien (kgaa). Eine bekannte Mischform ist des weite-
ren die gmbH & Co. kg.

die Entscheidung für eine bestimmte rechtsform hängt 
von mehreren faktoren ab, die sowohl im rahmen von 
neugründungen als auch bei umwandlungen bereits be-
stehender gesellschaften zu berücksichtigen sind. 

die Grundform der Personengesellschaft stellt zunächst 
die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (gbr) dar, die im bgb 
geregelt ist. sie dient der Erreichung eines gemeinsamen 

zieles ihrer gesellschafter, wobei jedes beliebige, erlaub-
te ziel möglich ist, gleich ob wirtschaftlicher, kultureller, 
ideeller oder sonstiger art. 

grundsätzlich haften für die verbindlichkeiten der gbr 
sowohl die gesellschaft als ganzes als auch jeder ein-
zelne gesellschafter. Jeder gesellschafter hat das recht 
und die Pflicht, an der geschäftsführung der gesellschaft 
und an ihrer vertretung nach außen hin mitzuwirken. die 
meisten reglungen des gesetzes können durch einen 
gesellschaftsvertrag geändert werden.

nach dem Handelsrecht geregelte formen der Perso-
nengesellschaft sind vor allem die

•	 Offene Handelsgesellschaft (OHg) und die 
•	 kommanditgesellschaft (kg).

die rechtsform der OHG wird zumeist von kleineren 
und mittelständischen unternehmen gewählt. sie ist 
eine gesellschaft, deren zweck auf den betrieb eines 
Handelsgewerbes gerichtet ist. bei keinem der gesell-
schafter ist die Haftung gegenüber den gesellschafts-
gläubigern beschränkt; sie haften auch mit ihrem Pri-
vatvermögen. die Haftung kann nicht ausgeschlossen 
werden, ein grund dafür, dass das interesse an der 
rechtsform der OHg in den letzten Jahrzehnten stark 
gesunken ist, denn die unbeschränkte Haftung begrün-
det zwar eine bessere kreditwürdigkeit, birgt aber auch 
erhebliche risiken in sich. die OHg kann unter ihrem 
namen rechte erwerben, verbindlichkeiten eingehen, 
klagen und verklagt werden. sie muss im Handelsregis-
ter eingetragen sein. Jeder gesellschafter ist alleine zur 
geschäftsführung und zur vertretung der gesellschaft 
nach außen hin berechtigt, soweit der gesellschaftsver-
trag nichts anderes bestimmt. 
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die kg unterscheidet sich von der OHg insbesondere 
dadurch, dass bei einem teil ihrer gesellschafter, den 
kommanditisten, die Haftung gegenüber den gläubi-
gern der gesellschaft auf deren Einlage auf das gesell-
schaftskapital beschränkt ist. daneben stehen die kom-
plementäre, die persönlich haftenden gesellschafter, 
die, wie ein gesellschafter der OHg, für die verbindlich-
keiten der gesellschaft mit ihrem gesamten vermögen 
einstehen müssen. die kommanditisten sind nach dem 
gesetz von der geschäftsführung und der vertretung 
der kg ausgeschlossen. sie besitzen allerdings kontroll- 
und widerspruchsrechte bei außergewöhnlichen ge-
schäften. durch den gesellschaftervertrag können den 
kommanditisten auch befugnisse der geschäftsführung 
übertragen werden. die vertretung nach außen ist nur 
über eine gesonderte vollmacht, eine Prokura oder eine 
Handlungsvollmacht, möglich. der kommanditist hat 
anspruch auf gewinn, dessen Höhe sich dabei nach der 
Höhe seines kapitalanteils bestimmt. 

bei der Stillen Gesellschaft, die der kommanditgesell-
schaft verwandt ist, vereinbart ein gesellschafter mit 
mindestens einem anderen, dass dieser andere sich an 
dem gemeinsamen unternehmen beteiligt, ohne dass 
dieses offen gelegt wird.

zu den kapitalgesellschaften zählt man bspw. die

•	 gesellschaft mit beschränkter Haftung (gmbH) 
und die 

•	 aktiengesellschaft (ag).

die rechtsform der gmbH findet man heute bei etwa 
einer Millionen unternehmen in deutschland. sie ge-
hört damit zu den häufigsten rechtsformen. Eine gmbH 
kann zu jedem beliebigen, gesetzlich erlaubten zweck 
gegründet werden. ihr stammkapital muss mindestens 
25.000 Euro betragen. 

für oftmals kapitalschwächere Existenzgründer hat 
der gesetzgeber im rahmen der gmbH-reform als 
Einstiegsvariante zur gmbH die Unternehmergesell-
schaft geschaffen. die gesellschafter können mit die-
ser rechtsformvariante individueller über die jeweilige 
Höhe ihrer stammeinlagen bestimmen und sie dadurch 
besser den eigenen bedürfnissen und finanziellen Mög-
lichkeiten anpassen; zu beachten ist, dass sacheinlagen 
ausgeschlossen sind und zwingend eine firmierung mit 
dem zusatz „unternehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt)“ oder „ug (haftungsbeschränkt)“ erfolgen muss.

Eine gmbH hat selbstständig rechte und Pflichten; so 
kann sie etwa Eigentum erwerben. außerdem kann sie 
vor gericht klagen und verklagt werden. ihre gesell-
schafter, die für die verbindlichkeiten der gesellschaft 
nicht persönlich haften, haben relativ große freiheit in 
der ausgestaltung der internen gesellschaftsverhältnis-
se. die gmbH wird von einem oder mehreren geschäfts-
führern geleitet und gerichtlich und außergerichtlich ver-
treten. sie werden von der gesellschafterversammlung 
bestellt und abberufen. die geschäftsführer dürfen der 
gesellschaft grundsätzlich keine konkurrenz machen.

die Gesellschafterversammlung ist das oberste Organ der 
gmbH. sie kann mit einfacher Mehrheit beschlüsse zur 
geschäftsführung fassen, die für die geschäftsführer 
bindend sind.

Eine sehr beliebte kombination von verschiedenen ge-
sellschaftsformen ist in diesem zusammenhang die 
GmbH & Co. KG. sie ist eine kommanditgesellschaft mit 
einer gmbH als, regelmäßig einzigem, persönlich haf-
tendem gesellschafter (komplementär). die gmbH haf-
tet dann zwar persönlich, weil sie komplementär ist. als 
juristische Person haftet sie aber nur bis zur Höhe des 
Eigenkapitals. der kommanditist haftet ebenfalls nur bis 
zur Höhe seiner Einlage. auf diese weise wird praktisch 
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eine Haftungsbeschränkung auch der kommanditge-
sellschaft bewirkt und die gefährliche persönliche Haf-
tung des geschäftsführers und gesellschafters vermieden.

Eine, speziell bei großen unternehmen weit verbreitete 
gesellschaftsform ist die ag. das ihr vornehmlich zu-
grunde liegende Aktiengesetz (aktg) ist zwingend. die 
rechtsform der ag eignet sich insbesondere für unter-
nehmen mit großem kapitalbedarf, aber auch für solche 
mit sehr großem risiko, weil der aktionär höchstens den 
wert seiner aktien verlieren kann, darüber hinaus aber 
nicht haftet. 

gründer einer ag übernehmen die aktien gegen Einla-
gen und beschließen die satzung in notariell beurkunde-
ter verhandlung. sie verpflichten sich, bei der gründung 
ein bestimmtes kapital, das so genannte grundkapital, 
aufzubringen. dieses beträgt mindestens 50.000 Euro, 
das in aktien im nennwert von mindestens einem Euro 
aufgeteilt wird. 

aktien sind leicht übertragbar. sie begründen zudem in 
der regel das recht auf eine dividende, dem teil des 
gewinns pro aktie, der ausgeschüttet wird. die ag eig-
net sich zur teilnahme am kapitalmarkt und damit zur 
beschaffung großer kapitalbeträge von einer vielzahl an 
anlegern. derzeit sind etwa 15.000 ag’s eingetragen, 
von denen ca. 1/10 börsennotiert sind. der kurs der ak-
tie repräsentiert die wirtschaftliche wertschätzung, die 
der ag in der Öffentlichkeit entgegengebracht wird.

Eine ag besitzt drei Organe,

•	 vorstand, 
•	 aufsichtsrat und
•	 Hauptversammlung.

der Vorstand leitet und vertritt die gesellschaft. Er ist 
an weisungen des aufsichtsrates oder der Hauptver-
sammlung nicht gebunden. aufgrund der personalpoli-
tischen befugnisse des aufsichtsrates ist der vorstand 
aber faktisch oft auch in Einzelfragen vom aufsichtsrat 
abhängig. der vorstand besteht meistens aus mehreren 
Personen. sie werden auf die dauer von höchstens fünf 
Jahren vom aufsichtsrat bestellt; eine wiederbestellung 
ist zulässig. aus wichtigem grund können sie auch ab-
berufen werden. für bestimmte geschäfte, wie etwa 
grundstücks- und beteiligungsgeschäfte, bedarf der 
vorstand regelmäßig der zustimmung des aufsichtsrates.

der Aufsichtsrat hat die verpflichtung, den vorstand zu 
überwachen und zu beraten. Er ist somit das zentrale 
Organ zur kontrolle der ag. Ein Mitglied des aufsichtsra-
tes kann nicht gleichzeitig Mitglied des vorstandes oder 
angestellter der gesellschaft sein. der vorstand unter-
richtet den aufsichtsrat. die zusammensetzung des 
aufsichtsrates ist in großen unternehmen vom Mitbe-
stimmungsrecht der arbeitnehmer abhängig, gesetzlich 
geregelt in speziellen gesetzen, insbesondere im Mitbe-
stimmungsgesetz, im Montanmitbestimmungsgesetz 
sowie im drittelbeteiligungsgesetz.

in der Hauptversammlung kommen die anteilseigner 
zusammen. Jeder aktionär kann teilnehmen oder sich 
vertreten lassen. der vertreter, zum beispiel eine de-
potbank, ist dabei an die weisungen des jeweiligen akti-
onärs gebunden. die aktionäre besitzen ein stimmrecht 
und ein auskunftsrecht, die allerdings bei bestimmten 
arten von aktien ausgeschlossen sein können. feh-
lerhafte beschlüsse der Hauptversammlung kann der 
aktionär vor gericht anfechten oder für nichtig erklären 
lassen. die Hauptversammlung beschließt über sat-
zungsänderungen, kapitaländerungen, die besetzung 
des aufsichtsrates mit aktionärsvertretern, über die 
auflösung der gesellschaft, über den abschluss von un-
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ternehmensverträgen, um einen konzern zu bilden und 
über die verwendung des bilanzgewinnes der gesell-
schaft sowie über die Entlassung des vorstandes und 
der aufsichtsratsmitglieder.

die Kommanditgesellschaft auf Aktien (kgaa) ist nach 
dem aktg eine, der ag nahe stehende kapitalgesell-
schaft mit eigener rechtspersönlichkeit, bei der min-
destens ein gesellschafter den gesellschaftsgläubigern 
unbeschränkt haftet und die übrigen lediglich an dem, in 
aktien aufgeteilten grundkapital beteiligt sind, ohne al-
lerdings persönlich für die verbindlichkeiten der gesell-
schaft zu haften (kommanditaktionäre). 
 
neben der rechtsform der gmbH und der aktiengesell-
schaft ist die Genossenschaft eine weitere rechtsform 
mit Marketingrelevanz. das Genossenschaftsgesetz re-
gelt die gesellschaftsform einer genossenschaft, die die 
förderung des wirtschaftlichen wohls ihrer Mitglieder 
zum geschäftsgegenstand hat. dabei bleiben die einzel-
nen Mitglieder weitgehend selbstständig. in der gene-
ralversammlung wählen diese einen vorstand und einen 
aufsichtsrat. wirtschaftlich bedeutsam sind vor allem 
Einkaufs- und verkaufsgenossenschaften von Landwir-
ten, Einzelhandelsgenossenschaften sowie kreditge-
nossenschaften, wie etwa raiffeisen- und volksbanken.

„Entscheidungskriterien für die Wahl 
einer Rechtsform sind zum Beispiel  
Haftung und Mitbestimmung“

im folgenden sollen die wesentlichen Entscheidungskrite-
rien bei der wahl einer rechtsform aufgezeigt werden, um 
im anschluss daran dann diejenigen mit besonderer Mar-
ketingrelevanz zu identifizieren und entsprechende kon-
sequenzen aufzeigen zu können. zu den grundsätzlichen 
entscheidungserheblichen Kriterien zählen dabei vor allem:

•	 Organisation und Leitung, 
•	 Haftung, 
•	 vermögensordnung, 
•	 kontrollmöglichkeiten, 
•	 Mitbestimmung, 
•	 Publizitätspflichten, 
•	 finanzierungsmöglichkeiten und 
•	 steuerabgaben.

bei den Personengesellschaften, also der gbr, OHg 
oder der kg, gilt der grundsatz der Selbstorganschaft, 
das heißt, es besteht eine untrennbare verbindung der 
geschäftsführungs- und vertretungsbefugnis mit der 
Person der gesellschafter. angestellten Managern und 
nicht persönlich haftenden kommanditisten kann jedoch 
Prokura oder Handlungsvollmacht erteilt werden. bei 
den kapitalgesellschaften, vor allem der gmbH und der 
ag, kann auch ein nichtgesellschafter zum gesetzlichen 
vertreter (geschäftsführer, vorstand) bestellt werden; 
man spricht hier vom Prinzip der Fremdorganschaft. 

in bezug auf die Haftung ist zu beachten, dass bei den 
Personengesellschaften die gesellschafter für verbind-
lichkeiten der gesellschaften grundsätzlich persönlich 
mit ihrem Privatvermögen haften. bei der kg ist die per-
sönliche Haftung des kommanditisten ausgeschlossen, 
wenn er seine “Einlage”, das heißt der betrag, der im 
Handelsregister als “Haftsumme” eingetragen ist, ge-
leistet hat. bei kapitalgesellschaften ist die Haftung auf 
das vermögen der gesellschaft (als juristischer Person) 
beschränkt. die gesellschafter der gmbH beziehungs-
weise die aktionäre einer ag haften daher für die ver-
bindlichkeiten der gesellschaft nicht persönlich. 

Hinsichtlich der Vermögenszuordnung ist zu beach-
ten, dass bei den Personengesellschaften das gesell-
schaftsvermögen den gesellschaftern insgesamt ge-
hört, während die kapitalgesellschaften selbst inhaber 
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des vermögens sind. die gesellschafter einer ag und 
einer gmbH haben also nur ein anteilsrecht am grund- 
beziehungsweise stammkapital. 

bei aktiengesellschaften besteht zwingend ein auf-
sichtsrat als kontrollorgan, während die Kontrollbefugnis 
bei der gmbH und den Personengesellschaften in der 
regel den gesellschaftern obliegt. 

die unternehmerische Mitbestimmung der arbeitnehmer 
(im aufsichtsrat) spielt eine rolle bei den großen kapital-
gesellschaften, wenn diese mehr als 500 arbeitnehmer 
beschäftigen. 

kapitalgesellschaften haben, je nach größe, unter-
schiedliche Publizitätspflichten (hinsichtlich ihrer Jahres-
abschlüsse). diese Pflichten ergeben sich dabei im Ein-
zelnen aus dem Handelsgesetzbuch. 

nicht zu unterschätzen sind die auswirkungen der 
rechtsformwahl auf eine mögliche Fremdfinanzierung. so 
ist die tatsache, dass Personengesellschaften aufgrund 
der persönlichen verantwortlichkeit der gesellschafter 
bei banken höheres ansehen genießen als die gmbH, 
ein wichtiger aspekt. Einer, lediglich mit dem Mindest-
stammkapital ausgestatteten gmbH (ohne nennens-
wertes vermögen) wird nur dann ein kredit gewährt, 
wenn die gesellschafter zusätzliche (kredit-) sicherhei-
ten übernehmen, zum beispiel in form einer bürgschaft. 
bei der ag steht den gläubigern der gesellschaft eben-
falls nur das gesellschaftsvermögen zur verfügung. der 
vorteil der rechtsform der ag besteht allerdings darin, 
dass sie unter bestimmten voraussetzungen zugang 
zum kapitalmarkt hat und so durch kapitalerhöhungen 
ihre Eigenkapitalausstattung zu verbessern vermag. 

in der Praxis sind bei allen gesellschaftsrechtlichen vor-
gängen auch steuerrechtliche Auswirkungen zu bedenken. 

Es handelt sich um eine sehr komplexe und komplizier-
te Materie, nicht zuletzt deshalb, weil das steuerrecht 
ständigen änderungen unterworfen ist. der prinzipielle 
unterschied besteht in der unterschiedlichen ausgestal-
tung der Einkommens- und körperschaftssteuer. Perso-
nengesellschaften als solche sind nicht steuerpflichtig; 
gewinn oder verlust werden steuerlich den einzelnen 
gesellschaftern unmittelbar im verhältnis ihrer beteili-
gung zugerechnet. diese haben daher den auf sie entfal-
lenden anteil am geschäftsgewinn als eigenes Einkom-
men zu versteuern, gleichgültig ob er ausgeschüttet wird 
oder nicht. die einheitliche gewinnfeststellung durch das 
betriebsfinanzamt dient nur als grundlage für die zu-
rechnung. dagegen unterliegt die kapitalgesellschaft als 
selbstständiges rechtssubjekt mit ihrem Einkommen 
der körperschaftssteuer. außerdem müssen die, an die 
gesellschafter ausgeschütteten gewinnanteile von die-
sen als Einkommen versteuert werden. allerdings wird 
durch ein (kompliziertes) anrechnungsverfahren eine 
doppelbelastung vermieden. im Ergebnis kann man 
festhalten, dass es in bezug auf die steuerrechtlichen 
vor- und nachteile zwischen Personen- und kapitalge-
sellschaften stets auf den Einzelfall ankommt.

Eine analyse der Entscheidungsparameter zur wahl ei-
ner rechtsform für ein unternehmen lässt erkennen, 
dass es aufgrund der interdependenzen zwischen den 
verschiedenen kriterien sowohl allgemein wie auch 
marketingspezifisch keine ideale rechtsform gibt. be-
trachtet man speziell die Marketingrelevanz der einzel-
nen Entscheidungskriterien, so zeigt sich, dass vor allem 
den fragen der kapitalbeschaffung und der Leitung eine 
besondere bedeutung beizumessen ist. unternehmen, 
die etwa ein ausgeprägtes innovationsmarketing betrei-
ben, haben einen in der regel hohen kapitalbedarf. als 
rechtsform ist hier die ag mit ihrer zugangsmöglich-
keit zum kapitalmarkt zu bevorzugen. für (konzernfreie) 
vertriebsgesellschaften, die eine relativ geringe kapital-

MarkEtingPLanung

13Hochschule Offenburg



ausstattung benötigen, andererseits aber schnell und 
flexibel am Markt reagieren müssen, sind dagegen die 
OHg beziehungsweise die kg mit ihren entsprechenden 
Leitungsstrukturen eine empfehlenswerte Option, für 
konzerngebundene eher die gmbH.
 

WettbeWerbsOrIentIerung

in deutschland tätige unternehmen haben das deut-
sche und das europäische kartellrecht zu beachten. 
das deutsche kartellrecht ist im wesentlichen im ge-
setz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (gwb) geregelt. 
der schutzzweck des gwb besteht darin, die freiheit 
des wettbewerbs gegen wettbewerbsbeschränkende 
vereinbarungen und verhaltensweisen zu sichern. zum 
schutz der wettbewerbsfreiheit enthält das gwb rege-
lungen zur zulässigkeit beziehungsweise unzulässigkeit 
wettbewerbsbeschränkender Maßnahmen. gegenstän-
de des kartellrechts sind insbesondere das grundsätz-
liche verbot von kartellen, das verbot des Missbrauchs 
einer marktbeherrschenden stellung sowie die kontrolle 
von unternehmenszusammenschlüssen.

das ebenfalls zum wettbewerbsrecht zählende gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb (uwg) schützt demge-
genüber konkurrenten und verbraucher vor unlauteren 
geschäftlichen Handlungen, vornehmlich werbemaß-
nahmen. 

im falle von Kooperationen sind die regeln des gwb 
zur Zusammenschlusskontrolle zu beachten, nach denen 
durch derartige zusammenschlüsse keine unerwünsch-
te Marktmacht entstehen darf. Es handelt sich dabei um 
eine präventive kontrolle. unternehmenszusammen-
schlüsse sind, im unterschied zu kartellen, grundsätzlich 
erlaubt. solche Zusammenschlusstatbestände sind nach 
dem gwb:

•	 Erwerb des vermögens eines anderen 
unternehmens ganz oder zu einem wesentlichen 
teil,

•	 Erwerb der kontrolle durch rechte, verträge, 
zum beispiel durch gewinnabführungs- und/oder 
beherrschungsverträge, oder andere Mittel, die 
die Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden 
Einfluss auf die tätigkeit des unternehmens 
auszuüben,

•	 Erwerb von anteilen an einer kapital- oder 
Personengesellschaft, sobald diese einen 
bestimmten Prozentsatz des kapitals oder der 
stimmrechte erreichen sowie

•	 jede sonstige verbindung, auf grund derer ein 
unternehmen einen wettbewerblich erheblichen 
Einfluss auf ein anderes unternehmen auszuüben 
vermag.

das bundeskartellamt hat unternehmenszusammen-
schlüsse dann zu untersagen, wenn durch diese eine 
marktbeherrschende stellung nach dem gwb begrün-
det oder verstärkt wird, es sei denn, dass die beteilig-
ten unternehmen nachweisen können, dass durch den 
zusammenschluss verbesserungen der wettbewerbs-
bedingungen eintreten und dass diese die nachtei-
le der Marktbeherrschung ausgleichen. die kontrolle 
von unternehmenszusammenschlüssen mit gemein-
schaftsweiter bedeutung obliegt allein der Europäi-
schen kommission. diese ist in der (Europäischen) Fu-
sionskontrollverordnung (fkvO) geregelt. während das 
deutsche kartellrecht grundsätzlich, neben dem Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (aEuv) ge-
regelten grundsätzlichen kartellverbot und dem verbot 
des Missbrauchs einer marktbeherrschenden stellung, 
anwendung findet, besteht bei der fusionskontrolle ein 
anwendungsvorrang des europäischen rechts. inner-
halb der Europäischen union soll es keine parallel beste-
hende fusionskontrolle geben. 
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Marketinginstrumente sind absatzmarktbeeinflussende 
aktivitäten zur förderung der betrieblichen zielerfüllung. 
sowohl in der Marketingtheorie wie auch in der unter-
nehmenspraxis findet man am häufigsten einen kanon, 
der vier Hauptinstrumente umfasst, 

•	 Leistung,
•	 Preise und konditionen,
•	 distribution sowie
•	 kommunikation.

wir wollen ihnen, einer leichteren zuordnung wegen, 
den gesetzlichen rahmen auch anhand dieses kanons 
vorstellen.
 

LeIstung

Leistungspolitik bezieht sich allgemein auf die marktge-
rechte gestaltung der Produkte oder der Produktgrup-
pen beziehungsweise des gesamten Programms oder 
sortiments.

„Der Mittelstand gilt als Treiber von 
Innovationen in Deutschland. Ihrem 
Schutz dient das Patentgesetz.“

im Hinblick auf die rechtlichen rahmenbedingungen gilt 
es dabei, neben der innovation, zwei weiteren aspekten 
der Leistungspolitik besonderes augenmerk zu schen-
ken, Marke und Qualität.

Innovation
der Mittelstand gilt heute, vor allem aufgrund seines 
größenbedingten flexibilitätsvorteiles, allgemein als der 
innovationstreiber der deutschen wirtschaft. in diesem 

sinne können innovationen als die umsetzung einer idee 
von ihrer Entstehung bis zur erfolgreichen praktischen 
anwendung auf dem Markt verstanden werden. derar-
tige ideen müssen sich nicht nur auf Produktinnovatio-
nen beziehen, sondern können auch verfahrens-, ser-
vice- und sozialinnovationen betreffen. gerade Letztere 
erlangen heute auch durch eine tendenzielle stärkung 
des tertiären wirtschaftsbereiches einen größeren stel-
lenwert. aus diesen gründen müssen sich unterneh-
men ihrer stärken in bezug auf ihre forschungs- und 
Entwicklungspotenziale besinnen. innovationen sind 
hier der schlüssel zur Qualitätsführerschaft und ein un-
abdingbarer permanenter überlebensfaktor im wettbe-
werb. „wer nicht innoviert, verliert.“

Jede innovation und ihre anschließende vermarktung 
sollte gegen nachahmer geschützt werden. Einem der-
artigen schutz dienen in rechtlicher Hinsicht die gewerbli-
chen Schutzrechte vor allem das Patent- und gebrauchs-
musterrecht. diese schutzrechte dürfen wir ihnen im 
nachhinein daher nun vorstellen.

das Patent ist ein technisches schutzrecht. rechtliche 
grundlage ist das Patentgesetz (Patg). 

Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf 
einer erfinderischen tätigkeit beruhen und gewerblich 
anwendbar sind. Eine solide Erfindung kann sich dabei 
auf ein Erzeugnis oder auch ein verfahren beziehen, 
die dann entsprechend zu Erzeugnis- oder verfahrens-
patenten führen. die unterscheidung ist deshalb von 
bedeutung, weil diese einen verschiedenen schutzum-
fang aufweisen. Erzeugnispatente beziehen sich auf 
sachen, zum beispiel Maschinen, Maschinenteile oder 
werkzeuge, vorrichtungen, zum beispiel Oberlichtöff-
ner mit schiebe- und schwenkgestänge, oder stoffe. 
stoffpatente werden insbesondere auf chemischem, 
häufig pharmazeutischem gebiet erteilt, zum beispiel 
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für arzneimittel. zu den verfahrenspatenten gehören 
die Patente für Herstellungsverfahren, zum beispiel ein 
verfahren zur gewinnung chemischer stoffe, und für ar-
beitsverfahren, zum beispiel ein verfahren zur tempe-
rierung und Entstaubung von arbeitsräumen. 

traditionell umfasste der Patentschutz Erfindungen auf 
rein ingenieurwissenschaftlichen gebieten, wie etwa 
Maschinen- und anlagenbau. Es folgte die Erweiterung 
auf chemische und pharmazeutische industrieproduk-
te. in jüngerer zeit finden wesentliche innovationen auf 
biotechnologischem gebiet und auf dem gebiet der in-
formationstechnologie statt. Computerimplementierte 
Erfindungen werden dann geschützt, sofern sie auf tech-
nischen überlegungen beruhen und ein technisches Pro-
blem lösen, zum beispiel im falle des schutzes von soft-
ware für das abs-bremssystem bei kraftfahrzeugen. 

das Patg nimmt bestimmte gegenstände vom Pa-
tentschutz aus. keine Erfindungen sind Entdeckungen, 
wissenschaftliche theorien, mathematische Methoden, 
geschäftsmethoden und ästhetische formschöpfungen 
sowie grundsätzlich sämtliche Computerprogramme. 
ausdrücklich ausgeschlossen ist ebenfalls die Paten-
tierbarkeit von Pflanzensorten oder tierrassen sowie im 
wesentlichen biologische verfahren zur züchtung von 
Pflanzen und tieren. ausdrücklich ausgenommen hat 
der gesetzgeber auch chirurgische und therapeutische 
Methoden von ärzten, zahnärzten und tierärzten. 
 
das Patent ist in der Praxis von sehr großer bedeutung. 
die zahlreichen Patentanmeldungen beim deutschen 
Patent- und Markenamt (dPMa), heute über 70.000 
jährlich, sowie der große bestand dort von etwa 500.000 
Patenten ist ein deutliches indiz dafür. 

wichtigstes Motiv für eine Patentanmeldung ist der 
schutz vor nachahmung und damit die sicherung ei-

nes Marktvorsprunges. das Patentrecht verleiht seinem 
inhaber eine Monopolstellung. Es beinhaltet, dass nur 
dieser befugt ist, das Patent zu benutzen und anderen 
die nutzung verbieten kann. durch ein Patent hat der 
Patentinhaber die gewissheit, dass seine „Erfindung“ 
nicht wirtschaftlich sinnlos wird, indem etwa ein anderer 
diese „kopiert“ und ihm damit konkurrenz macht. nicht 
garantiert ist dabei selbstverständlich der tatsächliche 
wirtschaftliche Erfolg. der Patentinhaber kann ein Pa-
tent nicht nur dadurch wirtschaftlich verwerten, dass er 
selbst von der geschützten Erfindung gebrauch macht. 
Er kann es stattdessen auch veräußern oder, in der Pra-
xis häufiger, Lizenzverträge abschließen. Mit einem Li-
zenzvertrag räumt der Patentinhaber als Lizenzgeber 
dem Lizenznehmer also nutzungsrechte aus dem Pa-
tent ein. dabei gewähren ausschließliche (exklusive) Li-
zenzen das alleinige recht zur Erfindungsverwertung, 
während es bei einfachen Lizenzen mehrere berechtigte 
gibt. so ist das Patent auch als kooperationsinstrument 
auf auslandsmärkten, als basis für Lizenzstrategien so-
wie als Mittel zur verkaufsförderung von bedeutung. 

das Patent entsteht in mehreren stufen. der Patenter-
teilung geht ein gründliches Prüfungsverfahren voraus. 
für die anmeldung ist wegen des formalisierten Cha-
rakters der anmeldung regelmäßig die inanspruchnah-
me von fachleuten, sogenannte Patentanwälte, erfor-
derlich. diese sind ursprünglich keine Juristen, sondern 
„fachleute“, also ingenieure oder naturwissenschaftler, 
die nach mindestens einjähriger beruflicher tätigkeit 
zusätzlich eine mindestens dreijährige juristische aus-
bildung absolviert haben. der Patentanwalt besitzt eine 
art „dolmetscherfunktion“ zwischen Juristen auf der 
einen und technikern auf der anderen seite. die berei-
che recht und technik sind aufgrund ihrer speziellen 
ausdrucks- und denkweisen für sich genommen relativ 
schwer zugänglich. neben den formalen anforderungen 
ist es im interesse des anmeldenden wichtig, die Paten-
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tansprüche genau zu bezeichnen, das heißt, was genau 
unter Patentschutz gestellt werden soll. die Prüfung der 
Patentfähigkeit erfolgt nur aufgrund eines speziellen 
Prüfungsantrages, der spätestens innerhalb von sieben 
Jahren nach der anmeldung gestellt sein muss. 

Ein Patent entsteht mit der veröffentlichung seiner Er-
teilung im Patentblatt, in der regel nach zwei bis drei 
Jahren. spätestens 18 Monate nach dem anmelde- und 
Prioritätstag wird jedoch die Patentanmeldung veröf-
fentlicht. Mit der Offenlegung der anmeldung wird die 
Öffentlichkeit über die Erfindung und das beantragte 
schutzrecht informiert. ab diesem zeitpunkt kann der 
anmelder unter bestimmten voraussetzungen vom 
nachahmer eine, den umständen entsprechend ange-
messene Entschädigung verlangen, sobald zu einem 
späteren zeitpunkt das Patent dann erteilt worden ist. 
innerhalb von drei Monaten nach der veröffentlichung 
der Patenterteilung haben dritte die Möglichkeit, wenn 
sie der Meinung sind, dass das Patent zu unrecht erteilt 
wurde, Einspruch einzulegen. danach kann nur noch 
eine nichtigkeitsklage vor dem bundespatentgericht er-
hoben werden. 

Maßgebend für die Erlangung des Patents ist nicht die 
Person des Erfinders, sondern die Person, die die an-
meldung und registrierung beim dPMa vornimmt. in 
der Praxis wird etwa ein forschendes unternehmen die 
Patente, die durch die (dienst)Erfindungen seiner Mit-
arbeiter entstehen, auf sich selbst eintragen lassen. 
Mindestrechte der erfinderisch tätigen arbeitnehmer 
werden dabei durch das Arbeitnehmererfindungsgesetz 
gewahrt, insbesondere durch die gewährung eines fi-
nanziellen ausgleichs.  

„Ein Patent hat eine Schutzdauer  
von maximal 20 Jahren“

das Patent hat eine schutzdauer von maximal 20 Jah-
ren ab dem anmeldetag. Eine verlängerung ist, anders 
als beim später zu betrachtenden Markenrecht, grund-
sätzlich nicht vorgesehen; ausnahmen gibt es für arz-
nei- und Pflanzenschutzmittel. Es wird dabei davon aus-
gegangen, dass eine Erfindung spätestens nach dieser 
frist zum stand der technik gehört und der Patentin-
haber bis dahin auch ausreichend zeit zur verwertung 
hatte. zur aufrechterhaltung ist vom vierten bis zum 20. 
Jahr jährlich eine relativ geringe gebühr zu entrichten. 

der Patentinhaber hat mit der Erteilung ein Benutzungs-
recht. Er alleine ist befugt, die patentierte Erfindung zu 
nutzen. damit verbunden ist ein Verbietungsrecht. Er 
kann gegen Patentverletzungen mit einer unterlas-
sungs- oder schadensersatzklage vorgehen. im Hinblick 
auf den schadensersatzanspruch hat der verletzte die 
wahl zwischen dem Ersatz des reinen vermögens-
schadens oder der Herausgabe des vom verletzers er-
zielten gewinns (abschöpfungsgedanke) oder im wege 
der Lizenzanalogie dasjenige zu verlangen, was bei ord-
nungsgemäßer nutzungsrechtseinräumung an Lizenz-
gebühren hätte erzielt werden können (fiktive Lizenz-
gebühren). Patentrechtsverletzungen begründen einen 
anspruch auf unterlassung, schadensersatz oder ge-
winnherausgabe. um welche beträge es sich hier han-
deln kann, mag das einige Jahre zurückliegende beispiel 
des „Procter and gamble“-konzerns dienen, dem 125 
Mio. dollar schadensersatz wegen unerlaubt kopierter 
keksrezepturen durch einen japanischen konkurrenten 
zugesprochen worden waren. 

weitere ansprüche, neben unterlassung und schadens-
ersatz, sind bei vorliegen entsprechender vorausset-
zungen unter anderem ansprüche auf vernichtung des 
patentverletzenden Erzeugnisses, auf rückruf der, das 
Patent verletzenden gegenstände, auf auskunft oder 
auf vorlage von urkunden oder besichtigung der sache. 



zuständig für derartige ansprüche sind die zivilgerich-
te. für die anspruchsstellung ist zu beachten, dass es 
grundsätzlich keinen rückwirkenden Patentschutz gibt. 
Hinzu kommt, dass die 20-jährige schutzfrist bereits mit 
der anmeldung zu laufen beginnt. 

für den zeitraum vor Erteilung stellt das gesetz dem 
anmelder als vorläufigen Schutz zwei Möglichkeiten zur 
verfügung. diesem wird ab dem tag, an dem das Pa-
tentamt auf die Einsichtsmöglichkeit in die Patentan-
meldung hinweist, im zweifel also nach etwas mehr als 
18 Monaten, ein Entschädigungsanspruch gegen einen 
(unberechtigten) benutzer der Erfindung gewährt. 

Eine alternative zum Patent kann das Gebrauchsmus-
ter sein. schutzgegenstand beim gebrauchsmuster ist, 
wie beim Patent, eine technische Erfindung. Maßgeben-
de rechtsgrundlage ist das Gebrauchsmustergesetz. die 
schutzvoraussetzungen sind grundsätzlich mit denen 
des Patents identisch. Es wird allerdings nur für gegen-
stände, nicht für verfahren erteilt. das gebrauchsmuster 
ist ein sogenanntes ungeprüftes schutzrecht, das heißt, 
das dPMa prüft nach der anmeldung nicht die materi-
ellen schutzvoraussetzungen. Eine eingehende umfas-
sende Prüfung findet erst dann statt, wenn ein dritter 
die Löschung des gebrauchsmusters beantragt. daher 
ist es zwar wesentlich schneller und kostengünstiger zu 
erlangen als das Patent, wegen der fehlenden sachprü-
fung ist jedoch die schutzfunktion des gebrauchsmus-
ters oftmals schwächer als die des geprüften Patents; 
man bezeichnet das gebrauchsmuster deshalb mitunter 
auch als das „kleine Patent“. allerdings ist es grundsätz-
lich zu empfehlen, für eine Erfindung das gebrauchs-
muster zusammen mit dem Patent zu beantragen, da 
das erteilte gebrauchsmuster regelmäßig einen effek-
tiveren schutz bietet als der Entschädigungsanspruch 
gegen benutzer der Erfindung nach veröffentlichung 
der anmeldung des Patentes. das gebrauchsmuster 

besteht zunächst für drei Jahre; die Höchstdauer des 
schutzes ist auf zehn Jahre begrenzt. der wechsel von 
der gebrauchsmusteranmeldung zur Patentanmeldung 
ist möglich, ebenso grundsätzlich umgekehrt. Eine euro-
päische oder darüber hinaus weitere internationale an-
meldung gibt es beim gebrauchsmuster nicht.

„Patente haben eine Schutz- und  
eine Informationsfunktion“

innerhalb des innovationsmarketing kommen Patenten 
zwei grundlegende funktionen zu. dabei steht zunächst 
die schutzfunktion von Patenten im vordergrund. dem 
Erfinder wird ein zeitlich begrenztes recht der aus-
schließlichen verwendbarkeit zugestanden. durch die-
ses „Monopol auf zeit“ soll ihm die Möglichkeit gegeben 
werden, investitionsausgaben zur innovationsgene-
rierung zu amortisieren. dies ist der eigentliche anreiz 
erfinderischer tätigkeit. daneben haben Patentanmel-
dungen auch eine informationswirkung, die nicht un-
terschätzt werden sollte. vielfach sind die datenbanken 
der Patentämter basis von Patentanalysen durch Mit-
bewerber, die daraufhin über fremde investitionsziele in-
formiert, zu eigenen substitutsleistungen inspiriert oder 
zu gegenstrategien ermutigt werden. 

bereits vor einer Patentanmeldung, teilweise bereits 
sogar schon vor dem beginn entsprechender for-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten, kann es für ein 
unternehmen interessant sein, mit Hilfe von daten-
bankrecherchen eine strategische Patentanalyse durch-
zuführen. Eine laufende beobachtung der technischen 
neuerungen und veränderungen im bereich von schlüs-
sel- und zukunftstechnologien erlaubt dabei oftmals ein 
frühes Erkennen von technologiesprüngen. zurzeit gibt 
es weltweit mehr als 100 datenbanken. diese enthalten 
ausschließlich oder teilweise gewerbliche schutzrech-
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te und die damit im zusammenhang stehenden infor-
mationen, zum beispiel titel, abstract, Hauptanspruch, 
sonstige ansprüche, bibliographische daten sowie gra-
phiken. grundsätzlich können sie unterteilt werden in 
nationale oder internationale Patentdatenbanken, fach-
gebietsbezogene Patentdatenbanken sowie spezialda-
tenbanken. der zugang erfolgt heute im wesentlichen 
online. Eine Patentrecherche kann so etwa über die kos-
tenlose Patentdatenbank dEPatisnEt und das Patent-
register dPinfO durchgeführt werden. 

in bezug auf innovationen stehen einem unternehmer 
grundsätzlich drei verhaltensweisen offen: Er kann für 
die betreffende innovation ein Patent anmelden, er kann 
sie freigeben, das heißt, er kann nachahmungen gestat-
ten, oder er kann schließlich die innovation geheim halten. 

Eine frühzeitige Patentanmeldung weist auf der ei-
nen seite den oben schon angesprochenen möglichen 
nachteil einer umfangreichen informationsaußenwir-
kung für potenzielle Mitbewerber auf. auf der anderen 
seite wird durch eine frühzeitige anmeldung das risiko 
einer doppelerfindung minimiert und schafft rechtssi-
cherheit, da durch sie ein Produkt 20 Jahre lang gegen 
nachahmung geschützt wird. innerhalb der 20-jährigen 
Patentschutzfrist sollte ein unternehmen versuchen, 
eine starke kundenbindung an die betreffenden Produk-
te zu erreichen, weil durch diese „brand-Loyality“, wie 
etwa auf dem arzneimittelmarkt zu beobachten, eine 
nicht zu unterschätzende Marktbarriere für konkurrenz-
entwicklungen errichtet werden kann. im rahmen einer 
Optimierung ihrer betrieblichen steuerpolitik versuchen 
unternehmen häufig, gewinne in steuerlich günstige-
re Länder zu verlagern. Eine voraussetzung dafür sind 
tochtergesellschaften im ausland; diesen können dann 
für Patentgebühren unterbewertete transferpreise be-
rechnet werden. 

die anmeldegebühr beim dPMa beträgt derzeit, je nach 
zahl der Patentansprüche, mindestens 40 Euro. Mit der 
anmeldung ist allerdings noch keine Prüfung der Erfin-
dung verbunden. für diese Prüfung sind 350 Euro zu be-
zahlen. ab dem dritten Jahr nach der anmeldung werden 
zudem Jahresgebühren fällig, die bei 70 Euro beginnen 
und sich nach und nach bis zu einer summe von 1940 
Euro für das 20. Jahr steigern der inhaber des schutz-
rechts sollte sich daher gedanken machen, ob sich das 
schutzrecht für ihn noch wirtschaftlich lohnt. zu den an-
meldestrategischen Entscheidungen zählt auch die fra-
ge nach der territorialen ausdehnung des Patentschut-
zes. zu beachten ist, dass bei einer ablehnung einer 
Patentanmeldung durch das Europäische Patentamt 
eine nationale anmeldung nicht mehr möglich ist; daher 
empfehlen Patentanwälte immer erst die anmeldung 
beim dPMa.

auch eine Freigabe von Innovationen kann eine mögli-
che strategie darstellen. selbst wenn ein wettbewerber 
später schutzrechte an der gleichen Erfindung erwirbt, 
so steht dem betreffenden unternehmen zur wahrung 
„seines wirtschaftlichen besitzstandes“ ein vor- oder 
Mitbenutzungsrecht zu. das risiko einer Patentierung 
durch einen wettbewerber lässt sich durch entspre-
chende Publikationen über die betreffenden innovatio-
nen verringern.

Eine Geheimhaltung von Innovationen wird in nur sehr 
seltenen fällen als alternative zur anmeldung gewählt. 
Eine derartige geheimhaltung eignet sich vor allem bei 
verfahrensinnovationen und bei einer kurzen nutzungs-
dauer einer Erfindung. vorteile sind ein schutz ohne 
zeitliche verzögerung, geringere kosten sowie keine 
informationsaußenwirkung für Mitbewerber. nachtei-
le sind dagegen die gefahren einer (möglichen) Paten-
tanmeldung durch die Mitbewerber und der (möglichen) 
weitergabe von informationen bei Personalfluktuation. 



in diesem zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass 
oftmals auch mit Patenten gehandelt wird; so werden 
Lizenzen zur nutzung von Patenten, zum beispiel für 
bestimmte gebiete, erteilt oder es erfolgt auch ein ge-
genseitiger austausch von Patenten, „cross licencing“. 

Man spricht davon, dass heute zwischen den großen 
unternehmen ein „technologischer dschungelkampf“ 
mit Hilfe der eigenen Patentabteilungen, vor allem aber 
spezialisierter Patentanwälte betrieben wird. so kommt 
es nicht nur bei bekanntgabe eines Patents zu kontakt-
aufnahmen, beispielsweise hinsichtlich einer Lizenzer-
teilung, sondern es wird häufig ein schriftlicher Einspruch 
eingelegt. dies ist innerhalb von drei Monaten nach ver-
öffentlichung im Patentblatt möglich. Ein solcher wird 
zwar regelmäßig zurückgewiesen, führt jedoch zu einer 
verzögerung des verfahrens.

schließlich besteht noch während der gesamten Patent-
dauer die Möglichkeit einer Nichtigkeitsklage. diese wird 
häufig von finanzstärkeren unternehmen genutzt, um 
kleinere „newcomer“ einzuschüchtern. die angespro-
chene informationsaußenwirkung von Patenten kann 
zur imitation anregen, einer strategie, der im wettbe-
werb, wie das beispiel südostasiatischer unternehmen 
zeigt, großer Erfolg beschieden sein kann.

Design
zu beachten ist, dass auch das design eines Produkts 
rechtlich geschützt werden kann. durch ein eingetra-
genes design kann die gestaltung einer fläche, zum 
beispiel eines stoffes oder einer tapete, oder die ge-
staltung eines dreidimensionalen gegenstandes ge-
schützt werden, zum beispiel eines schmuckstückes 
oder einer fahrzeugkarosserie. Hier spielen die Linien, 
konturen, farben, die gestalt, die Oberflächenstruktur 
oder die werkstoffe des Erzeugnisses eine rolle. das 

design muss zum zeitpunkt der anmeldung neu sein, 
das heißt, vor dem anmeldetag darf kein identisches 
oder nur in unwesentlichen Merkmalen abweichendes 
design veröffentlicht, ausgestellt oder sonst auf den 
Markt gebracht worden sein. zudem muss es eine Ei-
genart aufweisen. sein gesamteindruck muss sich dafür 
von dem bereits bestehender designs unterscheiden. 
Maßgebend ist der bei einem sogenannten informierten 
benutzer hervorgerufene gesamteindruck. neuheit und 
Eigenart werden im deutschen Patent- und Markenamt 
(dPMa) jedoch nicht geprüft, ebenso wenig das beste-
hen von rechten dritter. die schutzvoraussetzungen 
werden erst im nichtigkeitsverfahren vor dem dPMa 
oder in einem verletzungsverfahren vor gericht geprüft. 
Liegen die voraussetzungen im zeitpunkt der anmel-
dung nicht vor, entsteht, trotz Eintragung, kein schutz-
recht, aus dem rechte hergeleitet werden können.

Marke
Einen immer wichtigeren bereich im rahmen der Leis-
tungspolitik stellt, gerade auch im Mittelstand, das Mar-
kenmanagement dar. aus sicht eines unternehmens 
eröffnet dabei eine Marke die Möglichkeit, sich von den 
wettbewerbern zu differenzieren; zudem kann ein un-
ternehmen ein bestimmtes Qualitätssignal über eine 
Marke aussenden. 
 

„Marken gilt es zu schützen“ 

diesem wichtigen kapital des unternehmens sollte ent-
sprechender schutz zuteilwerden. Einem derartigen 
schutz dienen vor allem das deutsche Markengesetz 
(Markeng) sowie die europäischen und internationalen 
regelungen zum Markenschutz. diese schutzrechte dür-
fen wir ihnen daher im nächsten abschnitt näherbringen.

MarkEtingPLanungMarkEtinginstruMEntE

22 Hochschule Offenburg



LEistung

23Hochschule Offenburg

Marken sind nach dem Markengesetz alle (nur denk-
baren) zeichen, insbesondere wörter einschließlich 
Personennamen, abbildungen, buchstaben, zahlen, 
Hörzeichen, zum beispiel der tagesschau Jingle, dreidi-
mensionale gestaltungen einschließlich der form einer 
ware, zum beispiel die form der toblerone schokolade, 
oder ihrer verpackung sowie sonstige aufmachungen 
einschließlich farben und farbzusammenstellungen, 
zum beispiel das blau/weiß des Mineralölkonzerns 
araL, das magenta/grau der deutschen telekom oder 
das „Milka-Lila“, sowie werbeslogans, zum beispiel „du 
darfst“ für Halbfettmagarine, „bitte ein bit“ für eine bier-
sorte, die geeignet sind, waren oder dienstleistungen 
eines unternehmens von denjenigen anderer unterneh-
men zu unterscheiden. 

die häufigsten Markenformen sind dabei wort- und 
bildmarken oder die wort-bild-Marke als verbindung 
von wörtern mit abbildungen. wortmarken sind etwa 
Persil, nivea oder golf. beispiele für, als bildmarken ge-
schützte Logos sind zum beispiel der „stern“ von Mer-
cedes benz oder das Logo der deutschen bank. Häufig 
werden diese auch miteinander verbunden, zum beispiel 
bei Mcdonalds, t-Online, aOL oder wELLa. sie werden 
nur geschützt, wenn der Produktbezug gegeben ist. das 
schließt nicht aus, dass die kennzeichnung gleichzeitig 
für das gesamte unternehmen stehen kann. 

das Markeng schützt darüber hinaus auch „geschäftliche 
Bezeichnungen“. dieser begriff beinhaltet die unterneh-
menskennzeichen und werktitel. Unternehmenskennzei-
chen kennzeichnen, im gegensatz zur firma, nicht den 
unternehmensträger, sondern ein bestimmtes un-
ternehmen oder ausnahmsweise einen abgrenzbaren 
teil eines unternehmens. sie werden auch unterneh-
menskennzeichen, Handelsname oder, im falle eines 
unternehmensteils, geschäftsabzeichen oder Etablis-
sementbezeichnung genannt; besondere geschäftsbe-

zeichnungen mit begrenztem territorialen schutzbereich 
sind zum beispiel „Parkhotel“ oder „Löwenapotheke“. 
unternehmenskennzeichen dienen der individualisie-
rung eines unternehmens und damit der unterschei-
dung von anderen unternehmen. Mitunter kann es zu 
überschneidungen kommen, wenn ein kennzeichen 
zum einen als Hinweis auf ein bestimmtes Produkt, zum 
anderen als Hinweis auf ein bestimmtes unternehmen 
eingesetzt wird. 

Werktitel sind nach dem Markeng die namen oder be-
sonderen bezeichnungen von druckschriften, zum bei-
spiel „focus“, filmwerken, zum beispiel „fuck you goe-
the“, bühnenwerken, zum beispiel „Cats“ oder sonstigen 
vergleichbaren werken, zum beispiel Computerpro-
grammen, wie Power-Point.

im Markeng sind auch regelungen enthalten, die den 
schutz geographischer Herkunftsangaben, das heißt 
namen von Orten, gegenden oder Ländern vorsehen. 
Ein unterschied zu den Marken besteht im wesentlichen 
darin, dass es hier um angaben über die geographische 
Herkunft von waren oder dienstleistungen geht und 
nicht um deren betriebliche Herkunft.  

„Für Bezeichnungen, die zu  
Gattungsbezeichnungen geworden  
sind, besteht kein Schutz“

kein schutz besteht dagegen mehr für solche bezeich-
nungen, die zu Gattungsbezeichnungen geworden sind. 
die angesprochenen verkehrskreise verbinden damit 
nicht die Erwartung einer betrieblichen Herkunft, son-
dern bestimmte Eigenschaften oder Merkmale von wa-
ren oder dienstleistungen.



im Hinblick auf die Entstehung von Markenschutz lassen 
sich drei kategorien von Marken unterscheiden: 

•	 Marken durch Eintragung,
•	 Marken durch benutzung mit verkehrsgeltung und 
•	 Marken durch notorische bekanntheit.

Markenschutz wird regelmäßig durch anmeldung und 
Eintragung in das beim dPMa geführte Markenregister 
erlangt. Mit der Einreichung des anmeldeformulars, das 
die im Markeng genannten angaben enthalten muss, 
vor allem die identität des anmelders, die wiedergabe 
der einzutragenden Marke sowie die klassen, für die 
Markenschutz begehrt wird, wird das Prüfungsverfahren 
in gang gesetzt. 

zu den materiellen voraussetzungen zählen dabei 

•	 das vorliegen allgemeiner Merkmale, 
•	 das fehlen von „absoluten“ 

Eintragungshindernissen und
•	 dass kein Plagiat einer notorisch bekannten Marke 

vorliegt.

schwerpunktmäßig geht es im rahmen der Prüfung 
um die absoluten Eintragungshindernisse. Hierzu zählen 
nach dem Markeng die zeichen, für die freihaltebedürf-
nis besteht (mit ausnahme für den fall der „verkehrs-
durchsetzung“). Hierzu zählen zeichen mit täuschendem 
Charakter, etwa irreführende beschaffenheitsangaben, 
zum beispiel bienenbild für sirup, staatswappen, amt-
liche Prüf- oder gewährzeichen sowie eine identität 
oder ähnlichkeit des angemeldeten zeichens mit einer 
im inland im sinne des Pvü notorisch bekannten Mar-
ke, wie zum beispiel bei Coca Cola oder Mercedes. Ein 
absolutes schutzhindernis ist weiterhin die fehlende 
(konkrete) unterscheidungskraft, wenn das angemelde-
te zeichen ausschließlich aus begriffen besteht, die dem 

allgemeinen sprachgebrauch entnommen wurden oder 
ausschließlich zur beschreibung der betreffenden waren 
in der jeweiligen branche üblich sind. so wurde die be-
zeichnung “today” für Haushaltswäsche, zahnputzbe-
cher und so weiter als Marke abgelehnt, weil sie in der 
werbesprache als Hinweis auf aktualität der ware ver-
standen werden kann und nicht als betrieblichen Her-
kunftshinweis. auch den bezeichnungen „urlaub direkt“ 
(für dienstreisen), „Cityservice“(für dienstleistungen all-
gemein), „Power Energy“ (für zuckerwaren, insbesondere 
traubenzucker), „Jogging“ für bekleidung oder auch „an-
tiaging“ für kosmetika fehlt die erforderliche unterschei-
dungskraft, weil sie die waren entweder beschreiben 
oder jedenfalls einen so starken sachbezug aufweisen, 
dass die Eigenschaft als individuelles Herkunftszeichen 
zu verneinen ist. würde man ein ausschließlich beschrei-
bendes wort im rechtsverkehr als geschützte Marken 
anerkennen, so hätte dies für andere unternehmen eine 
unzumutbare behinderung zur folge, weil sie diese wor-
te in ihrer werbung benötigen, zum beispiel „hautactiv“ 
für Hautcreme. zulässig und in der Praxis beliebt ist die 
abwandlung beschreibender angaben, zum beispiel bei 
arzneimitteln („Omeprazok“ in anlehnung an die wirk-
stoffbezeichnung „Omeprazol“); phantasievoller gewählt 
ist zum beispiel die bezeichnung „vileda“ für reinigungs-
tücher aus kunststoff, die aber „wie Leder“ sind. 

kommt die Markenstelle zu dem Ergebnis, dass das an-
gemeldete zeichen nicht markenfähig ist oder dass der 
anmeldung ein absolutes schutzhindernis entgegen-
steht, so gibt sie dem anmeldenden in form eines be-
anstandungsbescheides gelegenheit zur stellungnah-
me. können die bedenken nicht ausgeräumt werden, 
ergeht grundsätzlich ein zurückweisungsbeschluss.

im anmeldeverfahren wird das bestehen relativer 
Schutzhindernisse, das heißt eine identität oder ähnlich-
keit mit prioritätsälteren Marken, nicht geprüft. 
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der anmelder der Marke ist alleine dafür verantwortlich, 
dass er ältere Markenrechte nicht verletzt, was er durch 
rückgriff auf professionelle recherchen in den Marken-
registern verhindern kann. auch der inhaber einer „älte-
ren“ Marke sollte die Markenregister kontinuierlich auf 
neueintragungen hin überwachen, um frühzeitig gegen 
die Eintragung identischer und verwechslungsfähiger 
Marken vorgehen zu können. 

Ein Markenschutz entsteht nicht nur durch Eintragung, 
sondern auch durch Benutzung eines „zeichens“ im ge-
schäftlichen verkehr, soweit es innerhalb beteiligter ver-
kehrskreise als Marke „Verkehrsgeltung“, das heißt einen 
bestimmten bekanntheitsgrad, erreicht hat. die recht-
sprechung sieht als durchsetzung den bekanntheits-
grad bei einem beachtlichen, nicht unerheblichen teil der 
potenziellen abnehmer an. Je nach Einzelfall fordert sie 
einen bekanntheitsgrad von 20 - 60 Prozent. 

Markenschutz entsteht schließlich nach dem Markeng 
durch die in der Pariser verbandsübereinkommen nor-
mierte notorische Bekanntheit einer Marke. notorietät 
ist allbekanntheit der Marke im verkehr, wie sie zum 
beispiel den weltmarken Coca Cola oder Mercedes zu-
kommt. 

im falle der Markenverletzung stehen dem Markenin-
haber gegenüber demjenigen, der unbefugt eine Mar-
ke (oder eine geschäftliche bezeichnung) verwendet, 
etwa bei verwechslungsgefahr wegen zeichenähnlich-
keit, zum beispiel bei verwendung des wortes „battex“ 
für einen klebestift gegenüber dem verletzten zeichen 
„Pattex“, ein verschuldensunabhängiger Unterlassungs-
anspruch zu.
 
bei verschulden des verletzers, das heißt bei vorsatz 
oder fahrlässigkeit, steht dem rechtsinhaber zusätzlich 
ein schadensersatzanspruch zu. ferner kann der ver-

letzte die Vernichtung (und rückruf) der widerrechtlich 
gekennzeichneten gegenstände verlangen. 

die schutzdauer ist, im gegensatz zum Patent, zeitlich 
nicht begrenzt. diese ist zwar zunächst zehn Jahre, kann 
aber zeitlich unbegrenzt verlängert werden.
 
Ein Markeninhaber hat ebenfalls das recht, einem drit-
ten im wege der Erteilung einer Lizenz nutzungsrechte 
bezüglich der Marke einzuräumen.

„Für Marken gilt der  
Grundsatz der Territorialität“

für Marken gilt, wie für alle anderen gewerblichen 
schutzrechte auch, der Grundsatz der Territorialität. auf-
grund deutschen rechts genießen kennzeichen nur in 
deutschland schutz. 

zum schutz der Markenrechte, wie auch anderer ge-
werblicher schutzrechte, wurde das konzept eines 
Schutzrechtsmanagements entwickelt, in dem nach einer 
präventiven, defensiven und offensiven schutzrechts-
politik differenziert wird. inhalt einer präventiven Schutz-
rechtspolitik sind dabei Entscheidungen, die den Erwerb 
und den gebrauch des Markenrechts ermöglichen. ziel 
ist die antizipation von beeinträchtigungen kommender 
Marketingaktivitäten, die entstehen können, wenn der 
Erwerb des eigenen Markenrechts beziehungsweise der 
nutzungserlaubnis an fremden Markenrechten zu spät 
oder gar nicht erfolgt. daraus ergeben sich für eine prä-
ventive Schutzrechtspolitik folgende spezielle aufgaben:

•	 beobachtung der relevanten rechtsgrundlagen, 
also des Markenrechts in deutschland und in der 
Europäischen union,



•	 interne kommunikation zur frühzeitigen 
feststellung von schutzwerten ideen,

•	 Prüfung der im Einzelfall geforderten 
voraussetzungen zur Erlangung des schutzes der 
Marke,

•	 anmeldung des gewünschten Markenrechts und 
schließlich

•	 überwachung der Laufzeiten der bestehenden 
Markenrechte.

Eine defensive Schutzrechtspolitik beschäftigt sich dage-
gen mit den angriffen dritter auf entstandene oder in 
Entstehung befindliche Markenrechte. formen solcher 
rechtlichen angriffe sind:

•	 widersprüche gegen Markenanmeldungen und
•	 Löschungsanträge gegen bestehende Marken.

für das betreffende unternehmen stellt sich nun die 
frage, ob es gegen diese angriffe auf das eigene Mar-
kenrecht informell (durch verhandlungen) oder formell 
(durch gerichtliche beziehungsweise amtliche verfahren) 
reagieren soll. das informelle vorgehen ermöglicht eher 
die Lenkung der konflikte und damit ein, an die rechtli-
chen und ökonomischen risiken des falles speziell an-
gepasstes verhalten. durch einen möglichen teilverzicht 
kann so ein möglicher totalverlust des umstrittenen 
Markenrechtes verhindert werden.

rechtliche ansatzpunkte für eine offensive Schutzrechts-
politik liegen in den eigenen Markenrechten und den da-
mit erworbenen unterlassungs- und schadensersatz-
ansprüchen gegenüber dritten sowie in den gesetzlich 
geregelten weiteren Möglichkeiten, gegen Markenrechte 
dritter aktiv zu werden. danach bilden folgende drohen-
de oder tatsächliche Handlungen dritter ansatzpunkte 
für eine offensive schutzrechtspolitik:

•	 die widerrechtliche Markierung von waren oder 
deren verpackung mit geschützten zeichen,

•	 die verwendung von geschützten zeichen auf 
ankündigungen, Preislisten, geschäftsbriefen, 
rechnungen oder dergleichen sowie 

•	 das inverkehrsetzen oder der verkauf 
widerrechtlich gekennzeichneter waren.

aus der tatsache, dass alle Maßnahmen in der schutz-
rechtspolitik selbst durchzuführen beziehungsweise in 
gang zu bringen sind, ergeben sich nach Ahlert/ Schröder 
für den offensiven schutz von Markenrechten folgende 
aufgaben: 

•	 genaue beobachtung der relevanten Märkte zur 
aufdeckung eventueller verletzungen eigener 
schutzrechte, 

•	 beobachtung des Markenregisters,
•	 sammlung und sicherung von beweismitteln, wie 

Plagiaten und unbefugt gekennzeichneten waren,
•	 feststellung der Erfolgsaussichten dritter bei 

deren angriff auf eigene Markenrechte sowie 
schließlich

•	 vorbereitung und begleitung von 
widerspruchsverfahren gegen die zulassung 
fremder Markenrechte.

das Markenrecht hat sich vor allem mit der Entwick-
lung und der steigenden bedeutung des Markenartikels 
im modernen Marketing und der internationalisierung 
des Handels zu einem komplexen und umfassenden 
rechtsgebiet entwickelt. neben deutschen, sind dabei 
auch europäische und internationale bestimmungen 
zu berücksichtigen. Entscheidungen mit markenrecht-
lichen Parametern sind heute weder „nebenbei“ von 
Marketing-Experten zu treffen, noch von einem wirt-
schaftsjuristen allein, dem in den meisten fällen das 
Marketingwissen fehlt. Eine erfolgversprechende imple-
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mentierung fundierter Markenartikelkonzepte sowie der 
schutz der Marke setzen also eine konstruktive zusam-
menarbeit von Marketing- und rechtsexperten eines 
unternehmens voraus.

Qualität
Lange Jahre wurde Qualität eher technisch-orientiert 
und vornehmlich statisch interpretiert. die traditionellen 
„Qualitätsoffensiven“ bezogen sich im allgemeinen auf 
die technisch-funktionalen Eigenschaften eines Pro-
duktes. Eine gute Qualität drückte sich in diesem zu-
sammenhang vor allem in einer einwandfreien funkti-
onsfähigkeit aus. die sicherung einer derartigen Qualität 
war aufgabe der betreffenden techniker und ingenieure 
in der Produktion, aber auch in der Produktentwicklung 
und im kundendienst. instrumente waren Eingangs-, 
fertigungs- und Endkontrollen. Erst die gravierenden 
veränderungen in den globalen Marktbedingungen ha-
ben seit beginn der 80er Jahre in wissenschaft und Pra-
xis zu einer verstärkten auseinandersetzung mit dem 
Qualitätsbegriff und der Bedeutung der Qualität für den 
unternehmenserfolg geführt. die zunehmende bedeu-
tung der Qualität von Produkten und dienstleistungen 
als strategischer Erfolgsfaktor führte dazu, dass heute 
in vielen unternehmen im in- und ausland die Erbrin-
gung von Qualität nicht mehr nur als funktionale teilver-
antwortung, sondern als zentrale Managementaufgabe 
verstanden wird. 

Häufig schränken mangelhafte Produkte nicht nur den 
gebrauch ein; vielmehr können durch sie auch weiterer 
schaden verursacht werden. dies wird meistens dann 
bei demjenigen der fall sein, der diese verwendet, also 
beim Endabnehmer. angenommen, sie kaufen bei ei-
nem Händler neue reifen für einen geschäftswagen. 
bei der (ersten) fahrt mit hoher geschwindigkeit platzt 
ein reifen infolge eines Materialfehlers. Hier stehen 

nicht die gewährleistungsansprüche, sondern vielmehr 
schadensersatzansprüche im vordergrund. der Endab-
nehmer muss im übrigen nicht zwangsläufig der soge-
nannte verbraucher sein. als potenzielle anspruchsteller 
können auch andere unternehmen in betracht kommen, 
wenn diese etwa eine Maschine für ihre Produktion ge-
kauft haben und dann aufgrund der gefährlichkeit dieser 
Maschine weitergehende schäden entstehen. 

„Das Bürgerliche Gesetzbuch und das 
Produkthaftungsgesetz regeln die Fol-
gen von Qualitätsmängeln im betriebli-
chen Leistungsangebot“ 

das rechtliche Problem besteht nun vor allem darin, 
dass der geschädigte gegen den Händler, als seinen 
vertragspartner, lediglich (Gewährleistungs-)Rechte auf 
nacherfüllung und, falls diese nicht zum Erfolg führen, 
rückgängigmachung des kaufvertrages oder kauf-
preisminderung geltend machen kann. diese ansprü-
che nutzen diesem allerdings nicht viel, da sie nur den 
eigentlichen kaufgegenstand betreffen, nicht aber einen 
Ersatz weitergehender folgeschäden begründen. Eine 
schadensersatzpflicht des Händlers für folgeschäden 
besteht nur dann, wenn er eine spezielle garantie gege-
ben oder vertragliche Pflichten schuldhaft verletzt hat, 
zum beispiel also wenn der betreffende Händler reifen 
nicht fachgemäß montiert hätte. beides wird in der Pra-
xis nicht der fall sein. 

Es verbleibt damit nur der weg, den jeweiligen Herstel-
ler in anspruch zu nehmen. das Problem besteht nun 
darin, dass zwischen dem geschädigten Endabnehmer 
und dem Hersteller keine vertraglichen beziehungen be-
stehen, aus denen dieser rechte herleiten könnte. ga-



rantieverträge, die hier eine rolle spielen könnten, be-
schränken sich in der regel nur auf nachbesserungen. 
werbeaussagen des Herstellers finden in diesem zu-
sammenhang keine berücksichtigung. regressmöglich-
keiten nach dem bgb stellen keine Haftungsgrundlage 
für einen geschädigten käufer beziehungsweise konsu-
menten dar. sie führen allerdings zu einer (vertraglichen) 
Haftungsverschärfung des Herstellers gegenüber dem 
Händler. verkauft der Letztverkäufer, in der regel der 
(Einzel)Händler, an einen verbraucher, handelt es sich 
um einen Verbrauchsgüterkauf gemäß bgb. 

die vorschrift des bgb soll sicherstellen, dass der Letzt-
verkäufer die Möglichkeit eines rückgriffs gegen seinen 
vertragspartner, das heißt den vorlieferanten bezie-
hungsweise den Hersteller für den fall hat, dass er von 
dem verbraucher erfolgreich auf gewährleistung in an-
spruch genommen worden ist. dieser erscheint schutz-
würdig, weil der Mangel im allgemeinen nicht aus seiner 
„sphäre“ stammt und weil er im verhältnis zum Liefe-
ranten oder Hersteller typischerweise als die schwä-
chere vertragspartei gilt. das bgb ermöglicht allerdings 
keinen rückgriff des geschädigten verbrauchers bzw. 
Endabnehmers auf den Hersteller, sondern nur auf den 
unmittelbaren vertragspartner; dieser kann sich dann 
seinerseits wieder an seinen vertragspartner wenden. 
verwirklicht wird der schutz des Letztverkäufers da-
durch, dass ihm im verhältnis zu seinem Lieferanten 
die gleichen rechte wie einem verbraucher gegenüber 
einem unternehmer zustehen. als rechtsgrundlage für 
den Ersatz von folgeschäden bleiben damit nur delikts-
rechtliche ansprüche, wobei hier die rechtsprechung 
schön frühzeitig eingegriffen und durch (methodisch zu-
lässige) gesetzesanwendung die Position des geschä-
digten erheblich verbessert hat. 

Mangels vertraglicher oder vertragsähnlicher ansprü-
che bleibt dem geschädigten verbraucher lediglich der 

weg über das Deliktsrecht (unerlaubte Handlung). zen-
trale vorschrift ist hier der § 823 bgb; es handelt sich 
also um eine außervertragliche schadenshaftung. die-
se vorschrift kann dabei als grundlage für das heutige 
Produkthaftungsrecht bezeichnet werden: „wer vor-
sätzlich oder fahrlässig das Leben, den körper, die ge-
sundheit, die freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges 
recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem 
anderen zum Ersatze des daraus entstehenden scha-
dens verpflichtet“. für eine erfolgreiche durchsetzung 
des anspruches aus § 823 bgb ist es erforderlich, dass 
der geschädigte nachweist, dass sein schaden durch 
eine Sorgfaltspflichtverletzung des Schädigers verursacht 
worden ist und dass den schädiger dabei ein Verschul-
den trifft. dies entspricht dem allgemeinen prozessu-
alen grundsatz, dass jede Partei grundsätzlich für das 
vorliegen der tatsächlichen voraussetzungen der für sie 
günstigen rechtsnormen die beweislast trägt. Ein ge-
schädigter Endverbraucher hat nun in der regel jedoch 
keinen Einblick in die internen abläufe eines unterneh-
mens, so dass es für ihn erfahrungsgemäß außeror-
dentlich schwierig beziehungsweise sogar unmöglich 
sein wird, die ursache des schadenstiftenden Mangels 
ausfindig machen und benennen zu können. 

diese Problematik hat dazu geführt, dass der bundes-
gerichtshof in einem urteil zu dem berühmt geworde-
nen „Hühnerpest“-fall bereits im Jahre 1968 die be-
weislastpflicht hinsichtlich des verschuldens umgekehrt 
hat. Ein tierarzt hatte auf einer Hühnerfarm die tiere 
gegen Hühnerpest geimpft, die jedoch kurz darauf an 
dieser krankheit verendeten. der tierarzt haftete man-
gels verschulden nicht, da er die eigentliche impfung 
ordnungsgemäß durchgeführt hatte. der impfstoff war 
verunreinigt gewesen. die inhaberin der farm wandte 
sich daraufhin an den Hersteller des impfstoffes und 
verklagte diesen schließlich, als dieser sich weigerte, 
schadensersatz zu leisten. Obwohl sie auch diesem kein 
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schuldhaftes verhalten nachweisen konnte, wurde der 
Hersteller doch vom bundesgerichtshof, der die beweis-
last mit der begründung „umdrehte“, er sei „näher am 
Produktionsgeschehen“, zum schadensersatz verurteilt. 
werden danach bei einer bestimmungsgemäßen ver-
wendung eines industrieerzeugnisses eine Person oder 
eine sache dadurch geschädigt, dass das Produkt feh-
lerhaft hergestellt war, so muss der Hersteller beweisen, 
dass ihn hinsichtlich des fehlers kein verschulden trifft. 
nicht der geschädigte kunde muss also mehr nachwei-
sen, dass der Produzent den fehler schuldhaft verur-
sacht hat; vielmehr muss sich der Produzent entlasten. 
der kunde muss lediglich den nachweis führen, dass es 
zu einer schädigung gekommen ist und dass diese durch 
die verwendung des fehlerhaften Produktes eingetreten 
ist (Beweislastumkehr). der Hersteller hat demnach zu 
seiner Entlastung im Einzelnen darzulegen, dass er un-
ter beachtung der im verkehr erforderlichen sorgfalt die 
ihm in bezug auf die Herstellung des Produktes oblie-
genden, nachfolgend zu behandelnden verkehrssiche-
rungspflichten erfüllt hat. als Hersteller gilt dabei derje-
nige, der das schadensstiftende Endprodukt hergestellt 
hat. dieses bleibt er auch dann, wenn er (ausschließlich) 
nur zugelieferte teile verwendet („assembler“).

„Im Sinne der Produkthaftung  
nach dem BGB ist auch der  
Zulieferer ein Hersteller“ 

auch der zulieferer ist Hersteller im sinne der Produkt-
haftung nach dem bgb, jedenfalls für das von ihm her-
gestellte zulieferteil, wenn dessen fehlerhaftigkeit in 
verbindung mit dem Endprodukt ursache des entstan-
denen schadens wird. grundgedanke der Produkthaf-
tung aus unerlaubter Handlung ist, dass denjenigen, der 
Produkte herstellt und in die Öffentlichkeit bringt, eine 

„allgemeine verkehrssicherungspflicht“ dafür trifft, dass 
nur ordnungsgemäß hergestellte, fehlerfreie Produkte 
auf den Markt gelangen. Ein Hersteller hat die Pflicht, 
alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, damit dritte 
durch diese Produkte keine rechts- beziehungsweise 
rechtsgutverletzungen erleiden. Es wird dabei auf die 
nichtbeachtung bestimmter Pflichten abgestellt. der 
tatbestand des bgb entsteht hier also durch ein „un-
terlassen“. 

die rechtsprechung hat spezifische Verkehrssicherungs-
pflichten des Herstellers entwickelt und unterscheidet 
im rahmen der gefahrenabwehr nach konstruktions-, 
fabrikations-, instruktions- und Produktbeobachtungs-
fehlern. 

Ein Konstruktionsfehler liegt dann vor, wenn das Produkt 
nicht den berechtigten sicherheitserwartungen eines 
durchschnittlichen benutzers entspricht. so mag der 
benutzer aufgrund der bauweise oder der verwendeten 
Materialien gefahren ausgesetzt sein, die bei pflichtge-
mäßem verhalten vermeidbar wären. der Hersteller ist 
grundsätzlich auch zur Qualitätskontrolle der Produkte 
von vorlieferanten verpflichtet. diese fehler betreffen 
typischerweise nicht nur einzelne stücke, sondern die 
ganze serie, zum beispiel ein kraftfahrzeug mit feh-
lerhafter bremsanlage, eine Motorsäge ohne ausrei-
chende schutzvorrichtung, fehlerhafte Expandergriffe 
oder scharfkantiges beziehungsweise giftiges kinder-
spielzeug. Liegt ein konstruktionsfehler vor, so werden 
die objektive Pflichtwidrigkeit und das verschulden des 
Herstellers vermutet. ist ein Produkt zum zeitpunkt des 
inverkehrbringens nach dem „stand der technik“ kon-
struiert, jedoch aufgrund neuerer wissenschaftlicher 
oder technischer Erkenntnisse im Laufe der zeit ver-
altet, dann entfällt mangels verschulden eine Haftung. 
für derartige Entwicklungsfehler, die nicht voraussehbar 
waren, wird nicht gehaftet. so zählten beispielsweise 



sicherheitsgurte jahrzehntelang nicht zur sicherheits-
technischen standardausrüstung eines kraftfahrzeu-
ges. die zu dieser zeit in verkehr gebrachten kraftfahr-
zeuge waren in dieser beziehung „fehlerfrei“, denn sie 
entsprachen den allgemeinen sicherheitserwartungen 
jener zeit. abgemildert wird dieser grundsatz durch die 
später zu behandelnde Produktbeobachtungspflicht. zu 
beachten ist, dass in diesen fällen auch eine Haftung 
nach dem, ebenfalls im folgenden zu behandelnden 
Produkthaftungsgesetz (PHg) nicht in betracht kommt. 
in bestimmten bereichen haftet ein Hersteller aber auch 
für Entwicklungsrisiken. der gesetzgeber hat, ausgelöst 
durch den Contergan-fall, durch die verabschiedung 
des Arzneimittelgesetzes (aMg) die arzneimittelherstel-
ler in die Pflicht genommen, auch für derartige „Ent-
wicklungsrisiken“ einzustehen. so waren zum beispiel 
in den 60er Jahren die ersten kindlichen Missbildungen 
als folge der Einnahme des beruhigungsmittels „Con-
tergan“ in den ersten Monaten der schwangerschaft 
auf Entwicklungsfehler zurückzuführen. die üblichen 
tierversuche hatten zunächst keinen Hinweis auf die 
Möglichkeit von Missbildungen ergeben. Erst als im zeit-
lichen zusammenhang mit dem inverkehrbringen des 
beruhigungsmittels schlagartig eine größere anzahl 
missgebildeter kinder geboren wurde, kam der verdacht 
eines ursächlichen zusammenhangs auf, der dann durch 
weitere forschungen bestätigt werden konnte. das 
aMg legt eine gefährdungshaftung des pharmazeuti-
schen unternehmens für den fall fest, dass infolge der 
anwendung eines arzneimittels schäden an Leben, kör-
per oder gesundheit entstehen. anknüpfungspunkt der 
verschuldensabhängigen Haftung ist das inverkehrbrin-
gen des arzneimittels durch einen pharmazeutischen 
unternehmer. die Haftung nach dem aMg wurde in der 
zwischenzeit zu Lasten der Hersteller von arzneimitteln 
weiter verschärft.

im bereich fabrikation und kontrolle ist der gesamte 
betriebsablauf vom rohstoffeingang bis hin zur waren-
ausgangskontrolle so zu organisieren, dass fehler nach 
menschlichem Ermessen vermieden werden. Ein Fabri-
kationsfehler ist dabei gekennzeichnet, dass es bei der 
Herstellung einzelner stücke zu einer abweichung von 
der, bei der konzeption des Produkts zugrunde gelegten 
beschaffenheit kommt, die im rahmen einer Qualitäts-
kontrolle hätte entdeckt werden müssen, zum beispiel 
eine falsche Montage einer Lenkvorrichtung bei einem 
Motorroller, einer Materialschwäche einer fahrradga-
bel oder ein klemmender gaszug im auto. für fabrika-
tionsfehler haftet der Produzent dann nicht, wenn er 
nachweisen kann, was allerdings in der Praxis praktisch 
nicht vorkommt, dass er alle erforderlichen sicherungs-
maßnahmen getroffen hat und dennoch infolge eines 
einmaligen fehlverhaltens eines arbeitnehmers bezie-
hungsweise einer einmaligen fehlleistung einer Maschi-
ne, einzelne stücke (Ausreißer) in den verkehr gebracht 
worden sind. Mangels Pflichtverletzung und verschul-
den entfällt hier die deliktische Haftung des Herstellers. 

besonders große bedeutung hat in der jüngeren ver-
gangenheit die Haftung für fehler bei der instruktion der 
Produktbenutzer erlangt (Instruktionsfehler). die recht-
sprechung ist hier sehr streng. danach hat der Hersteller 
die benutzer nicht nur auf die, mit dem bestimmungs-
gemäßen gebrauch des Produkts verbundenen risiken 
hinzuweisen; eine instruktionspflicht bezieht sich auch 
auf solche gefahren, die sich aus dem naheliegenden, 
aber nicht vorsätzlichen fehlgebrauch oder dem all-
zu sorglosen umgang mit dem Produkt ergeben. so ist 
etwa der Hersteller eines reinigungsmittels dagegen 
nicht verpflichtet, auf gesundheitsschädigungen im falle 
eines vorsätzlichen fehlgebrauchs zu warnen, zum bei-
spiel wenn seine dämpfe eingeatmet werden, um sich 
zu berauschen. die reichweite der instruktionspflichten 
richtet sich nach dem Maß der drohenden gefahren und 
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dem gewicht der gefährdeten rechtsgüter, das heißt, je 
schwerwiegender die folgen für den benutzer sein kön-
nen, desto höher sind die anforderungen an die instrukti-
onspflicht des Herstellers. zu berücksichtigen ist zudem, 
ob das Produkt allein für den gewerblichen gebrauch be-
stimmt ist oder auch von verbrauchern verwendet wer-
den soll; steht fest, dass Produkte nur von fachpersonal 
benutzt werden, so sind die warn- und instruktions-
pflichten entsprechend herabgesetzt. als Maßstab hat 
der bgH in der vergangenheit die risikolose benutzung 
durch einen „durchschnittlichen“ verbraucher bezie-
hungsweise kunden angenommen. danach ist etwa ein 
Hinweis erforderlich hinsichtlich der feuergefährlichkeit 
eines klebemittels oder bezüglich der unverträglichkeit 
gleichzeitiger anwendung zweier Pflanzenschutzmittel. 
nach der rechtsprechung hat auch etwa ein Herstel-
ler von babyflaschen und gesüßtem kindertee deutlich 
auf die gefahr von kariesbildung durch „dauernuckeln“ 
hinzuweisen, wenn er erkennen kann, dass seine Pro-
dukte als Einschlafhilfe verwendet werden (Milupa-kin-
dertee-Entscheidung“). in den usa ist ein fall berühmt 
geworden, in dem jemand schadensersatz von einem 
Mikrowellenhersteller zugesprochen worden war, der 
seine katze zum trocknen in diesen Herd gesetzt hatte. 
der Hersteller hätte, so das gericht, vor diesem „fehl-
gebrauch“ warnen müssen. Obwohl die amerikanische 
Produkthaftung weitaus schärfer ist als in deutschland, 
so stellt allerdings selbst für dortige verhältnisse dieses 
beispiel einen Extremfall dar.

nach dem inverkehrbringen hat der Hersteller seine 
Produkte zu beobachten, um festzustellen, ob sich an-
haltspunkte für bis dahin nicht bedachte Produktgefah-
ren ergeben, die eine warnung oder sogar einen rückruf 
erforderlich machen. versäumt er dies, so spricht man 
von einem Produktbeobachtungsfehler. diese Produkt-
beobachtungspflicht ist insbesondere bei Entwicklungs-
fehlern bedeutsam. die anforderungen an den Herstel-

ler sind dabei unter anderem davon abhängig, wie lange 
sich ein Produkt schon auf dem Markt befindet. Handelt 
es sich um ein lang auf dem Markt befindliches und be-
währtes Produkt, dann sind die anforderungen an die 
beobachtungspflicht geringer als an neuproduktent-
wicklungen. Ein Hersteller hat sowohl in seinem betrieb 
die Möglichkeit zu schaffen, auf bekannt gewordene 
fehler reagieren zu können („passive beobachtung“), als 
auch systematisch informationen über seine Produkte 
zusammenzutragen und auszuwerten („aktive beob-
achtung“). die Produktbeobachtungspflicht erstreckt 
sich auch auf ergänzendes zubehör, selbst dann, wenn 
es von anderen Herstellern stammt. so ist der fall eines 
Motorradfahrers bekannt geworden, der ein, nicht vom 
Hersteller gefertigtes zubehörteil, eine Lenkradverklei-
dung, nachträglich an seiner Maschine angebracht hat. 
die dadurch hervorgerufene extreme instabilität führte 
zu einem unfall mit schwerwiegenden folgen. da sich 
dieses zubehörteil schon lange in größerem umfang 
auf dem Markt befand und dem Motorradhersteller be-
kannt war, dass es vermehrt unfälle seiner Motorräder 
mit diesen Lenkradverkleidungen gegeben hatte, wäre 
er verpflichtet gewesen, diese zubehörteile und deren 
Einfluss auf das fahrverhalten seiner Motorräder zu 
kontrollieren und die kunden entsprechend zu warnen. 
Ergibt eine derartige Produktbeobachtung Hinweise auf 
mögliche gefahren, so muss der Hersteller, um mögliche 
schadensersatzpflichten zu begrenzen, entsprechend 
aktiv werden. welche Maßnahmen konkret zu treffen 
sind, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. sie können von 
zusätzlichen warnhinweisen bis hin zu rückrufaktio-
nen reichen. die anforderungen an den Hersteller, die 
sich aus der deliktischen Haftung ergeben, sind heute 
so hoch, dass eigentlich nur noch der Einwand möglich 
ist, dass ein konstruktionsfehler, ein Entwicklungsfeh-
ler oder ein fabrikationsfehler vorliegen, um einer Haf-
tungsverpflichtung zu entgehen; bei einem fabrikati-
onsfehler muss allerdings der nachweis erfolgen, dass 



es sich um einen „ausreißer“ handelt, der trotz aller si-
cherheitsvorkehrungen unvermeidbar war. aus der ur-
sprünglichen „verschuldenshaftung“ ist quasi eine „ge-
fährdungshaftung“ geworden.

abschließend sei noch hervorzuheben, dass sich aus 
der Produkthaftung auch strafrechtliche Folgen ergeben 
können. so wurden die geschäftsführer eines bekann-
ten Lederspray-Herstellers wegen körperverletzung zu 
Haft- und geldstrafen verurteilt, weil sie ein Erzeugnis 
ihres unternehmens, von dem sie wussten, dass le-
bensbedrohende gefahren für den verwender bestehen, 
nicht aus dem verkehr gezogen haben.

die Produzentenhaftung stellt für den haftenden un-
ternehmer einen nicht unerheblichen kostenfaktor dar. 
nationale unterschiede können daher den wettbewerb 
verfälschen. aus diesem grund wurde auf europäischer 
Ebene 1985 eine Eg-richtlinie zur angleichung der 
rechts- und verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten über die Haftung für fehlerhafte Produkte erlassen. 
durch ein sogenanntes transformationsgesetz, dem Pro-
dukthaftungsgesetz (PHg), 1990 in kraft getreten, setz-
te deutschland diese Eg-richtlinie in nationales recht 
um. dieses gesetz trat neben die bisherigen rechtlichen 
vorschriften und bis dahin entwickelten grundsätze zur 
Produkthaftung. Es modifiziert und ergänzt diese in be-
zug auf den verbraucherschutz. voraussetzung für eine 
Haftung dabei ist, dass eine rechtsgutverletzung vor-
liegt. geschützt werden Leben, körper, gesundheit und 
Eigentum. Erforderlich ist weiterhin, dass die sache ihrer 
art nach für den gewöhnlichen privaten ge- oder ver-
brauch gewesen ist. 

die im gewerblichen bereich entstandenen Produkti-
onsschäden werden vom PHg nicht erfasst. im Hüh-
nerpest-fall wäre der Ersatzanspruch daher an der 
gewerbsmäßigkeit der Hühnerzucht gescheitert. unter 

einem Produkt im sinne des PHg versteht man jede 
bewegliche sache, auch wenn sie teil einer anderen 
beweglichen sache ist. Ein fehler bedeutet, dass das 
Produkt nicht die sicherheitsansprüche erfüllt, die unter 
berücksichtigung aller umstände berechtigterweise er-
wartet werden können. der begriff des Produktfehlers 
bestimmt sich somit nach den gleichen grundsätzen wie 
bei der deliktischen Haftung. 

die bereits bestehende Haftung nach dem deliktsrecht 
geht oftmals über das PHg hinaus, zum beispiel in bezug 
auf die begrenzung der Haftungssumme oder die Pro-
duktbeobachtungspflicht. Eine verletzung dieser Pflicht 
greift nach dem PHg nicht für die bereits in verkehr ge-
brachten Produkte ein, weil es für die feststellung des 
fehlers allein auf den zeitpunkt des inverkehrbringens 
ankommt. das Produkthaftungsgesetz bedeutet jedoch 
auch eine gewisse verschärfung in der Herstellerhaf-
tung. dies gilt insbesondere für fabrikationsfehler. Hier 
kann der Hersteller den „ausreißer“-Einwand nicht mehr 
geltend machen. aus rechtdogmatischer sicht handelt 
es sich um eine gefährdungshaftung. 

außerdem ist der kreis derjenigen unternehmer, der 
nach dem gesetz als „Hersteller“ gilt, erheblich erweitert 
worden. Hersteller ist dabei, wer das Endprodukt, einen 
grundstoff oder ein teilprodukt hergestellt hat. dem 
tatsächlichen Hersteller gleichgestellt sind der „Quasi-
Hersteller“, der durch anbringen seines namens, seiner 
Marke oder eines unterscheidungskräftigen zeichens 
den Eindruck erweckt, Hersteller zu sein sowie auch der 
importeur. Lässt sich ein Hersteller nicht feststellen, so 
kann ersatzweise auf jeden Lieferanten des Produktes 
zurückgegriffen werden, es sei denn, dass dieser inner-
halb eines Monats den Hersteller oder seinen vorliefe-
ranten benennt. ziel dieser so genannten auffanghaftung 
ist es, eine Offenlegung der tatsächlichen verhältnisse 
zu fördern, vor allem aber den diesbezüglichen gefahren, 
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die aus dem vertrieb von anonymen „no-name“ Produk-
ten erwachsen können, entgegen zu wirken.

die Haftung für Produktbeobachtungsfehler wird er-
gänzt durch das Produktsicherheitsgesetz (Psg). diese 
dient der umsetzung mehrerer Eu-richtlinien. Es ent-
hält eine vielzahl öffentlich-rechtlicher Pflichten des 
Herstellers, die hier nicht im Einzelnen dargestellt wer-
den sollen. aufgrund dieses gesetzes kann eine (hierfür 
zuständige) behörde, wenn sie die gefährlichkeit eines 
Produktes feststellt, dessen rückruf anordnen. Mit dem 
im dezember 2011 in kraft getretenen Psg soll vor al-
lem die zusammenarbeit zwischen Marktüberwachung 
(in der zuständigkeit der Länder) und zoll intensiviert 
werden, um gefährliche Produkte möglichst frühzei-
tig aufspüren zu können. Haftungsrechtliche relevanz 
erlangt das Psg im rahmen der konkretisierung der 
verkehrspflichten des Herstellers nach dem bgb. dar-
über hinaus können einzelne vorschriften des Psg als 
schutzgesetz zum bgb bedeutung erlangen. 

in engem zusammenhang mit der Haftung für fehler-
hafte Produkte nach dem PHg steht die Haftung für 
fehlerhafte arzneimittel nach dem arzneimittelgesetz 
(aMg), das im verhältnis zum PHg die spezielleren (und 
damit vorrangig anzuwendenden) regelungen enthält. 

grundsätzlich stehen einem Hersteller verschiedene 
strategien offen, das ihm aus der Produkthaftung er-
wachsene risiko zu mindern. zunächst kann er, soweit 
möglich, das risiko auf versicherungsträger übertragen. 
Hier ist die bestehende Betriebshaftpflichtversicherung 
zu nennen; außergewöhnliche, produktspezifische risi-
ken können eine deckungssummenerhöhung oder auch 
individuelle zusatzvereinbarungen notwendig machen. 
vor allem aber kann ein Hersteller Maßnahmen ins auge 
fassen, um das Produkthaftungsrisiko zu minimieren. 
in erster Linie fällt hierunter eine effiziente Qualitäts-

sicherungspolitik. betriebliche Qualitätssicherungspo-
litik beinhaltet eine umfassende wareneingangs- und 
-ausgangskontrolle sowie eine permanente Produk-
tionsüberwachung. Eine begleitende dokumentation 
vermag in diesem zusammenhang bei rechtsstreitig-
keiten wichtige Entlastungsbeweise zu liefern. Moderne 
Qualitätssicherungssysteme müssen dabei stets den 
aufgaben und dem risikoprofil des betreffenden unter-
nehmens entsprechen.

die richtige auswahl, vor allem die richtige kombinati-
on von Qualitätssicherungssystemen mit dem ziel eines 
„total Quality Management“ ist entscheidend. wichtige 
systeme sind hier zum beispiel die fMEa (fehlermög-
lichkeiten und Einflussanalyse), die mögliche fehler bei 
der Entwicklung eines Produktes und Planung eines 
Prozesses frühzeitig entdecken und vermeiden helfen 
soll sowie das sPC (statistical Process Control), das dem 
nachweis produzierter Qualitätsleistung, der geregelten 
Prozessführung und einer frühzeitigen diagnosevor-
hersage im Produktionsablauf dienen soll, um „Out of 
Control“-situationen zu verhindern.

Qualitätssicherungssysteme sind Managementsyste-
me, die an der spitze beginnen und alle Mitarbeiter um-
fassen müssen. führen heißt in diesem zusammenhang 
vor allem auch vorleben. Eine das gesamte unterneh-
men betreffende verpflichtung zur Qualität macht eine 
festlegung entsprechender grundsätze durch die unter-
nehmensleitung in form einer konkreten Qualitätspolitik 
notwendig. Es gilt, die unmittelbare verantwortung je-
des einzelnen Mitarbeiters für die Produkt- und dienst-
leistungsqualität herauszustellen. vor dem Hintergrund 
einer zwangsläufigen verknüpfung der einzelnen ar-
beitsvorgänge mit vor- und nach gelagerten Prozessen 
sollte sich jeder Mitarbeiter dabei sowohl als „firmenin-
terner“ kunde wie auch als „firmeninterner“ Lieferant in 
einem derartigen arbeitsprozess betrachten.



Ein weiteres wichtiges instrument, das Haftungsrisi-
ko zu mindern, darüber hinaus aber auch allgemeine 
Marketingziele zu fördern, sind Bedienungsanleitungen. 
Empirische untersuchungen haben ergeben, dass 90 
Prozent der kunden ein gerät erst ausprobieren, bevor 
sie einen blick in die bedienungsanleitung werfen; aber 
auch die restlichen zehn Prozent erhalten oft nicht die 
gewünschten informationen. Eine gute bedienungsan-
leitung sollte heute folgenden aspekten gerecht wer-
den. sie muss die bedürfnisse der unterschiedlichen 
zielgruppen berücksichtigen, ein einheitliches konzept 
besitzen, einen didaktischen aufbau zur Ermöglichung 
von Lernschritten aufweisen und schließlich eine klare 
verständliche ausdrucksweise und darstellung, auch im 
Hinblick auf eine spätere übersetzung, haben.

aufgrund der rückgriffsmöglichkeit des Letztverkäufers 
hat der Hersteller schließlich auch verstärkt auf die rich-
tigkeit seiner werbeaussage zu achten; entsprechendes 
gilt in dem zusammenhang auch für die, eben erwähnten 
bedienungsanleitungen. im rahmen der werbung sind da-
her nicht nur die regeln des wettbewerbsrechts, sondern 
verstärkt auch vertragsrechtliche risiken zu beachten.
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PreIse- unD kOnDItIOnen 

die Preispolitik umfasst alle von den zielen der Orga-
nisation geleiteten aktivitäten zur suche, auswahl und 
durchsetzung von Preis-Leistungs-relationen. [2]

Preis
grundsätzlich besteht hinsichtlich der Preisgestaltung 
Vertragsfreiheit. Es sind allerdings diverse rechtliche vor-
gaben und damit restriktionen zu beachten. im allge-
meinen zivilrecht sind insbesondere das bgb zu nennen, 
der vertragspartner zur beachtung der gebote von treu 
und glauben verpflichtet sowie der wuchertatbestand 
des bgb. dieser erklärt ein rechtsgeschäft für nichtig, 
durch das jemand unter ausnutzung der zwangslage, 
der unerfahrenheit, des Mangels an urteilsvermögen 
oder der erheblichen willensschwäche eines anderen 
vermögensvorteile erhält, die in einem auffälligen Miss-
verhältnis zur eigenen Leistung stehen, etwa der Preis 
im verhältnis zum tatsächlichen wert der ware. 

„Bei der Festlegung von Preisen und 
Konditionen ist vor allem das Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 
das Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb und das Bürgerliche  
Gesetzbuch zu berücksichtigen“

auch in besonderen verwaltungsgesetzen des bundes und 
der Länder finden sich rechtliche schranken in bezug auf 
die Preisgestaltung, zum beispiel im Energiewirtschaftsge-
setz für Energieversorgungsunternehmen, im Personen-
beförderungsgesetz für Personenbeförderungsunterneh-
men oder im allgemeinen Eisenbahngesetz (aEg); so sieht 
dieses zum beispiel eine genehmigung der tarife vor. 

die Preisangabenverordnung (PrangvO) bestimmt, in 
welcher form verbrauchern gegenüber die Preise zu 
kommunizieren sind. anzugeben sind zum beispiel der 
Endpreis inklusive umsatzsteuer und sonstiger Preisbe-
standteile, wenn ein unternehmer waren anbietet. die 
PrangvO regelt auch die art und weise der Preisangabe, 
zum beispiel das Erfordernis der sichtbarkeit innerhalb 
der verkaufsräume. 

besondere bedeutung in bezug auf die Preisgestaltung 
kommen auch dem gesetz gegen wettbewerbsbe-
schränkungen (gwb) und dem gesetz gegen den un-
lauteren wettbewerb (uwg) zu. während das im GWB 
geregelte kartellrecht marktweite gefährdungstatbe-
stände bekämpft, regelt das uwg individuelle verstöße 
einzelner anbieter. beide gesetze werden aus gründen 
des sachzusammenhangs schwerpunktmäßig hier bei 
der Preispolitik behandelt, so dass bei der anschließend 
zu betrachtenden konditionensetzung im wesentlichen 
nur noch eine bezugnahme erfolgt. 

die Preispolitik hat vor allem kartellrechtliche regelun-
gen zu berücksichtigen. das im gwb geregelte Kartell-
verbot untersagt vereinbarungen zwischen unterneh-
men, beschlüsse von unternehmensvereinigungen und 
aufeinander abgestimmte verhaltensweisen, die eine 
verhinderung, Einschränkung oder verfälschung des 
wettbewerbs bezwecken oder bewirken. dieses verbot 
bezieht sich sowohl auf horizontale als auch auf vertika-
le vereinbarungen. 

zu den typischen horizontalen wettbewerbsbeschrän-
kenden Absprachen gehören dabei insbesondere Preis-, 
kunden-, Mengen- und gebietsabsprachen. Jedoch kann 
sich die bindung auf jeden möglichen wettbewerbspa-
rameter, so zum beispiel auch auf forschung und Ent-
wicklung, beziehen. verboten sind danach festlegungen 
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von Preisen zwischen wettbewerbern, also etwa spezi-
elle absprachen über Höchst- oder Mindestpreise, über 
rabatte oder über den zeitpunkt von Preisänderungen. 
grundsätzlich verboten sind auch absprachen über 
preisbegleitende Maßnahmen, wie zum beispiel über 
zahlungsbedingungen, kreditziele, verzugszinsen oder 
den umfang von garantien. 

zu den klassischen vertikalen wettbewerbsbeschrän-
kenden Absprachen gehören die Preis- und konditio-
nenbindungen von vertragspartnern nachgeordneter 
Handelsstufen und die sogenannten ausschließlich-
keitsbindungen. so besteht nach wie vor das Verbot der 
Preisbindung der zweiten Hand, das heißt, Hersteller dür-
fen ihren abnehmenden Handelspartnern keine verbind-
lichen Preise vorschreiben. 

ausnahmen bestehen aus kulturpolitischen gründen 
für alle Handelsstufen für zeitungen und zeitschrif-
ten. Preisbindungsvereinbarungen zwischen verlegern 
und abnehmern müssen schriftlich abgefasst werden, 
soweit sie Preise und Preisbestandteile betreffen. die 
Preisbindung für bücher, einschließlich ihrer reproduk-
tions- und substitutionsprodukte, zum beispiel in form 
einer Cd-rOM, ist im Buchpreisbindungsgesetz geregelt. 

die reichweite des kartellverbots ist insoweit einge-
schränkt, als dass es sich um Maßnahmen handeln 
muss, die sich spürbar auf den wettbewerb auswir-
ken. Ob spürbare außenwirkungen auf dem relevanten 
Markt, der jeweils in sachlicher und räumlicher Hinsicht 
abzugrenzen ist, vorliegen, entscheidet sich nach abwä-
gung aller umstände des Einzelfalls. wichtige kriterien 
sind dabei die zahl der Marktbeteiligten und die Markt-
anteile der Mitglieder des kartells. Je schwerwiegender 
die wettbewerbsbeschränkung ist, zum beispiel durch 
gebiets- oder Preisabsprachen, desto eher ist sie spür-
bar. bei verbotshandlungen, die in irgendeiner form den 

binnenmarkt beeinflussen können, sind daneben die 
(grundsätzlich identischen) kartellrechtlichen bestim-
mungen des europäischen kartellrechts, geregelt im 
aEuv, zu beachten. 

das gwb (und der aEuv) sieht bestimmte Freistellungen 
vom grundsätzlichen kartellverbot vor. dies gilt für Mit-
telstandskartelle.

wettbewerbsbeschränkende vereinbarungen, be-
schlüsse und abgestimmte verhaltensweisen werden 
grundsätzlich immer dann freigestellt, wenn sich durch 
diese auch positive auswirkungen auf den wettbewerb 
und für die verbraucher ergeben und so für einen we-
sentlichen teil der betroffenen waren der wettbewerb 
nicht ausgeschaltet werden kann. bei der konkretisie-
rung dieser voraussetzungen kommt den, von der Euro-
päischen kommission erlassenen Gruppenfreistellungs-
verordnungen (gvO) eine zentrale bedeutung zu. 

beispiele für mögliche freistellungen sind etwa be-
stimmte Einkaufskooperationen, spezialisierungskar-
telle oder Entwicklungs- und forschungskooperationen. 
so führt zum beispiel der gemeinsame Einkauf von un-
ternehmen zu einer beschränkung des nachfragewett-
bewerbs gegenüber den anbietern entsprechender Pro-
dukte. die durch den gemeinsamen Einkauf mehrerer 
kleiner oder mittlerer unternehmen erzielten Preisnach-
lässe können jedoch bewirken, dass die gemeinsam ein-
kaufenden unternehmen erst dadurch gegenüber gro-
ßen Mitbewerbern konkurrieren können. das gwb sieht 
eine freistellung für derartige Mittelstandskartelle vor, 
wenn sie der rationalisierung wirtschaftlicher vorgän-
ge durch zwischenbetriebliche zusammenarbeit dienen 
und dadurch der wettbewerb auf dem Markt nicht we-
sentlich beeinträchtigt wird und die vereinbarung dazu 
dient, die wettbewerbsfähigkeit kleiner oder mittlerer 
unternehmen zu verbessern, zum beispiel eine ge-

MarkEtingPLanungMarkEtinginstruMEntE

38 Hochschule Offenburg



PrEisE- und kOnditiOnEn

39Hochschule Offenburg

meinschaftswerbung. Eine freistellung gilt automatisch 
kraft gesetzes bei vorliegen der entsprechenden vor-
aussetzungen. Es bedarf keiner speziellen Erlaubnis der 
kartellbehörde. die unternehmen müssen daher selbst 
einschätzen, ob die voraussetzungen für eine freistel-
lung gegeben sind.

kartellrechtliche verstöße können gravierende Rechts-
folgen nach sich ziehen. die wichtigste zivilrechtliche 
rechtsfolge ist die Nichtigkeit des betreffenden vertrags, 
beschlusses oder abgestimmten verhaltens wegen 
verstoßes gegen ein gesetzliches verbot. aus dem gwb 
ergeben danach sich Unterlassungs-, Beseitigungs- oder 
Schadensersatzansprüche gegen unternehmen, die ge-
gen kartellrechtliche vorschriften oder verfügungen der 
kartellbehörde verstoßen haben. sanktioniert werden 
verstöße zudem in verwaltungsrechtlicher Hinsicht, zum 
beispiel durch Untersagungs- oder Gebotsverfügungen 
sowie neuerdings auch durch Einholung einer verpflich-
tungszusage. 

im rahmen der Preis- und konditionenpolitik ist weiter-
hin das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (uwg) 
zu beachten, dass grundsätzlich den zweck verfolgt, un-
lautere geschäftliche Handlungen zu sanktionieren. Es 
enthält eine reihe von tatbeständen, die sich auf den 
Preis, die Preiswerbung und die Preisgestaltung bezie-
hen. 

unlauter sind so danach etwa irreführende Angaben in 
bezug auf den Preis und die berechnung des Preises, 
wenn mit herabgesetzten Preisen geworben wird, tat-
sächlich aber keine Herabsetzung durchgeführt wurde. 
unlauter sind ebenso unzutreffende Preisvergleiche. 
sowohl bei Eigenpreisvergleichen als auch bei Preisver-
gleichen mit konkurrenzprodukten gilt das Prinzip der 
Preiswahrheit und Preisklarheit. 

unlauter ist ebenfalls eine behinderung durch Preis-
kampf. Eine Preisunterbietung ist dabei grundsätzlich 
nicht wettbewerbswidrig und entspricht sogar dem Prin-
zip des Leistungswettbewerbs. der grundsatz der freien 
Preisgestaltung findet allerdings dort seine grenze, wo 
Preisunterbietungen auf die Eliminierung von Mitbewer-
bern ausgerichtet sind, das heißt auf eine nachgewiese-
ne planmäßige und systematische Preisunterbietung. 

solche verstöße gegen die einzelnen verbotstatbestän-
de des uwg können Beseitigungs-, Unterlassungs-, Scha-
densersatz- sowie Gewinnabschöpfungsansprüche zur 
folge haben. anspruchsberechtigt sind dabei, neben den 
betroffenen unternehmern, vor allem die wirtschafts- 
und verbraucherverbände. Einzelne verbraucher sind 
nach dem uwg allerdings nicht anspruchsberechtigt 
und klagebefugt, sondern müssen sich auf zivilrechtliche 
ansprüche gegen den verletzer beschränken.

konditionen
inhalt der Konditionenpolitik ist die gestaltung der Ab-
satzbedingungen; ihr ziel ist es, beim abnehmer, vor al-
lem durch rabatte, Präferenzen hervorzurufen. 

konditionen werden in einem vertrag vereinbart. re-
gelmäßig erfolgt ein vertragsabschluss durch ein un-
ternehmen mit seinen kunden unter verwendung 
vorformulierter vertragsbedingungen (allgemeine ge-
schäftsbedingungen, sog. agb). der gesetzgeber hat 
dafür die zahlreichen, zunächst lediglich von der recht-
sprechung aufgestellten grundsätze im bürgerlichen 
gesetzbuch, normiert. agb werden nur dann vertrags-
bestandteil, wenn sie wirksam einbezogen worden sind. 
Erforderlich sind dabei nach dem bgb ein ausdrücklicher 
Hinweis bei vertragsabschluss, die zumutbare verschaf-
fung der kenntnisnahme sowie das Einverständnis des 
anderen vertragsteils. 
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DIstrIbutIOn

die distributionspolitik bezieht sich auf die gesamtheit 
aller Entscheidungen und Handlungen, welche die ver-
teilung von materiellen und/oder immateriellen Leistun-
gen vom Hersteller zum Endkäufer und damit von der 
Produktion zur konsumtion bzw. gewerblichen verwen-
dung betreffen. [3]

absatzwege
Ein unternehmen kann für den verkauf seiner Produkte 
eigene oder fremde verkaufsorgane einsetzen. 

zu den eigenen Verkaufsorganen gehört vor allem der 
„reisende“, der als angestellter der firma im namen 
und für rechnung der firma verkauft. Ein Reisender wird 
aufgrund eines dienstvertrages tätig. ihm wird, um mit 
dritten im namen des unternehmens tätig werden zu 
können, eine Vollmacht erteilt. diese ist dabei rechtlich 
vom dienstvertrag zu unterscheiden. ihre Erteilung er-
folgt zunächst nach den vorschriften des bgb, doch gibt 
es darüber hinaus im Handelsrecht, den besonderen in-
teressen des Handelsverkehrs nach zügiger abwicklung 
der geschäfte sowie dem vertrauensschutz rechnung 
tragend, spezielle sonderformen, die Handlungsvoll-
macht. 

„Rechtsrahmen des Vertriebs ist vor 
allem das Handelsgesetzbuch“

bei der Prokura handelt es sich um eine rechtsgeschäft-
lich erteilte vertretungsmacht mit gesetzlich festgeleg-
tem umfang. diese ist sehr weitreichend, da er für alle 
rechtsgeschäfte gilt, die der betrieb eines Handelsge-
werbes mit sich bringt. ausgeschlossen sind grundsätz-
lich grundstücksgeschäfte sowie sogenannte grundla 

gengeschäfte, zum beispiel unterzeichnung der bilanz, 
Erteilung von Prokura, änderung der firma oder die Ein-
stellung des geschäftsbetriebs. zu beachten ist, dass die 
Prokura in das Handelsregister einzutragen ist und ihr 
umfang im außenverhältnis, das heißt gegenüber drit-
ten, nicht beschränkt werden kann. reisende verfügen in 
der regel dagegen über eine Handlungsvollmacht. 

Eine Handlungsvollmacht ist jede von einem kaufmann 
im rahmen seines Handelsgewerbes erteilte vollmacht. 
ihr umfang wird durch den vollmachtgeber, also nicht 
durch das gesetz bestimmt.

neben eigenen, findet man in der Praxis auch fremde Ab-
satzorgane. zu diesen zählt dabei in erster Linie der Han-
delsvertreter.

der Handelsvertreter ist als selbständiger gewerbetrei-
bender damit betraut, für einen anderen unternehmer 
geschäfte zu vermitteln oder in dessen namen abzu-
schließen. diese selbstständigkeit unterscheidet ihn 
vornehmlich vom angestellten reisenden. Er unterliegt 
keinen weisungen, besitzt eigene geschäftsräume, 
führt Handelsbücher, kann für mehrere unternehmen 
tätig werden, erhält eine Provision statt einer festen 
vergütung und ist in das Handelsregister eingetragen. 
während auf den angestellten reisenden arbeitsrecht-
liche vorschriften anwendung finden, gelten für den 
Handelsvertreter die speziellen regeln des Hgb. der 
Handelsvertreter erhält eine erfolgsabhängige Provi-
sion. nach beendigung des Handelsvertretervertrages 
sind nur diejenigen geschäfte provisionspflichtig, die der 
Handelsvertreter vermittelt oder so eingeleitet und vor-
bereitet hat, dass der abschluss überwiegend auf sei-
ne tätigkeit zurückzuführen ist; hinzu kommt ein, häufig 
streitiger, ausgleichsanspruch. Oftmals unterliegt ein 
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Handelsvertreter, vor allem wenn er ausscheidet, einem 
wettbewerbsverbot; dieses bedarf der schriftform und 
darf höchstens auf zwei Jahre festgelegt werden. als 
gegenleistung steht dem Handelsvertreter eine ent-
sprechende Entschädigung (karenzentschädigung) zu. 

Ein Handelsmakler ist, wer gewerbsmäßig für andere, 
ohne von ihnen ständig damit betraut zu sein, die ver-
mittlung von geschäften über gegenstände des Han-
delsverkehrs übernimmt. Er ist stets kaufmann. seine 
tätigkeit kann sich zum beispiel auf die vermittlung von 
krediten, versicherungen oder wertpapieren beziehen. 

Logistik
die physische distribution oder auch Marketinglogistik ist 
durch Entscheidungen gekennzeichnet,

•	 das richtige Produkt,
•	 in richtiger Menge,
•	 am richtigen Ort,
•	 zur richtigen zeit und
•	 mit möglichst geringen kosten

unter berücksichtigung der übergeordneten unterneh-
mensziele gewinn, umsatz, Marktanteil und kundenzu-
friedenheit bereitzustellen.

„Das deutsche Transportrecht ist im 
Wesentlichen im Handelsgesetzbuch 
(HGB) geregelt“

bei der physischen distribution, der Marketinglogistik, 
geht es also vornehmlich um fragen des transports, 
des versands und der Lagerung. den rechtlichen rah-
men bildet das Transportrecht. Hierzu zählen sämtliche 
rechtsnormen, die den transport von gütern betreffen, 

unabhängig von der art der beförderung sowie aller da-
mit zusammenhängender vorgänge, wie zum beispiel 
der zwischenlagerung. das deutsche transportrecht ist 
im wesentlichen im Handelsgesetzbuch (Hgb) geregelt 
und betrifft das frachtgeschäft, das speditionsgeschäft 
sowie das Lagergeschäft. Es wird dabei nicht zwischen 
den verschiedenen transportarten beziehungsweise 
verkehrsträgern differenziert, sondern es gilt gleicher-
maßen für den straßentransport, den Eisenbahntrans-
port, den nationalen Luftverkehr und den transport mit 
dem binnenschiff. gesetzliches Leitbild ist das fracht-
geschäft, das für jede form des transports anwendung 
findet. Man unterscheidet in diesem zusammenhang 
frachtführer, spediteur und Lagerhalter. 

Ein Frachtführer übernimmt gewerbsmäßig die beför-
derung von gütern. sein vertragspartner kann der ab-
sender des gutes oder auch ein spediteur sein. speziell 
geregelt ist der umzugsvertrag. 

Ein Spediteur hat grundsätzlich die aufgabe, für den 
transport einer ware vom Hersteller oder Händler bis 
hin zum abnehmer sorge zu tragen. Hierunter fällt vor 
allem ein vorbereiten des gutes für den transport, die 
Entscheidung für einen bestimmten transportweg und 
eine bestimmte beförderungsart sowie die auswahl ei-
nes entsprechenden frachtführers, der den eigentlichen 
transport durchführt. 

rechtlich betrachtet steht also nur der spediteur in ei-
ner vertraglichen beziehung zum versender. zwischen 
dem versender und dem frachtführer bestehen keine 
vertraglichen beziehungen. der speditionsvertrag stellt 
einen werkvertrag mit „geschäftsbesorgungscharakter“ 
dar. sein inhalt wird maßgeblich durch die vorschriften 
des Hgb, ergänzt durch die Allgemeinen Deutschen Spe-
diteurbedingungen (adsp), bestimmt. Es handelt sich 
bei den adsp um spezielle allgemeine geschäftsbe-
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dingungen, die in der regel bei verträgen mit kaufleu-
ten und juristischen Personen des öffentlichen rechts 
vereinbart werden. für eine vereinbarung der adsp ge-
nügt eine stillschweigende unterwerfung, wenn der ge-
schäftspartner des spediteurs weiß oder wissen muss, 
dass dieser seinen geschäften regelmäßig die adsp zu-
grundezulegt. 

größere spediteur- und frachtführerunternehmen be-
treiben häufig auch, in der regel aufgrund kombinierter 
verträge, das geschäft eines Lagerhalters, das heißt zu-
gleich auch die aufbewahrung von Produkten. der Lager-
halter dient dem wirtschaftsverkehr, indem er vor allem 
an den umschlagplätzen des see- und binnenhandels 
Lagerräume zur verfügung stellt. dadurch vermeiden 
Hersteller und Händler die kosten für eigene Lagerräu-
me. sie können mittels eines Lagerscheines über die 
eingelagerten güter verfügen. da ein Lagerhalter wie ein 
verkaufskommissionär den besitz an dem betreffenden 
gut erhält, finden hinsichtlich der Empfangnahme, der 
aufbewahrung und der versicherung die vorschriften 
zum kommissionsgeschäft entsprechend anwendung. 
Ergänzend gelten die zivilrechtlichen vorschriften zum 
verwahrungsvertrag. 

im transportrecht ist die differenzierung zwischen na-
tionalem und internationalem recht von großer bedeu-
tung, denn eine vielzahl an güterbewegungen über-
schreiten nationale grenzen. 

International ist bei der regelung des transportrechts, 
im gegensatz zum nationalen recht, zwischen den 
unterschiedlichen transportarten zu differenzieren, so 
dass es grundsätzlich für jede transportart mindestens 
eine spezifische internationale regelung gibt. so gelten 
etwa für den Lkw-verkehr die CMr, für den Luftver-
kehr das Montrealer abkommen beziehungsweise das 
warschauer abkommen, für den Eisenbahnverkehr die 

CiM, für den binnenschifffahrtsverkehr das budapester 
übereinkommen oder für den seeverkehr die Haager-, 
Haag-visby- oder Hamburger regeln. 

im rahmen der vertragsgestaltung sind bei internatio-
nalen kaufverträgen auch die sog. incoterms (interna-
tional Commercial terms) zu beachten. Es handelt sich 
rechtlich um allgemeine geschäftsbedingungen. diese 
werden von der internationalen Handelskammer in Pa-
ris herausgegeben und immer wieder an sich ständig 
ändernde Handelsbräuche angepasst. in insgesamt 11 
klauseln findet sich jeweils eine detaillierte regelung, 
insbesondere über den Lieferort, die gefahr- und kos-
tentragung, fragen der import- und Exportabfertigung 
sowie der transport-dokumentationen und gegenseiti-
ge Mitteilungspflichten, jedoch jeweils mit unterschied-
licher Pflichtenintensität für käufer und verkäufer. diese 
sind in vier gruppen eingeteilt mit einer E-klausel, drei f-, 
vier C- und drei d-klauseln. diese gliederung entspricht 
der gesamten skala zwischen bloßer abholklausel (hier 
greift das schmalste Programm der verkäuferpflichten) 
und ankunftsklausel (hier sind die verkäuferpflichten be-
sonders stark ausgeprägt). 

zu den anderen wichtigen fragen, wie etwa Eigentums-
übergang, gewährleistung oder Haftungsausschlüssen, 
enthalten die klauseln keine regelung. 

insoweit kommt es in internationalen kaufverträgen auf 
die individuelle vertragliche vereinbarung an, in der diese 
fragen sowie auch die frage des anwendbaren rechts 
und die zuständigkeit des gerichts (im streitfall) geregelt 
werden sollten, soweit keine zwingenden rechtlichen 
vorschriften entgegenstehen.  

retrodistribution
im rahmen der Retrodistribution spielen, neben dem as-
pekt der rückgabemöglichkeit von nicht mehr funktions-



fähigen Produkten, vor allem aspekte der verpackung 
eine rolle. die ursprüngliche schutz- und Qualitätssiche-
rungsfunktion einer verpackung fand im Laufe der zeit 
Ergänzung durch eine vielzahl zusätzlicher funktionen. 
Hierzu gehören, neben einer verkaufsförderungs-, einer 
beratungs-, informations- und einer Logistikfunktion, 
heute vor allem auch eine recyclingfähigkeit. veränderte 
kaufgewohnheiten, wie der trend zur selbstbedienung 
und eine wachsende Popularität von Einwegverpackun-
gen haben den verpackungsmüllberg in den letzten 
Jahren enorm wachsen lassen. neue umweltgesetze, 
wie etwa die verpackungsverordnung, stellen die ver-
packungspolitik des Handels, der konsumgüterindustrie 
sowie der Packmittelhersteller in diesem zusammen-
hang vor große Herausforderungen.

die konzeption eines ökologieorientierten Marketing hat 
heute, neben einem ständig wachsenden umweltbe-
wusstsein der verbraucher, vor allem die diesbezügli-
chen rechtlichen rahmenbedingungen, das Umweltrecht, 
zu berücksichtigen. Mit diesem werden mehrere ver-
schiedene ziele, die sich teilweise überschneiden bezie-
hungsweise wechselseitig ergänzen, verfolgt. 

„Zunehmende Bedeutung des Umwelt-
rechts für fast alle betrieblichen Funkti-
onsbereiche“

das Umweltrecht umfasst insbesondere

•	 das Umweltverfassungsrecht mit den 
entsprechenden normen des grundgesetzes 
sowie des Eu-vertrages und der Charta der 
grundrechte der Europäischen union;  

•	 das Allgemeine Umweltverwaltungsrecht; 
dieses enthält gesetze zur Errichtung 
eines umweltbundesamtes, zur Errichtung 

einer stiftung „deutsche bundesstiftung 
umwelt“, zu umweltstatistiken sowie zu 
umweltverträglichkeitsprüfungen und die 
strategische umweltprüfung; letztere sind 
gesetzlich geregelt im gesetz über die 
umweltprüfung (uvPg);

•	 das Umweltprivatrecht mit den entsprechenden 
normen des bgb und dem umwelthaftungsrecht;

•	 das umweltstrafrecht mit den entsprechenden 
normen des strafgesetzbuches und des gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten; 

•	 das Besondere Umweltverwaltungsrecht; dieses 
bezieht sich im einzelnen auf 

 - die naturpflege; hier ist das Bundesnatur-
schutzgesetz und im weiteren sinne das 
Tierschutzgesetz zu nennen;

 - den gewässerschutz; diesem dienen die 
vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes und 
des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes;

 - die abfälle; das hier eingreifende 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz soll den, 
von den abfällen ausgehenden gefahren für 
Mensch und tier begegnen; 

 - die Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung; 
hier ist in erster Linie das Bundes-
Immissionsschutzgesetz und das 
Benzinbleigesetz, das den gehalt von 
bleiverbindungen in Otto-kraftstoffen 
begrenzt, zu nennen. das bundes-immis-
sionsschutzgesetz konkretisiert sich 
wiederum in einer vielzahl von verordnungen; 
diese betreffen unter anderem groß- und 
kleinfeuerungsanlagen, den schwefelgehalt 
von leichtem Heizöl sowie den verkehrs- und 
baumaschinenlärm;

 - die kernenergie; einer friedlichen nutzung der 
kernenergie und einem schutz vor, sich aus ihr 
möglicherweise ergebender gefahren dient das 
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Atomgesetz;
 - die Energieeinsparung; diesbezügliche 

gesetzliche grundlagen sind das 
Energieeinsparungsgesetz und das 
Stromeinspeisungsgesetz;

 - gefährliche stoffe; im Mittelpunkt steht hier 
das Chemikaliengesetz mit einer vielzahl von 
verordnungen, das Pflanzenschutzgesetz, das 
Düngemittelgesetz und das Gentechnikgesetz.

der vorstehende überblick macht deutlich, dass heute 
eine vielzahl rechtlicher, den umweltschutz betreffender 
normen in betrieblichen Entscheidungsprozessen be-
rücksichtigung finden muss. Ob diese unter dem Primat 
eines ökologieorientierten Marketing stehen sollen oder 
nicht, steht oftmals gar nicht mehr zur diskussion, son-
dern lediglich die art und weise einer realisierung. so 
sind die Hersteller von wasch- und reinigungsmitteln 
durch gesetz zwingend an bestimmte zusammenset-
zungen ihrer Produkte, etwa in bezug auf Phosphatver-
bindungen, gebunden; darüber hinaus schreibt der ge-
setzgeber für die verpackungspolitik zwingend vor, dass 
zum beispiel auf den verpackungen bestimmte angaben 
zu machen sind, die etwa die inhaltsstoffe oder umwelt-
schonende dosierempfehlungen betreffen. besondere 
Marketingrelevanz kommt den entsprechenden verord-
nungen zu, die auf grundlage des kreislaufwirtschafts- 
und abfallgesetzes erlassen worden sind, insbesondere 
die abfallverbringungsverordnung, die gewerbeabfall-
verordnung, die verordnung über die Entsorgung ge-
brauchter halogenierter Lösungsmittel, die PCb/PCt-
abfallverordnung, die verordnung über die verwertung 
von bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaft-
lich und gärtnerisch genutzten böden, die abfall- und 
reststoffüberwachungsverordnung, die altölverord-
nung, die altfahrzeugverordnung, die verordnung über 
die rücknahme und Entsorgung gebrauchter batterien, 
die verordnung über die rücknahme und Pfanderhe-

bung von getränkeverpackungen aus kunststoff und die 
im folgenden näher zu betrachtende verpackungsver-
ordnung. Mit dem ebenfalls in der Marketingpraxis be-
deutsamen Elektro- und Elektrogerätegesetz schließen 
die umweltrechtlichen ausführungen. 

das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (krw-/abfg) ist 
das zentrale bundesgesetz des deutschen abfallrechts. 
damit soll den, von abfällen ausgehenden gefahren für 
Mensch und tier begegnet werden. Es regelt grundle-
gend den umgang mit abfällen und die sicherung von 
deren umweltverträglicher beseitigung sowie die damit 
gekoppelte förderung der kreislaufwirtschaft. ziel des 
krw-/abfg ist dabei eine grundsätzliche umgestaltung 
der abfallwirtschaft in eine kreislaufwirtschaft. Herstel-
ler, bearbeiter und vertreiber von Erzeugnissen tragen 
danach die „Produktverantwortung“ in bezug auf deren 
mehrfache verwendbarkeit und Langlebigkeit sowie de-
ren umweltverträgliche verwertung und Entsorgung. Es 
soll eine reduzierung des abfallaufkommens bewirken 
und so dazu beitragen, einen Entsorgungsnotstand zu 
verhindern und die umwelt zu schonen. durch rück-
nahmepflichten sollen dabei die kosten der abfallver-
wertung und -entsorgung den Herstellern angelastet 
werden. Ein anreiz soll geschaffen werden, verwer-
tungsfreundliche Produkte zu entwickeln. Es ist damit 
nicht mehr ausschließlich Ordnungs- und Planungsrecht 
der verwaltung, sondern hat auch eine wirtschaftsrecht-
liche ausrichtung erhalten. für die umweltpolitik kann, 
in anlehnung an krw-/abfg, folgende zielhierarchie für 
den umgang mit abfällen gegeben werden:

•	 vermeidung beziehungsweise verminderung 
 - vor verwertung 
 - vor beseitigung

dieses gesetz konkretisiert sich in einer reihe von ver-
ordnungen, von denen hier die verpackungsverordnung 



und das Elektro- und Elektronikgerätgesetz wegen ih-
rer besonderen Marketingrelevanz näher zu betrachten 
sein werden. 

die Verordnung über die Vermeidung von verpackungsab-
fällen (verpackungs-vO), erlassen auf der grundlage des 
krw-/abfg, enthält rücknahme- sowie rückgabe- be-
ziehungsweise überlassungspflichten. der wandel vom 
personalintensiven Einzelhandel zu selbstbedienungs-
läden und die zunehmende verdrängung der Mehr-
weg- durch die Einwegverpackung hatten ein enormes 
ansteigen der verpackungen und damit auch des ent-
sprechenden verpackungsmülls in den letzten Jahr-
zehnten ausgelöst. zielsetzung dieser verordnung ist 
es, die wirtschaft zu zwingen, sämtliche verpackungen 
außerhalb der öffentlichen abfallentsorgung zu erfas-
sen und abfälle aus verpackungen zu vermeiden bezie-
hungsweise zu verwerten. der verpackungsvO unterlie-
gen alle Hersteller von verpackungen und Erzeugnissen, 
aus denen verpackungen hergestellt werden sowie alle, 
gleich auf welcher Handelsstufe, die verpackungen und 
waren in verpackungen in verkehr bringen. die verpa-
ckungsvO definiert verschiedene verpackungsarten, die 
unterschiedliche Pflichten auslösen. 

danach besteht für industrie und Handel, die Verkaufs-
verpackungen an private Endverbraucher in den verkehr 
bringen, die Pflicht, sich an einem flächendeckenden 
rücknahmesystem zu beteiligen. diese müssen also 
bei einem Dualen System kostenpflichtig lizenziert sein, 
zum beispiel der dualen system deutschland ag, deren 
Markenzeichen der „grüne Punkt“ ist. Hierüber müssen 
diese bei der jeweiligen iHk eine vollständigkeitserklä-
rung abgeben. in die „gelbe tonne“ beziehungsweise in 
den „gelben sack“ dürfen inzwischen auch andere ab-
fälle als verpackungen gegeben werden, wenn sie glei-
cher Materialart sind und eine entsprechende vereinba-
rung mit dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 

geschlossen worden ist. das duale system deutsch-
land ag und andere unternehmen mit haushaltsnahen 
rücknahmesystemen gewährleisten eine regelmäßige 
abholung gebrauchter verkaufsverpackungen beim pri-
vaten Endverbraucher. Mit dem geld werden das abho-
len der abfälle in den „gelben tonnen“ beziehungsweise 
„gelben säcken“ und deren anschließende verwertung 
bezahlt. diese kosten werden regelmäßig auf die Pro-
dukte aufgeschlagen. 
 
für Einweggetränkeverpackungen wurde bereits 2004 ein 
Pflichtpfand eingeführt. Hier gelten besondere Pfand- 
und rücknahmepflichten. durch die verpackungsvO 
stehen industrie und Handel erstmals in kollektiver 
Produktverantwortung. der primär zunächst betroffe-
ne Handel stellt aufgrund der anforderungen, die an ihn 
gestellt sind, entsprechende bedingungen an seine in-
dustriellen Lieferanten; diese wiederum leiten diese an-
forderungen an ihre verpackungsmittelhersteller weiter. 
Eine derartige kettenreaktion findet ihr Ende dort, wo 
verpackungsmaterialien erzeugt werden, also bei den 
chemischen oder organischen rohstofferzeugern. 

seit 2005 besteht mit dem Elektro- und Elektronikgerä-
tegesetz (Elektrog) ein gesetz in bezug auf eine höhe-
re Produktverantwortung. Es betrifft die verminderung 
von Elektro- und Elektronikabfall und die beschränkung 
giftiger bestandteile in Elektrogeräten. das Elektrog 
differenziert dazu zehn Produktgruppen und bestimmt, 
dass derjenige, der solche geräte herstellt, Produkti-
onsvorgaben und rücknahmepflichten beachten muss. 
neben die zivilrechtliche gewährleistung und Pro-
duktverantwortung ist damit eine öffentlich-rechtliche 
Einstandspflicht getreten, die erst dann erlischt, wenn 
das Produkt nicht mehr fortbesteht. um die Einhaltung 
dieser Pflicht sicherzustellen und Produkte einem Her-
steller zuzuordnen, müssen diese zum einen identifiziert 
werden und bei einer „gemeinsamen stelle“ registriert 
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werden, zum anderen als für den Hausmüll als ungeeig-
net gekennzeichnet werden. diese „gemeinsame stelle“ 
hat eine, dem tüv vergleichbare funktion, die dieser bei 
der kfz-Hauptuntersuchung von fahrzeugen innehat. 
als private Einrichtungen werden „als beliehene“ im ei-
genen namen öffentliche überwachungs- und Organi-
sationsaufgaben wahrgenommen. aber auch für einen 
verbraucher entstehen Pflichten. Mit dem gesetz über 
das inverkehrbringen, die rücknahme und die umwelt-
verträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikge-
räten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz) von Ende 
2015 wurden einige Modifikationen vorgenommen. 
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kOMMunIkatIOn

die kommunikationspolitik umfasst die systematische 
Planung, ausgestaltung, abstimmung und kontrolle aller 
kommunikationsmaßnahmen des unternehmens be-
züglich aller relevanten zielgruppen, um definierte ziele 
zu erreichen. [4]

Indirekte kommunikation
Werbung kann als eine, der Erreichung von Marketingzie-
len dienende, absichtliche und zwangsfreie Einwirkung 
auf Menschen mit Hilfe spezieller kommunikationsmit-
tel verstanden werden. sie stellt die indirekte, also un-
persönliche und in räumlicher distanz vom verkaufsort 
durchgeführte form der Marktkommunikation dar und 
verfolgt über kommunikative ziele, wie etwa eine stei-
gerung des bekanntheitsgrades oder eine beeinflus-
sung des images, in letzter konsequenz ökonomische 
Zielsetzungen, also etwa umsatz- oder gewinnsteige-
rungen, das heißt eine stärkung der eigenen Position im 
wettbewerb.

Ein solcher wettbewerb fördert die Leistungsbereit-
schaft des Einzelnen, darüber hinaus die Leistungsbe-
reitschaft ganzer unternehmen und dient so, auch im 
Hinblick auf das wohl der verbraucher, dem fortschritt. 
die Effizienz eines derartigen wettbewerbs gilt es da-
her, grundsätzlich zu gewährleisten beziehungsweise zu 
steigern. wie jeder wettbewerb, sei es im sportlichen, 
wissenschaftlichen oder auch kulturellen bereich, so 
bedarf auch der wirtschaftliche wettbewerb zu seiner 
aufrechterhaltung bestimmter rechtlicher regeln, um 
vor allem auch Missbräuche zu verhindern. wettbewerb 
in diesem sinne ist auch ein grundelement des Marke-
ting. die ihn betreffenden rechtlichen vorschriften sind 
deshalb von zentraler bedeutung für Entscheidungs-
prozesse im Marketing. diesem ziel dient das wettbe-
werbsrecht, das durch vielfältige gesetzliche vorschrif-
ten entsprechend in den wirtschaftskreislauf eingreift. 

zum Wettbewerbsrecht zählt im wesentlichen das Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb (uwg), einschließlich 
der nebengesetze, zum beispiel die oben schon er-
wähnte Preisangabenverordnung (PrangvO), das unter-
lassungsklagengesetz (uklag) oder das EG-Verbraucher-
schutzdurchsetzungsgesetz (vschdg).

„Unternehmenskommunikation fördert 
den Wettbewerb. Damit dieser auch 
funktioniert, gilt in Deutschland das Ge-
setz gegen den unlauteren Wettbewerb“

das wettbewerbsrecht im weiteren sinne umfasst da-
rüber hinaus auch das kartellrecht, geregelt im Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (gwb), auf das oben 
schon ausführlich eingegangen worden ist. während das 
gwb die „Existenz“ eines grundsätzlich freien wettbe-
werbs sichern soll, zum beispiel durch das verbot von 
bestimmten Monopolstellungen oder kartellbildungen, 
dient das uwg dazu, die „Qualität“ des wettbewerbs 
zu sichern, vor allem durch schutzvorschriften gegen 
unfaire beziehungsweise unlautere wettbewerbsprak-
tiken, zum beispiel bei vergleichender oder irreführen-
der werbung. auf ein fußballspiel übertragen, wäre eine 
vorherige abrede über den ausgang eines spiels eine 
wettbewerbsbeschränkung, ein foul dagegen unlaute-
rer wettbewerb. zwischen dem uwg und dem gwb gibt 
es aber nicht nur inhaltliche, sondern auch strukturelle 
unterschiede. beim gwb überwachen behörden die 
Einhaltung des gesetzes, vor allem das bundeskartell-
amt, die wirtschaftsministerien der Länder und, bezüg-
lich europäischer kartellbestimmungen, die Europäische 
kommission. im anwendungsbereich des uwg gibt es 
dagegen keine überwachungsbehörde. Einzige sankti-
onsmöglichkeit ist lediglich die klage eines konkurrenten 
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und von, im gesetz näher bestimmten verbänden gegen 
unlautere wettbewerbshandlungen. 

der Zweck des uwg besteht im

•	 schutz der Mitbewerber vor unlauteren 
wettbewerbshandlungen, 

•	 schutz der verbraucherinnen und verbraucher vor 
unlauteren geschäftlichen Handlungen, und 

•	 schutz der sonstigen Marktteilnehmer.

Es schützt zugleich das interesse der allgemeinheit an 
einem unverfälschten wettbewerb. 

das uwg erklärt in seinem grundtatbestand geschäft-
liche Handlungen für unzulässig. geschäftliche Hand-
lungen erfassen dabei alle verhaltensweisen, die der 
förderung des absatzes oder bezugs von waren oder 
dienstleistungen dienen. darüber hinaus werden auch 
solche aktivitäten erfasst, die lediglich darauf gerichtet 
sind, die geschäftlichen Entscheidungen von vertrags-
partnern bei abschluss und durchführung eines vertra-
ges zu beeinflussen. 

im uwg sind eine reihe an tatbeständen enthalten, die 
eine unlauterkeit begründen. Eine unlautere verlockung 
der kunden durch eine mit sachwerten verbundene 
werbung, also zugaben, werbegeschenke, warenpro-
ben oder kopplungsangebote, sind in weitem umfang 
erlaubt. 

nach dem uwg sind geschäftliche Handlungen dage-
gen unlauter, die geeignet sind, geistige oder körperliche 
gebrechen, das alter, die geschäftliche unerfahrenheit, 
die Leichtgläubigkeit, die angst oder die zwangslage von 
verbrauchern auszunutzen. die speziell in einem anhang 
aufgeführten 30 geschäftlichen Handlungen („schwarze 
Liste“) sind stets unlauter im sinne des gesetzes. 

grundsätzlich gilt, dass in der Presse, im rundfunk so-
wie in den Medien- und internetdiensten die werbung 
als solche klar erkennbar und getrennt von den übrigen 
inhalten sein muss (Trennungsgrundsatz), insbesondere 
durch kennzeichnung oder durch sonstige optische und 
akustische Mittel. 

Etwas anders ist die rechtlage beim sogenannten Pro-
duct Placement. Product Placement ist eine besondere 
Erscheinungsform der getarnten werbung. Es geht da-
bei um die Erwähnung und darstellung von Produkten, 
unternehmenskennzeichen, Marken oder tätigkeiten ei-
nes unternehmens in einem redaktionell oder künstle-
risch gestalteten beitrag gegen Entgelt oder eine andere 
gegenleistung, wenn der für den beitrag verantwortli-
che die absicht hat, für das unternehmen zu werben 
und die allgemeinheit über den eigentlichen zweck der 
Erwähnung oder darstellung irregeführt wird. im kino 
sind die Prinzipien der Objektivität, der neutralität und 
der trennung von werbung und Programm seit jeher 
weniger streng. Product Placement ist hier grundsätzlich 
erlaubt. Produzent und regisseur sind frei zu entschei-
den, in welchem rahmen sie mit vertretern der werbe-
treibenden industrie zusammenarbeiten. Mangels spe-
zialgesetzlicher regelung bestimmt sich auch hier die 
zulässigkeit der getarnten werbung ausschließlich nach 
dem uwg. 

Eine praktisch bedeutsame regelung sieht vor, dass eine 
unlauterkeit auch durch einen rechtsbruch verursacht 
werden kann. in betracht kommen vor allem verstöße 
gegen (öffentlich-rechtliche) Marktverhaltensregeln. 

Eine unlauterkeit begründen auch irreführende ge-
schäftliche Handlungen. irreführend sind danach insbe-
sondere

•	 unwahre angaben über die verfügbarkeit, 
beispiel: die bezeichnung „restposten“ bei 
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noch umfangreichen Lagerbeständen oder bei 
besonders in der werbung herausgestellten 
„sonderangeboten“, wenn nur ganz 
wenige verfügbare waren vorrätig waren 
(„Lockvogelwerbung“), 

•	 unwahre angaben über die bezugsquelle,  
beispiel: irrführende angaben über die art des 
bezugs beziehungsweise der bezugsquelle, etwa 
die bezeichnung „ab werk“ für Handelsware bei 
unterschiedlichen Preisen, 

•	 unwahre angaben zur Herstellungsart,  
beispiel: „bäckernudeln“ für industrieerzeugnisse 
oder „Handarbeit“ für ein fabrikmäßig hergestelltes 
Produkt,

•	 unwahre angabe über die beschaffenheit, 
beispiel: anpreisung einer Maschine mit falschen 
Leistungsangaben oder die bezeichnung 
Markenartikelqualität für ein no-name-Produkt, 

•	 unwahre angaben über die geographische oder 
betriebliche Herkunft,  
beispiel: Es ist irreführend, wenn Lübecker 
Marzipan nicht in Lübeck hergestellt wird; auch 
die bezeichnung „warsteiner“ wird üblicherweise 
als Herkunftshinweis verstanden (Paderborn); 
„solinger stahlwaren“ und „bielefelder wäsche“ 
müssen ebenso aus dem jeweiligen raum 
stammen; dagegen handelt es sich heute 
bei „wiener würstchen“ oder „dresdner 
stollen“ um entlokalisierte begriffe, die zu 
gattungsbezeichnungen geworden sind. 

•	 unwahre angaben über den anlass des verkaufs, 
beispiel: die angabe „verkauf von insolvenzwaren“ 
oder „notverkauf“, wenn dies nicht stimmt,

•	 unwahre angaben über den Preis oder die 
berechnung des Preises, sowie

•	 unwahre angaben über die Qualifikation des 
werbenden.

ist die angabe wahr, kann die werbung trotzdem als 
missverständlich und damit als irreführend zu beurteilen 
sein. Eine irreführung kann auch durch ein „unterlassen“ 
begangen werden, zum beispiel, wenn ein unternehmen 
in seiner Prospektwerbung nicht seine identität und sei-
ne anschrift preisgibt.

gerade werbung mit der Umweltfreundlichkeit von Pro-
dukten hat in den letzten Jahren eine zunehmende 
bedeutung erlangt. bei der beurteilung dieser art der 
werbung sind vor allem zwei aspekte von bedeutung. 
zum einen hat sich mit der allgemeinen anerkennung 
der umwelt als ein wertvolles und schutzbedürftiges 
gut zunehmend ein umweltbewusstsein entwickelt, 
das dazu geführt hat, dass der verbraucher vielfach Pro-
dukte beziehungsweise Leistungen bevorzugt, auf deren 
besondere umweltverträglichkeit werblich hingewiesen 
wird. gefördert wird ein solches kaufverhalten durch den 
umstand, dass sich werbemaßnahmen, die an den um-
weltschutz anknüpfen, als besonders geeignet erwei-
sen, emotionale bereiche im Menschen anzusprechen, 
die von einer besorgnis um die eigene gesundheit bis hin 
zum verantwortungsgefühl für spätere generationen 
reichen; zum anderen bestehen noch weitgehende un-
klarheiten, insbesondere über bedeutung und inhalt der 
verwendeten begriffe, etwa „umweltfreundlich“, „um-
weltverträglich“ oder „umweltschonend“ sowie der hier-
auf hindeutenden zeichen, zum beispiel des „blauen En-
gels“. aus diesem grund besteht hier ein noch größeres 
aufklärungsbedürfnis. zur vermeidung einer irreführung 
sind daher aufklärende Hinweise über bedeutung und 
inhalt der verwendeten begriffe und zeichen erforder-
lich. Pauschal verwendete produktbezogene aussagen, 
wie etwa die verwendung der vorsilbe „bio“ oder „Öko“ 
sind unzulässig. um einer irreführungsgefahr vorzubeu-
gen, müssen diese stets konkretisiert werden. 



grundsätzlich gehört zum wesen eines funktionieren-
den wettbewerbs, dass man die Mitbewerber durch 
Qualität und Preis der eigenen Leistung zu überflügeln 
versucht. Eine wettbewerbswidrige behinderung liegt 
erst dann vor, wenn besondere umstände hinzutreten, 
zum beispiel wenn eine Maßnahme ausschließlich be-
zweckt, den Mitbewerber an seiner wettbewerblichen 
Entfaltung zu hindern oder sogar zu vernichten. die 
wichtigsten fälle der behinderung sind dabei der boykott 
und die diskriminierung, etwa im rahmen einer verglei-
chenden Werbung. vergleichende kritisierende werbung 
ist danach unter bestimmten (engen) voraussetzungen 
zulässig. verglichen werden dürfen nach dem uwg da-
bei nur waren oder dienstleistungen für den gleichen 
bedarf oder dieselbe zweckbestimmung.

Direkte kommunikation 
zur Direktkommunikation zählt man heute vor allem den 
vertreterbesuch sowie das telefon- und das Onlinemar-
keting. 

der Vertreterbesuch, also der persönliche verkauf am Ort 
des abnehmers, ist ein instrument, das sowohl distri-
butive als auch kommunikative Elemente in sich verei-
nigt. die rechtliche zulässigkeit eines vertreterbesuchs 
bestimmt sich nach § 7 uwg, nach dem geschäftliche 
Handlungen, durch die ein Marktteilnehmer in unzumut-
barer weise belästigt wird, unzulässig sind.

aus Marketingsicht ist dabei zunächst grundsätzlich 
festzuhalten, dass die rechtsprechung das instrument 
des vertreterbesuches in seiner wirkung und bedeu-
tung kaum einschränkt. der bestellte Vertreterbesuch ist 
so stets zulässig. nicht vollkommen unumstritten ist 
dagegen die wettbewerbsrechtliche zulässigkeit des 
unbestellten Vertreterbesuchs. in der Literatur wird hier 
vereinzelt zur begründung einer wettbewerbswidrig-
keit vorgebracht, dass die belästigung des wohnungs-

inhabers bei unerbetenen Hausbesuchen wegen des 
überraschungseffektes und des persönlichen kontak-
tes massiver sei als bei der (unzulässigen) unverlangten 
telefonwerbung. nach einhelliger rechtsprechung ist 
aber auch der unbestellte vertreterbesuch wettbewerbs-
rechtlich grundsätzlich zulässig. unlauter sind besuche 
von außendienstmitarbeitern allerdings dann, wenn 
sich der vertreter selbst unlauter verhält, zum beispiel 
wenn er die ablehnung des umworbenen missachtet 
oder der Hausbesuch nur durch den Einsatz von inst-
rumenten, wie etwa einer gewinnübermittlung nach 
Preisausschreiben, provoziert oder durch ausnutzung 
von persönlichen beziehungen („Laienwerbung“) er-
reicht werden kann. die unzumutbare belästigung be-
steht darin, dass hier über die eigentliche zielsetzung 
des besuches getäuscht wird. aus Marketingsicht ist 
dieser weg, selbst wenn er rechtlich zulässig wäre, nicht 
erfolgversprechend. Es ist davon auszugehen, dass zum 
beispiel eine teilnahme an einem Preisausschreiben 
nur wegen eines möglichen gewinns erfolgt und nicht 
aufgrund eines übermäßigen interesses an den Leistun-
gen des betreffenden unternehmens. daher bedarf es 
auf dem vorwege einer analyse darüber, wie stark das 
interesse an der ware oder abzusetzenden dienstleis-
tung beim potenziellen kunden tatsächlich ist, bevor 
ein vertretereinsatz geplant wird. aufgrund der hohen 
damit verbundenen kosten wird in den meisten fällen 
der besuch eines außendienstmitarbeiters hier nicht zu 
empfehlen sein. das direktmarketing beinhaltet diesbe-
züglich günstigere instrumente, wie etwa das telefon-
marketing, das ebenfalls vom uwg erfasst wird. 

im rahmen einer direktkommunikation findet das Te-
lefon, sowohl im „business“- wie auch im „Consumer“-
bereich, weitreichende Einsatzmöglichkeiten. Man un-
terscheidet dabei zwischen internem und externem 
Telefonmarketing. Internes telefonmarketing bedeutet, 
dass alle diesbezüglichen aktionen vom betreffenden 
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unternehmen selbst durchgeführt werden; dies be-
dingt die schaffung von entsprechenden personellen 
und organisatorischen voraussetzungen. von externem 
telefonmarketing wird immer dann gesprochen, wenn 
derartige aktivitäten auf spezielle agenturen übertragen 
werden; dabei handelt es sich in der regel um aktions-
bezogene Maßnahmen, zum beispiel zeitlich befristete 
verkaufsaktionen.

des weiteren kann man aktives und passives telefon-
marketing unterscheiden. beim aktiven telefonmar-
keting geht die initiative zum telefonanruf vom Pro-
dukt- oder dienstleistungsanbieter aus, das heißt, der 
potentielle, aktive oder passive kunde wird von diesem 
direkt kontaktiert. beim passiven telefonmarketing wird 
der potenzielle kunde dagegen selbst aktiv und initi-
iert einen anruf. für das telefon als erfolgversprechen-
des direktmarketinginstrument gibt es eine reihe von 
gründen. zunächst ist hier seine weite verbreitung zu 
nennen. die werbung per telefon, die ihren ursprung 
in den vereinigten staaten von amerika hat, erfährt in 
deutschland, trotz der von anfang an restriktiven Hal-
tung der rechtsprechung, einen geringen, aber im Er-
gebnis beachtlichen und ständig wachsenden umfang. 
dies zeigt sich an den zahlreichen, hierfür speziell ein-
gerichteten Call-Centern, die in der regel in struktur-
schwachen gebieten, heute oftmals sogar im ausland, 
mit niedrigen Lohnkosten betrieben werden. der nutzen 
dieser werbemethode besteht darin, dass der verkäu-
fer den kunden direkt ansprechen beziehungsweise sich 
individuell auf den angerufenen abstimmen kann; zum 
beispiel werden kunden nach einer, von diesen ausge-
sprochenen kündigung angerufen, um sie zu einem neu-
en vertragsabschluss zu bewegen, vornehmlich gerade 
in der bank- oder versicherungsbranche. Hinzu kommt, 
dass die werbemethode zugleich verhältnismäßig ein-
fach durchführbar und dabei, auf grund der geringen 
telefonkosten, vergleichsweise günstig ist. die sich aus 

fixen, vor allem dem gehalt des, die telefongespräche 
durchführenden Mitarbeiters, und variablen, vor allem 
den gebühren für die tarifeinheiten, bestandteilen zu-
sammensetzenden kosten betragen heute so im durch-
schnitt in deutschland etwa 10 Euro pro telefonkontakt. 

nach § 7 uwg ist eine geschäftliche Handlung, durch die 
ein Marktteilnehmer in unzumutbarer weise belästigt 
wird, unzulässig. unter einer Belästigung versteht man 
die beeinträchtigung der privaten oder geschäftlichen 
sphäre durch die Art und Weise der Kontaktaufnahme mit 
dem jeweiligen Marktteilnehmer. Es geht dabei nicht um 
den belästigenden inhalt einer werbebotschaft. dabei 
geht es vor allem um folgende fallgruppen: 

•	 gezieltes ansprechen von Personen in der 
Öffentlichkeit, 

•	 zusenden unbestellter waren sowie
•	 Haustürwerbung, in der regel also 

vertreterbesuche.

nicht jede belästigung führt zu einer unlauterkeit im 
sinne des uwg. Erforderlich ist stets eine Interessenab-
wägung zwischen dem interesse des Einzelnen, keine 
unerwünschte werbung zu erhalten und dem interesse 
des werbenden an einer wirksamen werbung. Eine un-
zumutbare belästigung liegt dabei dann vor, wenn das 
interesse des Einzelnen, vor unerwünschter werbung 
geschützt zu werden, überwiegt, wobei als Maßstab 
wieder die auffassung eines durchschnittlich informier-
ten, angemessen aufmerksamen und verständigen ad-
ressaten anzunehmen ist. 

das Ansprechen in der Öffentlichkeit, zum beispiel auf 
straßen, in geschäftspassagen oder bahnhöfen, um 
verbraucher zu einem geschäftsabschluss zu bewegen, 
stellt dann eine unzumutbare belästigung dar, wenn der 
werber sich nicht als solcher zu erkennen gibt. anders 



ist dagegen das ansprechen auf einem wochenmarkt 
zu bewerten, auf dem derartige verkaufsmethoden üb-
lich sind und wegen der Erkennbarkeit des verkäufers, 
zum beispiel durch besondere kleidung oder spezielle 
ansprache, auch einfacher abgewehrt werden können. 
Eine unzumutbare belästigung ist hier nur dann anzu-
nehmen, wenn dieser weitere unlautere Mittel verwen-
det, zum beispiel nötigung, oder den erkennbaren willen 
des beworbenen, nicht angesprochen zu werden, miss-
achtet. 

Eine unzumutbare belästigung nach dem uwg stellt 
auch das Zusenden unbestellter Waren mit der auffor-
derung, entweder den kaufpreis für die sache zu be-
zahlen oder diese wieder zurückzuschicken, dar. diese 
fälle werden heute im verbraucherbereich auch von 
dem ausdrücklichen verbot erfasst. Entsprechendes 
gilt für das Erbringen unbestellter dienstleistungen. an 
der wettbewerbswidrigkeit des zusendens unbestellter 
waren ändert auch die zivilrechtliche regelung des bgb 
nichts, nach der durch die Lieferung unbestellter waren 
kein anspruch des absenders gegen den verbraucher 
entsteht. 

im „Consumer“-bereich war aktives Telefonmarketing 
vor der uwg-reform 2009 zulässig, wenn zumindest 
eine vorherige stillschweigende beziehungsweise kon-
kludente Einwilligung des verbrauchers vorlag. Ein kon-
kludentes Einverständnis wurde dabei angenommen, 
wenn sich der verbraucher so verhalten hat, dass aus 
der sicht eines objektiven Erklärungsempfängers mit-
telbar auf ein Einverständnis mit der telefonwerbung 
geschlossen werden konnte. Heute ist unverlangte te-
lefonwerbung im „Consumer“-bereich ohne vorherige 
ausdrückliche Einwilligung der beworbenen verbraucher 
unzulässig. begründet wird die unzulässigkeit mit der 
störung der Privatsphäre, da man in seiner Privatsphäre 
mit persönlichen anrufen und nicht mit werbeanrufen 

rechnen muss. Ein solches ausdrückliches Einverständ-
nis liegt zum beispiel dann vor, wenn der betreffende 
selbst um die information gebeten hat oder sich bei ei-
nem anruf seinerseits mit einer telefonischen beratung 
einverstanden erklärt hat. diese Einwilligung muss dabei 
nicht in schriftlicher form vorliegen, ist jedoch aus be-
weisgründen für den werbenden empfehlenswert. 

zivilrechtlich können solche verträge, die ausschließlich 
telefonisch (oder auch per E-Mail oder fax) angebahnt 
und mit verbrauchern abgeschlossen werden, innerhalb 
einer frist von 14 tagen widerrufen werden. 

strafrechtlich stellt nach dem uwg ein schuldhafter 
verstoß gegen diese grundsätze zudem eine, mit geld-
strafe bedrohte Ordnungswidrigkeit dar. werbeanrufer 
dürfen auch nach nicht mehr mit rufnummernunterdrü-
ckung arbeiten. 

Ein aktives telefonmarketing schließlich ist im 
„business“-bereich, also allgemein gegenüber sonsti-
gen Marktteilnehmern, dann wettbewerbsrechtlich zu-
lässig, wenn zumindest eine mutmaßliche Einwilligung 
angenommen werden kann. Es geht hier nicht um den 
schutz der Privatsphäre, sondern um den schutz der 
geschäftlichen betätigungsfreiheit des angerufenen. 
die rechtsprechung verlangt für die annahme eines 
mutmaßlichen Einverständnisses, dass „auf grund kon-
kreter umstände ein sachliches interesse des anzu-
rufenden“ am anruf vermutet werden kann, das heißt, 
dass der anruf in seinem konkreten interessenbereich 
liegt. Ein allgemeiner sachbezug, zum beispiel das be-
nötigen von büromaterial, reicht nicht aus, da dieser na-
hezu immer gegeben sein dürfte. Es muss vielmehr ein 
konkreter, aus dem interessenbereich des angerufenen 
herzuleitender grund vorhanden sein, das heißt, dieser 
muss sich auf die eigentliche geschäftliche tätigkeit be-
ziehen. Handelt es sich zum beispiel um eine Maschi-
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nenfabrik, so wird eine mutmaßliche Einwilligung anzu-
nehmen sein, wenn sich der anruf auf Metallwaren oder 
Maschinenteile oder gegenstände mit bezug zum Ma-
schinenbau bezieht. im Ergebnis kommt es also darauf 
an, ob im Einzelfall die annahme gerechtfertigt ist, dass 
der umworbene den anruf erwartet oder ihm jedenfalls 
positiv gegenübersteht. zur feststellung eines derarti-
gen besonderen grundes, das heißt regelmäßig eines 
potenziellen kaufinteresses, ist letztlich der schriftliche 
weg empfehlenswert.

die regelung des uwg bezieht sich auf die werbung 
unter verwendung von automatischen anrufmaschi-
nen, faxgeräten oder elektronischer Post (E-Mail, sMs, 
MMs). derjenige, der in dieser form wirbt, bedarf der 
vorherigen ausdrücklichen Einwilligung des adressaten. 
anders als bei der telefonwerbung reicht eine konklu-
dente beziehungsweise eine mutmaßliche Einwilligung 
bei der werbung gegenüber sonstigen Marktteilneh-
mern nicht (mehr) aus. der gesetzgeber sieht hier ins-
besondere wegen des stark belästigenden Charakters 
und der gefahr der übersteigerung ein höheres schutz-
bedürfnis. diese regelung deckt sich darüber hinaus mit 
den vorgaben der datenschutzrichtlinie für elektroni-
sche kommunikation. 

bei der regelung geht es um das verbot anonymer elek-
tronischer Werbung. der zweck besteht darin, den wer-
benden dazu zu veranlassen, sich zur werbung zu be-
kennen und seine identität nicht zu verschleiern. 

als ausnahmetatbestand regelt das uwg die zuläs-
sigkeit von werbung mittels elektronischer Post ohne 
ausdrücklicher Einwilligung des Empfängers für diejeni-
gen fälle, in denen der unternehmer die elektronische 
adresse im zusammenhang mit dem kauf einer ware 
beziehungsweise der inanspruchnahme einer dienst-
leistung erhalten hat oder der kunde bei Erhebung der 

adresse und bei jeder verwendung klar und deutlich da-
rauf hingewiesen wird, das er der verwendung jederzeit 
widersprechen kann, ohne dass hierfür andere als die 
übermittlungskosten nach den basistarifen entstehen. 
besondere sorgfalt ist bei der Einholung von Einwilligun-
gen im rahmen von allgemeinen geschäftsbedingun-
gen geboten. keine wirksame Einwilligung liegt bspw. 
vor, wenn auf einem vom adressaten unterzeichneten 
Lieferschein der textzusatz „bitte informieren sie mich 
auch über weitere angebote und gewinnmöglichkeiten 
per E-Mail (ggf. streichen)“ enthalten war und dieser von 
den adressaten nicht gestrichen wurde. denn für ein 
Opt-in in E-Mail-werbung bedarf es einer aktiven Einwil-
ligungshandlung bspw. durch ein ankreuzkästchen oder 
eine separate unterschrift. ferner sind Einwilligungser-
klärungen nur dann wirksam, wenn sie verständlich und 
vor allen dingen so bestimmt sind, dass die adressaten 
wissen, wer ihnen in welcher frequenz welche art von 
E-Mail-werbung zusenden wird.

das uwg bezieht sich auf auch die werbung mittels sol-
cher kommunikationsmittel. Praktisch geht es dabei um 
die sogenannte Briefwerbung (Mailing), also werbebriefe, 
Prospekte, kataloge, Postwurfsendungen, Handzettel 
oder anzeigenblätter. direktmarketing per anschreiben 
ist auch heute noch von bedeutung, vor allem, da hier 
die zielgruppen mit großer Präzision angesprochen wer-
den können.

dabei ist zu unterscheiden zwischen unadressierten 
werbesendungen, die in erster Linie im „Consumer“-be-
reich vorkommen, und adressierten werbesendungen. 
die verteilung von unadressierten werbesendungen an 
„alle“ Haushalte, die zum absatzmarkt des betreffenden 
unternehmens gehören, oder auch an nur ausgewählte 
Haushalte, ist wettbewerbsrechtlich zunächst grund-
sätzlich zulässig, selbst dann, wenn kein ausdrückliches 
Einverständnis des umworbenen vorliegt. allerdings 



dürfen unternehmen keine werbematerialien auf die-
sem wege verteilen, oder, durch ein privates unterneh-
men oder die deutsche Post ag, verteilen lassen, wenn 
die adressaten dies ablehnen, zum beispiel durch ent-
sprechende briefkastenaufkleber wie „werbung? nein, 
danke“, „keine werbung“ oder „keine reklame“. Entschei-
dend ist die konkrete, auf dem briefkastenaufkleber ge-
äußerte willenserklärung. von bedeutung ist hier vor 
allem die Meldung zur sogenannten robinson-Liste, ein 
verzeichnis des deutschen direktmarketingverbandes 
in wiesbaden, dessen Mitglieder verpflichtet sind, den 
widerspruch des verbrauchers zu beachten; auch für 
nichtmitglieder des verbandes steht dieser weg offen. 
der adressierte werbebrief stellt ein relativ günstiges 
direktmarketinginstrument dar und ist wettbewerbs-
rechtlich grundsätzlich zulässig. dabei ist zunächst zu 
beachten, dass ein solcher brief spätestens nach seiner 
Öffnung als werbebrief inhaltlich zu erkennen sein muss.

„Auch das Internet ist kein rechtsfreier 
Raum! Was offline gilt, gilt grundsätzlich 
auch online“

für ein unternehmen ist heute ein internetauftritt von 
großer bedeutung. Es ist weitgehend unverzichtbar, im 
internet als „visitenkarte“ ein „schaufenster“ des eige-
nen Leistungsangebots zu installieren. unabhängig da-
von, ob man über den internetauftritt verkaufen oder 
nur sein unternehmen und seine Leistungen präsentie-
ren will, beginnt der internetauftritt mit der Einrichtung 
einer entsprechenden webseite. 

deren registrierung kann eigene rechte begründen, 
aber auch fremde rechte verletzen. in rechtlicher Hin-
sicht kann die registrierung einer domain dabei vor al-
lem gegen Markenrechte dritter verstoßen. 

weiterhin kann die verwendung einer domain namens-, 
firmen- oder kennzeichenrechte dritter verletzen. so 
wird der name durch § 12 bgb geschützt, und zwar die 
Namen von natürlichen Personen, städten und gemein-
den sowie vereinen. die firma wird durch handelsrecht-
liche normen und die (unternehmens-) kennzeichen 
durch das Markengesetz geschützt. 

auf webseiten wird mit bildern, mit Musik und anderem 
geschütztem Material gearbeitet. bei der übernahme 
fremder texte oder auch bilder (zum beispiel fotos, gra-
fiken, karten) ist das urheberrecht, schwerpunktmäßig 
im urheberrechtsgesetz (urhg) enthalten, zu beachten, 
ebenso wie auch die oben schon angesprochenen vor-
schriften des uwg. bei fotos können nicht nur die rech-
te des fotografen als urheber der fotos betroffen sein, 
sondern unter umständen auch die rechte der auf den 
fotos abgebildeten Personen, deren Einwilligung grund-
sätzlich nach dem kunsturhebergesetz dann erforder-
lich ist, wenn deren abbildung verbreitet und öffentlich 
zur schau gestellt werden (was beim abruf im internet 
der fall ist). 

nach dem telemediengesetz (tMg) besteht eine Pflicht, 
auf webseiten ein impressum, das heißt eine anbieter-
kennzeichnung, aufzunehmen. welche angaben zu ma-
chen sind, steht im Einzelnen in § 5 tMg. sinn und zweck 
der impressumspflicht sind in erster Linie der verbrau-
cherschutz, aber auch der schutz von Mitbewerbern, 
die sich so über den inhaber einer webseite informieren 
wollen. bei webseiten mit journalistisch-redaktionellem 
inhalt sind zudem die anforderungen des § 55 rund-
funktstaatsvertrages zu beachten. 

zu beachten ist, dass auch nutzer von „social Media“, wie 
etwa facebook-accounts, eine anbieterkennung vorhal-
ten müssen, wenn diese zu Marketingzwecken benutzt 
werden und nicht nur eine rein private nutzung vorliegt.

MarkEtingPLanungMarkEtinginstruMEntE
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die durch social Media-Plattformen, wie foren, blogs, 
foto- und videogalerien und bewertungs-Communities 
auf der eigenen Corporate webseite, eröffneten kom-
munikations- und interaktionsmöglichkeiten für und mit 
interessenten, kunden und anderen internet-nutzern 
erzeugen nicht nur Marketing-Mehrwerte, sondern ber-
gen auch rechtsrisiken. 

für jede Online-kommunikation sind aus datenschutz-
rechtlicher sicht stets die schon vorgestellten bestim-
mungen des bundesdatenschutzgesetz (bdsg) und das 
telemediengesetz (tMg) zu beachten. 

neben datenschutzrechtlichen fragen geht es dabei vor 
allem um die Haftung des webseite-betreibers für den 
sogenannten user-generated-Content, also die inhal-
te, die von nutzern über social Media ausgetauscht und 
auf der Corporate webseite eingestellt werden. verletzt 
dieser user-generated-Content die Marken-, urheber- 
oder Persönlichkeitsrechte dritter, verstößt er gegen 
das wettbewerbsrecht oder ist dieser inhalt ansonsten 
rechtswidrig oder gar strafbar, dann stellt sich die frage, 
ob und unter welchen voraussetzungen der betreiber 
der webseite hierfür verantwortlich gemacht und ins-
besondere auf unterlassung und schadensersatz in an-
spruch genommen werden kann. 

für die betroffenen inhaber des verletzten rechts, zum 
beispiel im falle einer beleidigung durch einen anderen 
nutzer oder wenn ohne zustimmung des fotografen 
oder der abgebildeten Person fotos in einer fotogale-
rie hochgeladen wurden, ist es oftmals der einzige weg, 
gegen den betreiber der webseite unterlassungs- und 
schadensersatzansprüche durchsetzen zu können, da 
sich häufig die identität des nutzers, der die verlet-
zungshandlung begangen hat, nicht ermitteln lässt.

die aus dem tMg abgeleitete grundregel der Haftung des 
webseite-betreibers für user-generated-Content lautet, 
dass der webseite-betreiber für eigene inhalte unbe-
schränkt und für fremde inhalte nur beschränkt haftet. 

nach der rechtsprechung gehören zu den eigenen in-
halten, für die der webseite-betreiber unbeschränkt 
haftet, neben den von diesem selbst erstellten inhalten 
auch diejenigen fremden webseite-inhalte, die sich der 
webseite-betreiber zu eigen gemacht hat. Er haftet also 
dann unbeschränkt für user-generated-Content, wenn 
er diesen aktiv zu seinem redaktionellen angebot macht 
und/oder eigenständig wirtschaftlich verwertet, nicht 
aber wenn er die noch deutlich als solche erkennbaren 
fremden inhalte lediglich passiv übernimmt, wie dies 
etwa typischerweise bei nutzer-beiträgen und -kom-
mentaren in foren und blogs der fall ist.
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Hochschule Offenburg

die Hochschule für angewandte wissenschaf-
ten Offenburg wurde 1964 als staatliche inge-
nieurschule gegründet und 1978 durch den be-
triebswirtschaftlichen standort in gengenbach 
ergänzt. in den 1990er-Jahren entwickelte sie 
als fachhochschule neue studienangebote im 
bereich Medien sowie Master-studiengänge 
mit internationaler ausrichtung. in den vergan-
genen zehn Jahren hat sich die zahl der studie-
renden mehr als verdoppelt. Heute studieren 
an den beiden standorten Offenburg und gen-
genbach mehr als 4.500 junge Menschen in den 
bereichen technik, wirtschaft und Medien. die 
vier fakultäten bieten ein breites, interdiszipli-
näres und praxisorientiertes fächerspektrum: 
betriebswirtschaft und wirtschaftsingenieur-
wesen, Elektrotechnik und informationstechnik, 
Maschinenbau und verfahrenstechnik sowie 
Medien und informationswesen.

Hochschule konstanz 

die Hochschule konstanz technik, wirtschaft 
und gestaltung ist eine moderne Hochschu-
le mit einem anwendungsorientierten Profil. 
sie verfügt über ein breites fächerspektrum 
und profitiert von der interdisziplinarität so-
wie der verbindung von theorie und Praxis. 
die Hochschule ist in forschung und Entwick-
lung, technologietransfer und weiterbildung 
Partner für innovationsorientierte unterneh-
men und leistungsbereite, kreative Menschen. 
sie ist ein wesentlicher teil der internationalen 
wissenschafts- und wirtschaftsregion boden-
see. kernanliegen ist es, engagierten talenten 
unterschiedlicher vorbildung berufs- und Le-
benschancen zu eröffnen. dabei ist es wichtig, 
studierende persönlich zu beraten, individuell 
zu fördern und ihnen wege ins ausland zu er-
öffnen. die Htwg will so zu einer nachhaltigen 
Entwicklung der gesellschaft beitragen. 
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