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Das Wirtschaftsrecht ¡st nebst dem Privotrecht, dem öffentlichen Recht

sowie dem Strafrecht e¡n autonomes Rechtsgebiet und bildet sazusa-

gen das "Doch" dazu. Das Wirtschaftsrecht findet seine Rechtsquel-

len in den übrigen Rechtsgebieten und hat sich insbesandere seit dem

Zweiten Wekkríeg aus dem früheren Handelsrecht entwickell, Nach

Ansicht des Autors wird die (bereits heute bestehende) Dominanz des

Wirtschaftsrechts, das in weiten Teilen internatianaler Recht ist, in den

nrichsten lohren und lahrzehnten weiter zunehmen. Die rasanten Ent-

wickl ungen der glabalen Wìrtschoftstdtigkeite n - beispi elswei se durch

technische Neuerungen - werden zusützliche wi¡'tschaftsrechtliche

Frogen oufwerfen: "lnternet GV", "ßilcoins", <Crowdfundíngn etc.

Herausgefordert sind nebst lusstudenten, Rechtsdnwtilten, Professoren

insbesondere auch Politiker, die immer mehr einem oAd hocismus* frö'
nen, und nicht zuletzt loumalisten. Der Beítrag vermittelt einen Úber'

blick zum Status quo sowie zu möglichen Entwicklungen im ersten

Holb johrhundert.

Le droit écono¡n¡que est une bronche iuridique outonome, aux côtés

du drait privé, du droit public et du droit pénal, et en constitue pour

ainsi dire le " cadre ". Le droit éconamique tire ses origines des outres

domoines du drait et s'est surtout développé depuis la Seconde Guerre

mondiole à portir de l'oncien droit commercial. De l'avis de I'auteur,

la prédominance (déjù actuelle) du droit écanomique, qui relève en

grande partie du droit international, va continuer de croître dans les

années et décennies à venir. Le développement fulgurant des activités

économiques glabales - résultant par exemple des innovations techno-

logiques - soulève de nouvelles quest¡ans en matière de droit ócono-

mique : o AG sur lnternet ", n bitcoins ", " crowd{unding ", etc. Ce sont

non seulement les étudiants en droit, les avocats et les professeun quí

sont mis au déft, mais aussi les politiciens, qui cèdent de plus en plus à

une ottitude ou cau7 par coup (u od hac "), ou encare les journalistes'

L'article offre un operçu de la situation actuelle et des développements

possibles dans la première moitié du siècle.
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Einführung

Wirtschaftsrecht

Der Begriff <l(irt,scho.ftsrechl¡ haT weder klare Grçtlzcn
noch unbestrittene Inhalte. Dieses selbständige Rechtsge-

biet tällt sozusagcn zu'ischen Sti,rhl und Bank. Es bclìnclc't

sich <<c1uel zu dcn andctcn Rcchtsdisziplincn; intcgriclt
diese teilr¡'eise. stðtt dicse zu substitttiet'enuI. Wirtschafts-
recht stelh etne Kambincttiou vot"t Prir,atrecht. r,on öl'ferlt-
lichcm Rccht und von Straliccht dar. M.E. hanclclt cs siclt

beim Wirlschaflsrecht, etwas trivialisiel't. um eincrseìts

Pr r¡n V. Kr;¡¡2, ProL Dr. iur.. Rcchtsanualt, LL.ìt{.. Bcrn.

f)crAutor ist ordentlicher Profr'ssor fìil Wi¡tschafìsrecht sorvie fiir
Rechtsverglcichung an del Universitit Bern. zuclenl gcsohä{islült-

r{rnder [)irektor des Instituts für rratirxrales und lîr internatituales
\\ii rtschafì srccht ( l \l¡R : wrvx'. iwr.un i bc.ch) sorvic clcrzcl t Vizedc-
kan dcr Rcchtsq'isscnsch¡fìlichcn Fakultät; dic Aus{ühlungcit ba-

sicrcn anlcincrrt Rcfcrat dcs Untcrzcichners anlässlich dcr llaupt
versanrmlung des I-Lrzerner .Iuristenvcreins vom 20. lv{ai 2{)14 in
L.uzcln; der Beitrag rvurde Ende Novetnbcr 2{)14 abgcschlossen.

Àuor¡les I(rr-l.lnrr.+r-s. Wiúschûlìsrecht als Recht der Wifischâft.
in: Aktuellc |ragcn zurn Wirtschaflsrccht, Ziirich l9i)5, 9.
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die <lirone t> soll'ie andelerscits die <Klctnnrcr¡t der aude-

ren clrei Reclitsgebietez.
Wisscnschaälich lässt sich clics in çrster Linic clamìt

bcgrürrdcn, class dctn Wirlschaftsrccht <als Intcgrutions-
disziplin (...) die Aufgabe lobliegtl, in tibergreifender
Gesamtschau clie hergeblachte strenge l)ichototnie at
überu'inclen>:r. Wirtschaftsrechtler miissen sich in allen
Rcchtsgcbictcn bçstcns auskcnncn und sind juristischc
<Melrrkämpfcp. Wìrtschaftsrscht stcllt in jcdcm Fall cìnc
<Quers<:hnittstuuteriets tlaC. Seine {'erct'lung itrt schrvci-
zerischen Rechtssystem kanlt im Wesentlichen rvie fblgt
vorgentrfillnen rverden :

\Ã¡e'r eine soÌche Qualilìkation ablehnen sclllfe, l<ann lxr{zdenr kaunr

bestreiten, <lass Wirtschattsrecht <immer sclron eiu rvcuig attders>

t,ar: PlLtt V. I(rrNz, Zehn bcmcrkcnsrverte Auffâllìgkeitcn
bei dcn lìr'r,isioncn dcl lclzicn Jahrc inl schu'cizcrischc¡t Cicscll-

schafìsrccht. SJZ 104 (200u). 562; bc¡cits in dcn l930er.lahrcu
hielt W¡r."r'rtcn Ilur,;, Die Problerrratik rles lVirtsch¡lìsrechls. in:
Verö{lèntlíchungen cler Hanclels-Hoclrschlrle 51. Callen. FIefi I 5,

St.Gallen 1919. I9, zru Bearbeitung des Wirlschaltsrechts fest:
<\\¡er dies¿ Arbc'it zu lcisten überniml'nt. lrì.rss soç'ohl das Prtvlt-
rccht ri'ic clas öll'cnllichc Rccht bchcrlschcn>.
C-snrsrr,rr¡ .T. l\4rtrn. trbcr lintrvicklung. lìcgrilT Lurd Aulgabcn
des Wirtschalìslechts -'llinc Skiz.ze zunt rrktuellen Stand der Wirt-
schalisrechtsdiskussion, ZSR 101 I (1932), 304 l-: zuclom I;nt'Lz
Rlt't¡Lr¡. Konze¡tiorr und Strukturen des \\¡inschaftsrechts, in:

- Fast¡ðE¡i liir Pctcr Uhner'. Berlin 2003. 978: (flts Wìfischafts-
rccht crgänzt nlithin das lnstrlìrÌlcntârium dcs Privatt'cchts uncl clcs

öllbntlichcn Rcchts durch dcn Gcdankcn dcr gesarnrvirlst'hot'ili-
i:hen Rít:lttigkei¡>>: Hen'orlteburrg inr Orìginal.
In tiieseur Sìnne beispielsrveise: (it ttttl<. ¡l Fftt,tttt tttt I'ol.l
Hovrrxcr.N-HuùNL. Perspt:ktiven des Wìrlschaftsrechts (...).
ZVgIRWìss I I2 (2û ll ). 2 L

hn 19. .lahrhundert strlltc das Hancielsrccltt5 (not;itre-

ne als l(omplementärrechtsgebict zum Zivih'echt.¡ bzw
nunlllehr clas Wirlschafisrccht cincn zcntralcn l-eil dcs

P ri v a t re r: I t t s clar. Das ö //Þ n t I i t' h e &er:/¿l becitrll ussl.e incies

ab clel zweitcn }Iåilfte cies 2û. .lahrhunderts illrmcr Ilehr
cias Wìrtschatisrecht, rurd cine solche I'cndonz muss woltl
künliig tiil rias 21. Jahrhund€rt angcltonllllÊn werdctt.

Trotzdcm sind generelle Att,ssugen unnúgli<:lt, cl.h. cs

kornrnt je rveils auf clas lionkretc Thcrna an, oll Privâtre chl
oder riflentl iches Recht tibenr,iegt.

B. Einleitung

Vbr cliesern lìintergrund dürl1e oflensichtlich sein, dass

Wirtsclraf'tsrecht cin b e s o nrl et's í ntet'e s :; cu t l es Rec lt ts ge bi et

ist. nicht ztúeLzL angcsichts seiner enorlrrcn praktischcn
Relevanz für'ciie Wirtschaftsre¿rlität in cier Schr.r'eiz (sorvie

auf globaler Hbene). I)cl vot'gclcgte Beitrag kann und soll

in keiner \À'eise <abschliessencl> scin. sonclclll elrthält nrtr,

atrcr irnrncrh.in cinc sub.jektive ,lusv'ultL vort spânllclldtn
rvirtschafisrechtlichen Thcrncn.

Nach knapp 25 .Iahren intensiver Beschäftigung nrit
dern Wirtscliaflslccht wagt der Unterzeichner cinigc 81È

clce in die <Krislalllutgelr. Ob cliese Prognosen iu tttltcr-
schìccllicherr Bereichcn - 2.8. ztt Rcchtsctzttrtgcn6 odct'

z¡.i Rcclrtsanwcrldurlgcnr. zu tcchnischcn Errtrvicklungcns
(uncl ihren Ëinfliisscn) sorvie zu Intcrnationalisierttn-
gene - zutreftèn. kaun fìiihestens im Zcitpunkl <Jer Ente-

ritierung beslerilàlls (sic!) int JcLhr ?0J0 entschìec1en

ws¡clen.
I-in spczilìschcr Fokus dcs Bcitr;rgs. rricht z:tlctzl

rechfspoliti.tclr inspiriert, licgt auf lnlrulÍsprognosetl z.Lr

gewichtigen r.virtschalìsrechtlichen -feilrechtsgcbieten.

närnlich zllrn (ìesellsclrallsrechl'0. zurrr Finanznrarkt-
recht¡r sowìc 2u111 Konzcmrcçhtrr. l)íc anclclcu Tcilrcchts-
gebiete cles Wirtschaftslechts also: Im¡naterialeüter-
recht, Wettbewerbsreçht sor¡'ie Steuerrecht'r - bleiben irn

ZrLr Thematík: Pl.'llrn Jt:¡tc. Gibt es in clel Scllw'eiz cin II¡ntlels-
reoÌrt?, recht l7 (2009), 4l fl.; ausscrdcm: At-t,xairnr,n Bnux¡tt,lt,
Was ist lïandclsrcclìi?,AJP,'PJA l9 (2010ì^ l53l ff.
\,'g1. dazu [rintcn II.¡\.
\,'gl. dazu hintcn II.B.
Vgl. dazu hinten III.
\¡gl. dazu hintcn I\i
Vgl. dazu hintc¡ VI.B.
Vgl. clazu hintcn \¡1.C.

Vgl. clazl ltintcn \¡1.D.
'liaclitioncllcrn'cisc und an dr'n nrcislc¡ [.inivcrsiläten ill dcr
Sclrrveiz - r,r'ird d as Stet¡tttt <t ltl z.unt öJictt tli<:hen Rc(i/rl llez¿ihlt: ârÞ

c1e ls velhlilt es sích an tìer Universítüt Bcrn. die m. E. richtígcrs c ise

erkannt hat, dass das Sieuerrecht eineu Teil cles \À/irlschaftsrechts

clu'stcllt.

Konzemrecht
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Grossen und Ganzeu ausserhalb der folgenden Betrach-

tungen.

ll. AusgewählteBetätigungen

A. Rechtsetzung

a. Grundverständnis

Unter sog. Rechlsetzurtg rvird eine hoheilliclte Ordnr.ing

van genere:ll-obstrok[et' Natur verstandeura; regelmäs-

sig u,ird (gcradc im Bcreich dcs Fit.ranzrnat'ktrcchts) von
<Rcgulicrurrg> gcsprochenr5. Rcchtscrtzullgcn kommcn

auf BuntJesebene, auf Kantonsebene sowie auf Gemein-

deebene vorr", rrnd ztvar auf sümtlichen Regelutrgssafen,
d.h. es bestehen Verlàssungsnomen, Gesetzesnormen so-

wie (Rechts-)Verordnungsnonnen.
Im 20. .Iahrhundcrt gab es rcgchnässig heftigc rcchts-

politische Auseinandersetzutlgelì betreifend mehr <Re'

gilientng> einerseits odet mehr <<lleregrlierttng)) an-

dererseits, uncl díe Debatten dartem nach wie vor anrt.

M.E. kann lnortteutan eins Tenelenz ztrr Regulìentng
(Stichrvorte: Rechnungslegung, <Abzocker> etc.) festge-

stellt werdenrs. Eine Trenclwende scheint nicltt absehbar,

r¡,as sich u.a. auf die Benjsattssit:úlcrn answirken wirdr'.

Rechtselzung mcint <r'clrlvegnghnlend-distanziertc, gcncralisierctt-

dc Rcgclung odcr Progtaurmicrung einer Viclzahl gleich gelagcr-

ter Fäl1e, als Scha{'lurrg von Orclnrtttgstlustern fiir rviederholbares

ki.urfliges Cescheherr oder von Modollen lür zw'ìsc,hennretrsolrli-

ches Verhalteor: G¡ottc Müllutt, Funktiouen der Reclttssetzung

im moclcmûn Staat, ZBI 97 (1996). 100.

Dic lìinanznrarktaulìichtsbehörclc (FIN lvlA) publiziertt' <Lcitlinien
zur Finanznarktrcgulierutrg> ill Jalir 2013, dic sie genräss r\rt. 7

Abs. 5 FINMAG (SR 95(t.l) und ir.r Rücksprache mit clem Eidgc-
nrissischen Finanzcleparlenrent zu erlassen halte; generell: Rot.¡r

H. WLBI ru/Trrr.rvrls Ist l-1. Richtlinien fìir die F'inanzmarktregulie-

nrng * Bedentung nutl UrTrsetzung, SZW 78 (200ó)^ 339 ft'.; zude¡rr:

Ml'nl.,r,r,t SnNu. Finauzmalktregulierung Zurückschaucnd odcr
vorausscìranend?, SZW 83 (201 1),249 fL
Das Winschaltsrecht wilcl (grundsätz1ìch) ausschliesslich tvf Bu¡t-

desebene geregelt: ausnahmsrveise fìntien sich aul' Knntottsebene

ebenfalls wirtschaftsrechtlir'he Bestìnmungen (nämlich einerseits

kantonales Steuerrecht sorvic auclercLseiis - das B¡¡ndesrccht ct'-

gänzerrde kântônal'; Rcguliclungcn zu Kantonalbankqn).

Statl allcr: JE.rN Nlc:ol ¡s flntlpv. Wirtschatsr-cchl lcbcn und

lehren, ZSR 120 I (2001),6 f.; l:lar.rs C.,rsr',rn voli DFR Cno¡¡ri
T¡t¡nlrl, Ltur¡i:tt. Rcgulicrung: Rcputation, \¡er{râuon ttncl Vcrant-

worlung, in: Festschrift für Roland von Büren, Basel 2009, 732 f.

Ilint'eise zu dicser akftrellen ßtrtwicklnng: Perr¡r V. KuNz, Cor-
poratc (ìovcrnancc - 'ltnclenz von dcr Selbstrcgulierung zur Rcgu-

licrung. in: F'cstsohtìfi für' Petùr Böclili. Ztir'ìch 2006, 47 I ll.
Í)ie <NuchJiuge t nat:h ll'irrs<:hu|is.iu¡'isten ç'ird m.E. im 2l. .lahr-

hundcrt wcilcrhin zunchurcn, untl zrvar lriohl unr irl tscrcich dcr
Rechtsetzung (2.8. bei legislativerr Vorarbeiten ìu der Bundesver-

waltung) oder tleren rcchtspolitíschcu Beeinflussnrrg (etra,'a durch

b. Besonderheiten

Im schwcizcrischcn Ilandclsrccht gibt es kein <llandcls-
gcsctzbuclr> o.Â. Viclmchr wtlrds bcwttsst dant Prinzi¡-t

des <Code uni(ltteÐ gefolgt, d.h. das gcsamte I'rivatrec:lrt

wrrcle, zumindest im Grossett Llnd Gailzen. in eineln ein-

zigen Erlass -- konkret: ZGts inklusive OR geregelt. ln
cicn letzten Jahrcn kam es indcs zu Dekodifikqliottcn Lr.a.

im Gcscllschaftsrccht2o, und eine solche Terrdenz schcint

auch für die Zukunft abschbarl.
lm gesamten Wirtscliatlsrecht - besonders ausgeprägt

irn Finauzrrrarktrecht " isi im Zrtsalrrlrrcnharrg mìt cict'

Reclrtsetzung eirte Verlagerwrg ztt t' Wrort{ n u n gs gebu n g
weg \'on der Gesetzgebung feststellbar'r?. l)iese Entiviok-
lung diïrfte in ZukunfÌ weitergehen:r. wotrei es legislative
Ivlöglichkeiten gibt, um eine dcmokratische bzw. zumin-

dcst einc parlentetÍarische tr{itsltt'ac:he zLt sichcrrr (Bci-

spicl : TB'I'F-Verordnurrgon)2r.
Seit einiger Zeit wird clie Tcnclenz zur Regttlierung

lechtspolitisch kritisiert (<Overkill>>). Mit gutem Gruncl

w'irci auf positive Beispiele enrcr Selhslreguliet'ung hin-
gcwicscnrs, dsren Grenzell in clett letzleu Jahren jccloch

mcluftch aufgczcigt wuldclt (Stichu'ort: Finanz- bzw.

Ilankenkrise 2007i2008). M.E. könnte bzw solite dar-

riber ctiskrrtiert vverclen, ob eine <Regulíerungsl¡¡'emse¡t

Wirtschatisvcrbändc [¡ei Vcrnchntlassungc¡t]. sonclcrn in crstel'

Linic bei dcn Þ'olgen solchcr Rcgulicmrtgcn; tscispicl: -fätigl<ci-

ten der ul.egal ()ontpliancer rverden künflig neite Teilc der \\¡irt-
schafl nicht allein die Finanzbranche 'plügen.

Allg.: St,;seNNl Cir:ltNuri, Dekodifikation, Iliss. Bern 2006,pnsslrrt.

inr gesellschaftsreclttlichcn \¡ordergmnd stchctrcl: Ftts io ns gesel:
(i;usC: SR 22 I .30 I ) sovi'ic Brrclr.'/iÞl;le ngese rz llll:C: S Íl 957. I ); in

dcn andcrc¡r ü,irtschafìsrechtlichcrr'l'cilrechtsgchictcit (2.ts. inl lìi-
nenzmarklrecht^ inl Imntateri¡lgüterrecht sowie im !\¡ettbes'erbs-

rechl) haben inrnre¡ schcxl S¡tt'zi a I geset:e vorgche,nschl.

Für tlas .4/r¡icriecå¡ r.väre r1íes m.E. rvünschbar: Vgl. dazu hinten
\¡I D ,.

llic meislcn Erlasse dcs l:inqnznnrlttreclr¡s sind ln dcr Schu'ciz

als Rahmcngcsctzc aì.ìsgcstaltct, so dass z*'anssläufig dctaillicrtc-

Rechlsverr¡rdrrungen. basierentl au1' Iegislativen Delegationen" er-

lassen rveldert: ínlolge des strikten Legulitàtsprinzips inr Atrgatrc-

recht {jiîngst beispielsrveise: BGE 140 t 180 Llnv. 5.2.) erscheínen

die l\4öglichkeitcn insbesoutlcre itn Steuerrec ht orhcblich cirrgc-

schränkt.
M.li. rvürdc bcispielsweisc cinc attl dcur Àkticnrccht bcruhcndc

< l'e rc r rl u r u t ¿ç zut' (.' cn p <tt tt { c (iov e n t u n t'e ¡¡ dttrchaus S inn lltachen:

1,g[. dazu hinten VI.lì.a.
Bei clen Vercirdnungen betreftèrrd <-ltxr Iìig To Fail> (TBTF-) rvur'-

tlen parl u n e t r tut'ist'I rc Geneh miguttgs vorbeha| t¿ r'orgcscheu. tlic
zu Abstimmultgcn im Eìtlgcntissischcn Parlanlcnt tührtcn.

Langc (und he'uvährlc) I'radition ge'rticsst dic Scltrstrcgulicrrìnu v.a.

în Finxtnncu'klretht. die teils zu N4indeststandÍìrds geführt haben;

gn-rntllegencl: Ttlolt,ls JLrL zt, Anerkatrnte Nf inclestsl¡llclards als

<Zu'itterlorrl> cler Fina¡¡znlarkt(selbst)regulierung. itr: Berncr Ge-

tianken znrn llecht, llcrn 1014, 197 lT.
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flir (rvirtschaftsrechtliche) Rcchtsetzungen einzufiiht'en
wäre26.

Entgcgen den meistcn Vonirtcilen gcgcnübcl der.E¡r-

ro¡ttiischen Union laufen in diesem Zusammenhang legis-
lative Bemühungen zur Reduktion der Regulierungslast.
in del Schweiz wurde im Jahr'2014 vom <T'hink"I'ank>
Avenir Suisse ein rechtspolitisches Diskussionspapier mit
dem Tìtel <Auswcge aus dcm Rcgrilierungsclickicht> prr-

bliziertrT.
Die Wirtschaftsrealität sowie das Wirtschaftsreoht

sind ha c h lco tnp I ex e T h e n t e n. Aus recirtsstaatlichen solvie
atrs demokratischen Überlegungen clarf es zu keiner <Ex-
perlokratio> kommen. Nichtsdestotrotz ist bei zahlreichcn
<tcchnischcn> Wirtscbaftsrcchtsfragcn (Fusiclnsrccht,

Bucheffektenrechtrs etc.) schon heute - und rvohi erst

recht in Znkrurft - der <narntaleÐ Purltunenlat'i.er iil¡er-

.far tlert uncl somit auch externen Einflüssen ausgesetzlze.

B. Rechtsanwendung

a. Grundverständnis

Die sog. Rechlsanv,euduttg stelk, etwas trivialisiert, eine

vollzogene Rechtsetzung clar. lm Wesentlichen handelt es

sich um i ntl i v ít{ u e I l - ko n lcre te U msstzungclt clurch Gcrich -

te oder durch Bchtirdcn, und zwar dut'ch Norntintcrprc-
tatìonen. Entschieden rvird zrvar in erster I-inie ein llin-
zelfall, doch kann dadurch eine allgemeine Regel gebildet
u,erden, die prinzipiell tür jedermann gilt. Dadurch wird
Rcchtssichcrhcit gcschalïen.

f)ie Interpretatiou der Rechtsetzung fctlgt - v.a. bei Cc-
richten - einer Methoclik, die niclrt allein in der Schrveiz
gilt, sondern geraclezu giobal anerkamt ist. In diesem Zu-
samnrenlrang werden traditionelienv eise v ie r Au s I e:gun gs'
eletnente bcrücksichtigt, nämlich grammalikalischc,
historischc, systematischc sowic' tclcologischc. Das Bur-

rú Diverse legiskrtít,c (itundmec'ltanísrr?(2rr kûmmen in Flage. die

m.E. nir:ht notwerÌdigerlveise Regulierurrgen verlií¡rdern. als vie[-
mehl zur Reflcxion alìregen sollen; als Beispiele: Evalrtations-
pfl ichten. IJelichtcrstattungsplìichten, Rcgulierungstblgeabschât-
zungcn, ein (sclektivcs) Vcrordnungsveto odcr schliesslich cin
qualifìzier:tes Mehrheitserlr:rdel'nis bei Abänderungen anr legislati-
r.en Staltrs qiro.

27 ,liirrgst rvìrd eine turabhdngige Príi/itelle zur Ër'aluierung votr Er-
lasscn vorgcschlagcu: NZZ Nr. 223 (2014), 23: <Gelhngen im Rc-
gulierungsdickicht>r.

tt Vgl. dazu hintc-n Ill.Â.
]t' f)ie Qualitiit der u'itlsc,ltqlisreclttli<:lten Ret:htse¡:¡øg muss

m.E. scit cinigcn Jahren crnstlich hinlcrlìagl rvcrdcn, r¡nd zrvar
nicht zuletzt rvegen eínes zunehmenden <Ad hoc-isrnus>: Vgl.
clazu hinten \¡I.4.

clesgeliclrt fol gt sei t vielen J aht'cn e itteur çr'cg ¡1(t ¡ i 5 ¡: h t: tr.

A,Ietlutd e np I uraI istnus ¡s bei der Normintcrprctation:").

b. Besonderheiten

Dìc Mcthodik mit \/crschìcclcrltn Atslcgungsclcnrcn-
ten lässt sich auf das 19. Jahrhitntlert zulückführenr'. Iln
21. iahrhunilelt dürfte keine ntethaclische Revttlulion er-

fb lgen. Zum l4/i r ts c h afi s re c h. t sind immcrhin ntcthocl ische

Bcsondcrhcitcn çlkcrlnbar-'r. Bcispielswcisc vcrwcist clas

Burdcsgcricht immcr wicdcr auf cine Praktikabilität dcr
Nonnar-rsiegrurgrr ocler auf eine rvirtschaftlicltc Betr¿rch-

tungsrveise (Motto: <Substance over Form>)ra.

M.E. gab und gibt es lceine spezifisc:he <Wi¡'tsr:hcúis'

t e c h t.v n e I h o dik>, Abrve ichull gen vom klassischen Kanon

dcr Auslcgttrrg brauchcn lcgislativc Rcchtl'cltigurrgcn
bzrv. Grr.urdlagen, die in ¿rller Regel fehlen. Atts cliesetn

Gmnd müssen beispielsweise ein <rechtsvergleichenclcs

Auslegr.mgselement>:]5 sor.l'ic cinc <hatrrronischc Auslc-
gung>> a b ge I e hn t w er den.

lr)

tl

Ii

Aus cle¡n ['r'inzip dcs plagmatischcn Ìvlcthodcnpluralismtrs folgt
u.a., dass keine <Rançptriirrtg> zu'ischcn dcn ve'rschicdcnen

Illcnlcnlcu bcstchl: als Iìcispíclc zu dicsct'Praris: IIGF. 140 IV 5

krw.3.l.; BGF. 139 III 4l5lrrrv.2.5,l.: IIGE l3lì II:24 Enr'.4. 1..

BGE l-17 V 37(r En¡,. 5.1.; statt aller: I-I.rxs PtrtLn W¡t lr.:n, Der
Mcthodenpluralismus des Buntlesgcrichts bci dct Cesetzcsa¡.rs-

lcgung, recht l7 (1999). l-{7 ff-.: gcnr,-r'cll zu dcn (vclgleichbalcn)

\4cthoden ansscrhalb der Schrvciz: Gii¡*Tl:R HÂGI.R, Rcclttsnletho-

den in Europa. Tiibingen 2009, 2. Kap,. N 57 tll
Die l)oktr'ìn verveisl aul' Friedritlt {)arl vott .!allgrr.r' sor¡'ie aul'

Rtulol.f vot r Jherittg.
Im Detail: Pt'utn V. l(t-rNz. Iv'lcthoclischc Bcsondcrhcitcn bci
Rcclrrsanu'cndungen inr \Virtschafìslccht ijbcrblick sou'ic KI'ìtik,
Richterzcitung vonr 30- \,lai 20 I l, Rz. I ll ff. ru.ri'.1l.
Praktikâbilität r.vurdc bis hculc zwar (noch) nicht als <t'ealistisches

:\uslegLurgselen'ìer'ìl)) ancrl(annl.: inrmerhin hielt das Burrtlcsgericht

bereits ini Jahr 1970 in BGE 96 t 605 f. Env.4fest: <Wie bei dcr

Cesctzgcbung (...) ist auch bai clcr Auslegurtg clos Cosclzcs cirtc
Lr)swtg anzustrehen, dic upraktikahel> ist (...). ,\uch unter dicsct¡l

Gcsichtspunkt rr'chtfcrtigt siclt dic Ausle-gung (. . . )r; llclorhr-bnn-
gen hinzugelîgt: aus derjtingelen Praxis als llcispiel: tsGll ll6 ll
I l9 Ënv- -1.3.4.

Das Bundesgericht soheint aber eine pienerelle lvittschal'llichc Bo-

trachtungsn'eise c¿b n il eh n a n : "Eine r¡'rrtschaftlìchc Beilachtungs-
u'cise rvär'c allcnf'alls dann nröglich. rvcnn clas (iesclz selbcr cirtcn

wirtschaftl ichen Anknüplìrngsprurkt rvählt. u'as hic-r nicht zutrìfli,
oder w'enn eine Geselzesumgehung (...ì vorläge> {BGE l2(r III
-16(r Flrrv. 3.b.).
Pu t ut V. Ku¡tz, Instrurnente der Redrtsvergleìchutrg irr der

Schr¡'eiz bci clcr Rcchtssctzung und bci clcr Rcclrtsitnrvenclung,
ZVgtllWiss I 08 (3009), 66 dcl ALÌtÕr n,ird ar"rf dic 'lhcnratik. vo-
raussichtlich in naher Zukunft. dctaillicrter zuri'tclikornrncn: a.l\4.
ji.ingst: 'litolvns I(¡\DNFR GR¡zl,rNo, Rechtsvergleichuug vor Ge-
rioht, RIW 60 (2014).4iì6; rn.E. wìrd clíc Bcticr.rtung clcr Rcchts-
vergleichung am Bundesgericlrt un<l dercn reaìe lJrtrsetzung -

tiherst'hiirzt (Rechtsvcrglcìchung sctzt niimlìch mehr vo¡aus als das

i5
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tsei der Ausleguug von Wirtschaftsrecht ist eine

Ytelzahl von Behörd.e¡¿ sowie von Gerichte¡r int'ol-
viertir. Sowohl auf kantonaler Etrenc als auclr auf
Rundesebene bestehen e irrige Spezialgerichte (nicht:
Ausnahmegerichte)'ì7, nämlich z.B. HandelsgerichterÊ

sor.vie seit clem Jahr 2012 das Bundespatentgericlrt3e;

m.E. därften in Zukunti zr.r,ar rveitere wirtschtúi.st'echlli'
clrc Spe:ialg,eric'hte debattiert werden, doch dercn Reali-

sicnurg ìst unrvahrschcinlicha".

C. Rechtsgestaltung

a. Grundverständnis

Während Rechtsetzrutg sowie Rechtsanrvendnttg ho-
lieitlich erfblgen, spielt sich die sog. Rer:htsg,estahung

im privaten Bereich ab. Basis stellt die Privatautonotnic
dar, und zwar insbesc¡nclcrc in Fonrr clcr Vcrtragsfreihcit.
Rechtsgestaltung setzt G estal î ungsJre i lrci î. voraus, w¿ls

meist clispositives Rechts statt zwingendes Recht bedingt.
M.E. werden seit einiger Zeitim Wirtschaftsrecht immer
häuiìgcr (i es talt t t r tgs nröglic lt hei ten red uz í et't.

Offcnsichtlich ist dics bcispielswciss i$ Gesell-
scha.ftsrecht iind insbesorrdere im Aktienrecht, das in der

Schrveiz eine lange - und im Attslancl ureist bervunderte -
Traclition cler Flexibilität hatrr. Die (frtihcre) Vcrmutung
zugunsten von dispositivem Aktienrechta2 wurde zwar

blosse Aul2ühlen r.o¡t ausläntlischen [.ehrmeinungen oder Normen
aus ande¡en Rechtsordmrngen).

Í Übcrsicht (für Lescr im Ausland): Pp"t'r¡r V. Kuxz. trVirtschatls-

rcchtlichc Rcchtsanrve nder in rlcr Schwciz, ZVglRWiss I I 2 (20 I 3 ),

191 ff., v.a. 19"+ ff. (tsehördcn) sowic 198 fL (Gcrichte).
¡r .A.rt. (rAbs. I ZPO spricht vtnt(la{:hge{ichtenD.
rs Hanctelsgeriohte gibt es einzìg itt vìer Kankttt,r.' Bern, Zürich, Aar-

gau nnd St. Gallen.
rn Cl'ttLL P. Rlri¡,non"tl. Eín Jahr schwcizerisches Bunclesp.ltenlge-

richt, ZVglRWiss I 12 (201 3 l, 292 ff.
aÛ Dics därftc chÃ,a dcr þ'all scin im Hinblick auf cin lluntlesfînart'

m o r kq;e r i <: lt t (hierzu e*i'a : .f p¡¡* -.M,rnc Sctl,r llnn, Estab l i shing a

Federal Capital lvfalket Coult ol'Filst Inslance - Why not?, Jus-

letter vom 19. April 2010); bereits gescheitert ist allerdíngs ein

ehenrals vcrrgeschlagenes Budes¡;ettberverltsgcricht iur Zusaur-

nrenhang nrit der lange geplanten urtcl nunnlehr gcscheiterlen Kat-
tcllgcsetzrevision.

'r l)adurch unterscheidet siclt das schlveizerìsche ìnsbesonclere vom

dcutsc,lten .7kÍk:ntvcht, clas aul' úel¡.;r Prinzip tler Satzungs,slrenge

berulrt: <Die Satzurrg [Schrveiz: sc. Statuten] kaun von den \¡or-
schriften dieses 6esetzes nur abweichen. \\¡enn es ausclrücklich zu-
gclasscn isu 1rs 23 [5] Satz i dAktc).

ar Dclailliert: Pprnn V. Kt;r¡z-. f)cr lv{ûrdcrheitcnschutz im schr.t'ci-

zerischen Aktienrecht, I'labil. Bern 200l, $ 6 N I72 {l'. m.rv.H.; zu-

deur: Pu'tr'n Fonsruosirtt, Gestaltungslì'eiheit im schweizelischen
Gesellscllaflsrecht, in: Zeitschrifl für Untemehurens- und Gesell-
schaftsrecht, Sonclerheft l 3 l Gestaltungsfreiheit irn GescllsctraÍìs-

nicht umgekehrt. indes iti cler Essenz mindestens 1ìir Pu-

blikumsgesellschalìena'' in Frage gestollt, und zwar durch

dic im Jalrr 20I3 angenomlncnç <Abzockcn-Vollçsinitia-
tiveaa.

b. Besonderheiten

M.Ë. stehen die Zeichen irn Wirtschaftsrecht auf (nlehr

Regulierung>) sowie avf ( n e h r nû n gc n cle Vo r s c I tt'ífit:n >,

dics nicht nur, âbcr auch im Bcrcich clcs Gcscllschalìs-
rcchts uncl crst rccht im Zusammcnhang mit dçr anstc-

henden (srossen Aktienrechlstevision>'5. Als Alternative
z'¿'ischen zrvingenclen rurd ciisposiliven Regelungen gibt
es verschiedene <O¡ttings>-Yariantett, ciie in Zukunfì wohl
noch ausgcbaut werdcn clürllen'Ó.

Im Gcscllschaftsrccht gcltt cs bci Rcchtsgestaltungen

Lrl7t Slafiilen einerseits sorvie um -llttionürsbindtrrtgs-
vertrtige (genereller: Gescllschaf'tet'bindttrtgsvertrågc')

andererseits. in der Wiltschalìsrealität zeigt sich seit

.Iahren einc ame lnt ende Kot tf'or trtif¿7t cler <<Rechtsgestal-

tungcn) mit (Musterstatutcn)) odcr trrit <Mttstcrvcrtrài-
gen>>. M.E. rvären lJerater autþefbrc1cr1. clie Gestaltungs-

{l

reclit. IlerliniNew York 1997, li6 (<irn Z*'eiiþl tlisposítiver Na-

tur))).
.,\llg.; CHnrsrrtplr B. Bi.,ur¡:n. Zwingendcs Àktienlecht: Recht-

fertigungsgründc und Âltcrnativcn, GcsKR 2013, 5+l {L; zrtdettt:

Pnrr:n V. Kr¡xz. Eidgeniissische Volksinitialive <gegen clie Abeo-
ckereì> (. . .). Juslelter vorrr 4. F'ebruar 2{-} I 3, Rz. 2"19.

Nunmehr de lege lata: Art. 95 -Abs. I IIV; die bundesriitliche Um-
sctzung cllolgte irn Jahr 2014 durch die mehrhoitlìch zrvingcnd

ausgcstaltete \.crorclnung gcgcrt ùibcrrnässigc \"ergtitungcn bci bör'-

sc¡l<oticrte'n Akticngcsellschaften 1\,'egüV: SR 22 I.33 I ); gcncrcll:

Pnrrn V. Kur-2. Schrvciz: Abzockcrrcgulìci'trng, in: Âudit Conr

rni{tec Quarlcrìy L'1014, 2ó f .

Während das Aktienrecht zumindest bis arlhin - primär als Olga-
ttisationsrecht vet'slancleu ut¡r'cle, rliìrlìc in Zukunlì wohl vcll,rchrt
dic GesellschaJispolilik inr Vordr'rgrund rlcr rcchtspolitischcn

f)cbatte stchcn {2.ts. irir Zusanunctihang mit dcr Rcgulicrung dcr

R.r:hsloflbranche oder nril del Eìnlührung einer aktienrechtlichen
<{ìt:,s<;h!et:hIerqtldl¿)2 - Themen, die eigentlìch gcscIlsr:hu.ftsrttltts'

.fienul sind;. am 28. Nc¡vernber 201,1 r.vurde ein Revisionsentwurf
in clic Vomchmlassurtg geschickt. urìt dcur u-i¡. citlc <Geschk:slìlcr-
quotc> \,on 30 ?¡ bei gcrvisscn Publikunrsgcscllschaftcn fiil Vi{ und

liir GL vorgeschlagcn x'ird lÃr1.734e IÌ-OR]); teils liönntc mchr
gcscllschalisrcchllichc Rcgulicr-ung allcrdings attch nrcht' Gcstal-

ttrngsfieiheil nrit sìch bringen, nâmlìch etwa wertn neue (it'-te[l-

sr:ltttltslonnen zugelassen i.r'tirden: vgl. clazu hínten VI.B.b.
Akiucll im Vordergruncl stehcn <Opting>,-Varianten itn lÌórst'rtge'
se I l.sc halisrec ht auldcr eincn Scitc (notabcnc bctrcffbnd obligatoli-
schcn Übernahmcangctrotcn: <Opting out): A.rt. 2l Ahs. 2 tsl-lllC;
<Opting upr: Ar1. 32 ¡\bs. t Bft.l'lG) sorvie int Rerision,srechl itul'

der anderen Seìte ((Opting oul> ìnr Hinblrck auf 'die eirrgesclirärrkle
Revision: Art. 727¿ Atrs. 2 OR: rniigliclr ist aussertlcm ein <,Optíng

dorvn>>).
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möglichkeiten (besser) zu untzen, doch Skepsis tîLrss

überwiegenrT.

D. furisten(aus-/weiter-)bildung

a. lnstitutionen

Im Laufe der Jahrzehnte r,l'urde immer rviecier in Frage

gestellt, ob Recltlsrt¡issensclrufi als solche überhaupt als

Wissenschat't qualifìziert werden könne oder nicht{s: eine

solchc <Debatte> solltc heutzutage niÇht wirklich emst

genülrmcn wcrdcn. Es licgt ìndes an dcn Rcchtsrvisscn-

schaftlenl selber. sich ausreichend seriös zu positiouieren,

nas nicht zuletzt bei \lirtschaftsreclttlern nicht irnmer
der Fall zu sein scheint (Stichwort: luteressenkonflikte)ae.

Ohne Zweifel stellt die Jurispruclcnz eine <<echte> Wissen-
schafb> dar.

Die zentralen rechtsrvissenschaftlichen Ausbildungen
(und WeiTerbildrmgen) erfblgen in der Schweiz an Univer-
sitäten. Zwar gehören FcLt:hhochschulett ebenl"alls zu clen

<Ilochschulen>. doch ihr praxisorientiertet' Fokus fìihrt
in cìnc nicht-akade¡nische Richtung. M.E. machctr Fach-

hochschulen ini Bereicir <ler Rechtswissetischafl schlicht
keinen Sinn-'o, u.a. rveil die univsrsitäre Wirtschaftsrechts-
rvìssenschalt bewusst <<realitätsnah> ist.

Die Nachlïage wtclt llirtschaJisjun,sfsfi wircl in der

Zukunft erheblìch zunehmen (beispielsiveise im <Vy'achs-

tumsbereich>r der Legal Con-rpliance). lnsoferu werden
wohl immer mehr Studenten der Jnrisprudenz auszubil-
dcn sein, notabenc ohnc entspr:cchendcn Rcssotircenaus-

bau für dcrcn Ausbildung. Unìversit¿iten wcrdctr dcshalb

in den rrächsten Jahren nicht darum hetutn kclmmen. für

r: N{.I'1, bleitrt riÁ¡'e¿¡ilcs PotentíalÐ fiir Statutengeslaltungen, abcr

etrensr¡ lïr Velrragsgestaltungerr regelnrässig ungenulzt: Pl'rl' n V.
KUNZ. Statuten Gnrndbaustein der Aktiengcsellscllaft, in: Die
((grosse)) Schç'eizel Akticnrechtsrevision. ZürichiSi. Callcn ?010,
57 ad IìN l4 sowie 59.

{t Allg.: En¡rsr A. Kn,rvrn, Rcchtswisscnsclralt als tscruf, rccht 29

(20il), "+9 f f:
ae Ein nicht unerheblicher Teil der puhlizi.a'en.deu utld puhlizierten

Il'irtschalisrechtlcr in der Scltq'eiz sìnd Praktiker (teils mit Titu-
larprolìssulcn o.À.), dic Privatgutachien für Klicnten uotabcne
nicht scltcn ohnc entsplcchenc{e Ollcnlcgungcn bzu'. 'Ïì'ansparen-

zen ' in Þ-aclrpublikationen vcrötfcntlichten, rvodurch dic <Lchrr'>
(und danrit Gerichte) beeinflusst werden können: cliese otJènsichl-
liolrenl¡¡fe¡'¿,srsnkonllíkte fülrreninrtreru'iederzueinent <Svstenti<:

B i¿s ¡ der angeblichen <Wírtschaf'tsrechtsrviss¿uschaft>r. und zwar
bcispielsrveise in flnanzmarktrcchtlichcn Publikationcn (Ileispicl:
Iìctrozcssionen); in Dcutschland und in dcl USA als Iìcispiele
sind solchc heiklcn <Pcrsonalkonstcllationcn>r kaum zu beobacl¡
tcn.

5G Rechtsr.r'issenschalì gehört denn auch nicht zu den gelördetten
Fachbereichen:Art. I Abs. I FIISG (SR 414.71); Irc¡ch'u,idersinni-
ger rväre m.l:, ein Pt omotionsrechl frLr I'-achhochschrtlen.

die Julistenausbilclung - ähnlich wie für die Mcdizinstu-
clenten - entsprcche nde Zu la s s u n gs lt e s c h r ci r t kt t n g e n v or-
zuschcnsr.

Urriversi tätet1 sowie fìnanzk räftig c ei Íe r n e [i t t lft ìi s s e -
etr.va eine CHF 10t) Mi<t. Spencie der [,IBSr2 - werden seit

einiger Zeit (unter bestimmten Aspekten nicht gänzlich
zu Llnrecht) kritisiert. Als besonclers einflttssreich enn'eist

sich in diessm Zusammcnhang dcr <Ziircher Appell>
primär gogsn Finanzicrungcn clcr (Privat-)Wìr1schaft51.

Trotz Gnindsyurpathie fiir dicse Anliegen tnuss festge-

halten r¡'erclen, dass clessen pronlinente Befänvorter clie

sltu¿tlichen <Förderungseitrflussnahmen> mehrheitlich
austrlenden5a.

l)as Wirtschaftsrcc,ht ist ssit cincrl .lahrzchnt das

< I4/ach s t t u ns t'e ch t s ge b i et > schlechthin. das an den trleis-
ten Universitäten zu zahlreichen neuen Lehrstiihlen ge-

fiïhrt hat5s. Angesichts seiner unbestreitbar itnmeusen Be-
rieutung {iir die praktischc Wir:tschal'tsrealität dürl'te cs in

dcn nâchstcrr .lahrcn an den zukunftsoricnticrtc,n Univcr-
sitüten als Lehrgebiet ausgebaut rverdell56. Dics trifl't nicht
allein auf die Ivlqsterslufe 2u57, sonclern ebenfalls aul'clie
B u c h e I a rs t u fe. clamit sich j eder Stuclcnt w irtschallsrecltt-
liche Minimalkenirtnissc aneignet5s.

jr Reispiele: Nurrerus Cìausus, ¡\ulhahnreprüf ungen, <Amerikanisie-
rurlgÈn)) etc.

t: MaRrus Mùilnn. Umsilittoncs tinivelsiiiltssponscrring. NZZ
Nr. 100 (20121, l7; gencrcll zur"lhenratik: PrrEn Urntl'uiM,rnc
CHrsNry, Unlstrittcncs Univcrsitätssponsoring. NZZ Nr. I ó8

(2014). 19.
5r Kritisoh z,ttt'tt Utt iversítdtss ¡t<ttts<t ri n g ; lV1¿\Rl(LiS M t;l l.¡'tt, Akado-

mische Freiheit - Sorgen urr ein bedrohtes Gut, ín: Benier Ceclan-

ken zum Rccht, Bcrn 2014, 38 I ft.
i" Ilcispielsrvcisc hat dcr Untclzt-ichncr miterlebt" dass staatlich¿

l''òrdet ittslittttit.¡¡e,¡¡ bci Berufiurgctt 1(inlerren¡utrr¡>; itättc cs sich

um cinc Bank odcr cínc sonstigc privalc tintcrnehrlttng gehandelt.

rv¡ire von einer <Riesensauerei'i und einern <Skandal> die Recle ge-

wesen anders olfènsichtlich beinr Staat.
5j \¡trr zehn Jiilrren gab cs - als Bcíspicl arl IWR cicr Llnivclsilät

Bcrn ctst cincn q'irtschafìslcchtlichcn LchrstLrhl^ hcqlc bcslclìcn

drei vollamtlicltc Profcssuretr; cs ist abschbar, dass irn rlächsicn
.Iahrzehnl zusätzliche Plol'essuren hinzu kournlen nrtissen, uut dìe
Bedúr1ìlisse abz-utleckelr.

in Nebst der Ausbildung steht die I4Þitcrhildung ftìr -furisten ìnr Vor-

dergmntl: es gibt immcl uehr wittscl,alìslechtlicbe Lehrgünge
(z.ll. <Ll.lvf . lntctnationalt's Wirlschafisrccht, o.À.¡. dic cntspre-

chcndc l\aclitiagcn bcfiicdigcn sollcn; cinc Zturahtnc äir dic Zu-
kunfl erscheinl absehbar.

57 Trarlìtioncll s,ird Wirtschallsrccht príntär ruf lVlaslcrstul'c gclchrt:
beinl (ìv{åster Wìfischaftsrechl)) músste nl.lì. in Z-ukunft dns Kor¡-

zentreclÍ ols Pflicltfaclt vorgcschcn wcrtlen, stcllt dìcses cioch tlie
<Spitzc> dcs WirtschafÌsrcchls dar (ct'staunlichcnvcisc wilcl Kon-
zc¡nrt'clrt an dcn meistcn Univcrsitätcn vcrnachlássigt).

58 An dc-r Liniversilät Bern wird auf Bachelorstufb Irur. aber inl¡ner-

hnt Gcs<:llscltafis¡rcil uurlasscncl gclchrt; cs blcíbt lìir tlic studcn-
tische Ausbildung zu hoffen. dass in Zuku¡rft i¡r einer zusâtzlichen
Baclrclorvorlcsung rvcitcrc u'í r t s c haÍi s rcc h Í I i t l rc Tei h e c I t t s ge b i e tc
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b. Dozenten

Im zcntralen Fokus sämtlichcr universitärcn Föl'clc-

rungsmassnahmcn für l)ozeuten stchur ilr <Jcr Schlvciz
zwei Gruppen: þ'ruuen auf clel einen Seite5e sow)e Jtttrge
(Stichu'ort: <Förr.lelprofessuren>) auf cler anderen Seite;

enlsprechentle Notwendigkeiten rverden axiomatisch ak-

zeptiert uncl selten in Frage gestellt60. Angesiclrts dieser
Ein- bzw. Zweiseitigkeit droht indes - anders als etr¡,a

in der USA - die Velnachlässigung von u'¡ss<lrs¿:huJtli-

clrcn < Quereinsteigernr, die unerlässliche Kenntnisse cler

Wirtschaltsrcalítätcn mit sich bringcn6r.

Unter cliesem Cesichtspunkt erscheinen sorvohl das

,llter als avch ¡tt'akti.st'he Er/hltrungett der Dozenten rve-

sentliche þ'aktoren. Beispielsweise kann ein 3Ojähriger

Wirtschaflsrechtsprofessor wohl meist nur Theorie lehren
(und crlbrschcn). Es gilt also nicht: je iüngcr, dcsto bes-

ser. Ausscrdcm solltelr Wiltschaftsrcchtsprofcsstlren im
Bereich ihrer juristischerr Ðxpenise über rrrehrjährige Be-
ruf'serfalllngen verfü gen¡2. Ei n dritter rvicliti-eer F'aktor

zum Wirtschaftsrecht (anclers z.B. irn öffentlichen Recht)

ist dic [nÍcnmtirnalität der Dozentenr'3, die regeltnässig

Auslandsaufbnthaltc hintcr sich gcbracht habcn scllltcn6*.

M.H. müssen theoretische Grr.rncllagen sowie prakti-
sche Aspekte im Bereich cles Wirtschaftsrechts kontbin ierr
werclen: <Theorie und Praxis sincl (.. .) keine Gegensiitze.
Beide sind sie vielmehr dazu besti¡nmt, sich zu ergätrzen.

Juristischc l)c¡ktrin unri juri stische Praxis sind aufgcrufcn,
sich mit den gleìchen Problemen zu bel'assen und diese zu

1ösen>65. Herìtzulage dominielt an schu'eizerischen Uni-

nrincleste¡rs in Grundziigen bchandclt u'erden (r'or cinigen Jahrcn

rvar dics rìùch dcr Ìiall beim lmmatcrialgütcrrccht nnd beitn Kar-
tel lrecht).

tt Beinr <Gendct>-.4s¡telrl, cler an den I-;ni'"'ersìtäten cluroh spezìlìsche
Personalabteílungen abgesíchert wird (nicht zuletzt irlr IÌinblick
auf Berufirngen von Dozcntcn), geht cs nicht alle iu um das q'eibli-

che Ccschlccht. sondcrn vcrmchlt sm dra lþreinbttrk:eit v<¡n I'-anti-

lie utul Ilertd'soq,ie É¡enercll urn (¿)iper'.r/1ìr)).
6c Die Nicht-Kritik entspricht sozusagen eirter nniversitiire.n <political

o0freclrless)).
6r [)ie in der USA iìblichen <revolting cloot's> ru'îschen Prìvatrvirt-

schalt uncl Univcrsität sincl in der Schr.r'ciz fast gänzlich unbekannt;
entsprcchendc <Wcchsel> $'erden skcptisch bcohachtet.

62 Zwar sind Vcrallgcnreiircrungcn haum möglich, doch m.F.. dür-ll"

ter'ì mindestens 5--l() Jalne praktisc'he Tütigkeî¡ zrv¿tr niclrt hinrei-
ehen<1, aber zumindest notrvendig sein.

t'r Die Notrvendigkeit eryibt sich aus del [tttet'notianalisíerung des

lltirtsc:ìta.lisrechls, dic im 21. Jahrhundcrt iveiter zunchuren rvì¡cl:

vgl. dazn hintcn I\'.D.
oa Andels ausgeclrückt: \\¡irrschaflsrcchl ist auch rn der Schrvciz

internâ1ionaÌrs Recht.
ó5 [ttNsr llÖttx. \&ie grau ist die Theorie? Gedanken zum !'erhàltnis

von l)oktrin und Plaxis in der Jurisprudenz?, AJP,'PJA 3 (1994).

4l9; IIen'orhebung irn Original.

vers itäten díe P r trr is o t' ie. n t i e r t h.e i t im \4/irtschaftsrec lt t66,

was sich in Zukunft allerdings äuderu sollte, rvenn nicht
sogar müsstc67.

l)ic Anfcrrdcnlngçrl an Urtivcrsitätsclozcntclt rvcrclcn

sich in Zukunft generell veränclern. Im u,irtschaftsrecht-
lichen Fb¡sclruttgsbereiclr rnässen Interessenkonilikte
transparent(er) gemacht werden; es wäre indes völlig naiv
rnrd weclcr liir den ForschLtngsbcrcich noch lì.ir dcrr Lchr-
bcrcich fürclcrl ich. Vy'i rtsch aftsrcchtlcr sozusagc:n im <EI -

fenbeìnturm> einzusperren"s.'I',echnische Enttvicklungen
werden nicht allein cias Wirtschafist'echt6e, sondem eben-

falls den Lelrbereich nachhaltig prägen; clie Ilecieufirng

von <Präsenzvorlesungen)) r.vircl abtrehmen?0.

lll. Technische Entwicklungen

A. Erleichterungen

Die grössten ll4enschheitsentlvicklungen überhaupt er-

folgen jeweils basierencl anf teclmischen Neuetungetr.

Entsprechcncle Entwickiurtgen schlagcu sich olìmals
übcrraschcnil schncII cntrvcclcr mìttclbar odcr trnmittclbar
irn Recht niecler'r. RegLrlienrngen sehen in der Folgc bei-
spielsweise die Cmndlageli dafiir oder allfülligc, Schtrtz-

massnahrnen dagegen vclr. Solche technischen Entwick-
lungen bringen meist Erleiclztentngen mit sich.

Ersichtlich rvird dics -- crstcs Bcispicl - ìm Finanz-
marktrecht, und z\4'¿u beini Bucheftèktenrccht, das im
Jahr 2010 in K¡aft trat'r und u.a. international motiviert

'"' "l'cils rvild cinc <tApothcose dcs Plaktischcn> bcklagt: Jrar
Nl(ût-,rs Dnt;ttv, Wirtschaftsrccht- lclrcn und lchren, ZSR 120 I

{200r), r0.
ú'- VoruLrsselzung dafirr rväre. dass eine wiver.sittit¿ Kan'ie¡r, lür in

de¡ Praxis erfolgreiche lttrtsTcn a t t t dkt it'¿,¡" gemacht l,iircle: leider
scheint dic Entrvicklung gclaclc in ciie umgekchrte Richtung zu ge-

hcn.

'j8 Praktischc rurd rcalitätsoricnticrtc'Iätigkcitctt tt¡t'und tìihrend der
Ll niversi tü lskntlbu hn (2.14. Konrrissionsntitglietischallen, Vcrwal-
tungsl'åtsmandate, Gulachten oder Berâ[Luìgen) u'irken sioh, u'cnrt

ín vertretbaren Masscn rvahrgr'norrrrrellj nicht zuletzt posìtiv auf
delr unir.crsitären Lchrbctrieb âus; rÁ'er1r1 sich hingeten dic aktucl-
lcn 'lindcnzen clurchsetzen solltcn, g'ird känfìig cinc Genet'rtlitut

wn < E lf'en hein líi u nl en t > das sclt,,l'eizcrischr' Wirtschaftsrcclrt prä-
gen und die Jurrgjuristen ausbilden urit ertlsprechenden Folgen.

o'r \igl. dazu hintcn III.
'0 Sog. IIOOCS (<urassive opctr onìinc couLses>r) rvird einr' grossc

Zukr¡nft plophczcit: B..rRNl,v THt¡:r'lpstlN. Vìrtual valuc. f ínanci al
'Iinlcs voul 7. Oktobcr'20t4 {lìcilagc <'fhc l]nturc of thc l.ìniversi-
tyi>¡, ltl ll: NZZ N¡. 271 (20 l+),4.Ì tCampus: <I)cr Profissor vor
der Karrrera>).

7i Dass dies auch Auswirkungen aul'clie L.ehre hat. r¡'il'cl an audeÌer
Stelle envähnt: Vgl. dazu vorne ll.I),b.

:') IJncheflcktcngesctz (l3IiC: SR q57.1).
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rvaral. Nach lmmobilisierung oder Ë,ntmaterialisìerung
von Massenrvertpapieren {2.8. Aktien oder Anieihensob-
ligationcn), die auf fiühcren Konzeptcn beruhenTr, sclruf
das REG als Spezialgesetz mil der BucltelJÞÅre ein ncues

Verurögensobj ekt s ui generi si5. Ðeren Verr,'"'ahntn g sowi e

Übertragung erfolgt mittels Registereintragung statt phy-
sischer' <Hanclhabrmg>7ri.

Im Gcscllschaftsrccht -'zwcitcs Bcispicl kann als

tcchnisclro Erl cichterun g dic E I ekt ro n i.s i e r t r r t g eÍu rch D a-

tenbanken (v.a. Hantlelsregister)ii cnvälint rvercleu, und

die Moclernisierung des Hanclelsregisterrechts, clie im
Jahr 20 12 initiiert u,urdei8, geht weitefe. Durch das 1¡r-

ternet wild die Transparcrlz cntsprechcnder Infornratio-
nen sichcrgcstellt uncl vcrbcssertsn. Elcktronisicrungcn
erleichtem schiiesslicir rveitere wi$schaftsrechtliche The-
menbereichesr.

B. NeuartigeFragestellungen

Das Wirtschaftsrecht uncl tcils auch dic anderen Rechts-

gebictc sehcn sich immcr wiccler mit neucn, sozusagcn

t' Vgl.dazu hintcn I\'-C.
'r Hinrveise: P¡rnn V, KuNz. Legislative ,\ktivitäten ím Finanz-

nrarktrecht zunr Entrvurf lìir ein ¡reues Bundesgesetz über Buch-
eftèkten lBucheffèktengesetz: BEG), in: Anlagerecht SBT 2007,
Bascl 2007, 25 1T. und r'.a. 36 ff. m.w.Ili nnnmchr kodilizic( itt
Art. 973a ff. OR: ausserdem: H.t¿,rln Bi(RTSc¡ll, Die rechtlichc
Unrsclznng dcs Bucheffsktengesetzes,AJP/PJA Ilì (2009), I07I ff.

t' Art. 3 IIEG; hierzu im Detail: Peren V. .Kunz. Basler Kommen-
tar - l\¡ertpapierrecht: Buc,heffeklengesetz, iJasel 20 I 2. Art. 3 BEG
pussim; uunmehr: BGE 138 III 139 fT. Env. -5.2.

76 Art. 24 1f, BEC; tlie lleúniipftrngvon LIrkund.e tutd Recht, utrtabene
urspri.inglicher Zentralinhalt von \\¡crtpapiercn (Àrt. 965 OR), tìllt
hci fluchcffbl<ten wcg, \\¡as dic VcrkehrsfÌihigkeit technisch crleich-
Iert.

" l)er elektronísclte Gescltäftsvcrkeltr r¡'ilcl immer rvichliger:
Art.929a OR sorvie Ar1. 12ò ff. I'IReg\¡; allg.: Ptrr.n V, KuNz,
Her¡rusforderungen zunl Handelsregislcrrccht in dcr Gegenwart
uncl in dcr Zukunfl (. . .). REPR-AX 2r'3,r08, I 38 ft'. und r,.a. 145.

;s þ.inc Bxpcrtenkommission cntwickclte im Jahr 20 l0 cine <Vision>>

zurrr Handelsregisterrecht, die zrvei Jahre späler in eine¡ Vorent-

tt' wf z.ut' OR-Revision (<Motlernisierung cles Handelsregislers und
damit verbundene I(l\'lU-Erleichterungen'>) mündete: die im Jahr
2013 publiziertc <Znsammcnfassung dcr Vemehrrlassnngsergcb-
nissc> zei gt aut'. dass die ìla de rn i s i e r¿r n gs v<t rs t: ltlti ge k¡ut t ro ve rs

sind und in rvcitcn l(reisen abgelehnt werdcn, d.h. dic Zul<unft der
Gesetzesrevision muss heute als otlen hezeichnet u'erden,

'e Bcispie'lc de lege ./ì:tenda; Aulìrau cincs clektronischcn (gcsantl-

schrveìzerischerr) Ilandelsregìsters sowie Obligatorium von Anurel-
clungcn uncl Bclegerr in elekt¡onischcr Forrn; Dctails zu dcn VoL-

schlägen gibt ein (lrrläuterndcr Bcrichb> r'onl I 9. Dezember 2012.
sa Ztrr Unentgeltlichkeil ribcr lntcnrel: Àrt. l2Âbs. 1 HRcgV.
3l Auswalrl cle Iege lau: elektronische Signatur (2.8. Art. l4 Abs. 2bi'

OR sowic Art. 59o OR): Datcnaulbcwahrung lreì Rcvisionsslellcn
(Art. 730c Abs. 1 OR). Buchfùhrung (Art. 957r¿ Abs. 3iAbs, 5 OR)
sorvie Rechnungslegung (2.8. Art. 958/Abs. 3 OR).

<technisch bedingtetu Fragestellungen konfrontiert. l)a
clie technischen Entwicklungen im 2l. Jahrhundert nichl
absehbor sincl, erschcint dic wirlschaftsrcchtlichc Zu-
kunfi in diesem Zusammenhang kar.urr progltostìzierbar.
Akruell werden Thernen diskutiert. die vor rlnr zehn .Iah-

ren (noch) kein'Ihema waren; als Beispiele :

lnr Gesellschaftsrecht sollcn <Itttentel-GI'> sowie
<elektronisclte GV> írn Raltmcn dcr anstchcndcn (gros-

seru> Aktienrech lsrevision die Gesellschaflcrpartizipatì on

erhôhen8:; dass teclurische Plobleme entsprechcnde GV
in Þ'rage stellen (und Rechtsunsioherheiten tnit sich brin-
geu), kann kaum bestritten rverdensr. Elektronisierrmgert
spiclcn auch irr andcren Bereichcn clsf Durchlììhrung vorl
GV eine Rollc (2.8. clcktronischc \bllmachtcn)84.

Neuarlige Fragen sind ausserdetr itu Finanzmalkt-
recht zu beantworten. Viltuelle Wähnurgen - r¡'ie etwa

Bítr:oíns seit dem .lahr 2008s5 - werderl zt$zeit (noch)

nicht reguliert; ohne Regelung rlürl'ten sioh solche In-
ternctrvährurrgcn in dcr Wirtschaftsrcalität indcs kautn

durchsetzen. F inanziemgsherausforderungen kann künf-
tig vennehrt durch <Crr-¡lv dJt t tt d i tt g > begegnet werdensti;

m.E. ist aucir ir1 dicscm Bcrcich mittcllristig einc RcgLrlic-

rurlg absehbârs7.

¡: Art. 701¡/ E-OR. (<lnternerGV> bzw. <(lvbergeneralversamrn-
lung>) so',vie Art. 701 ¿: E-OR (<elektronische CV> bzrv. <vìrtuelle
GV>); allg.: Ixus PÓsct t¡i-, Generalversammlnng und lnternet { . , . ),

in: Dic <grossc>i Sclrrvcizer Aktiourcchtsrcvision. ZiirichiSt. Cal-
lcn 2010, 223 tf,; Bnlc;rrrr TANlitrR, (lsleralvcrsanlrnlung ohnc
Taguigsort 1...). in: l:cstgabc für Pcter F-ûrstn$scr, Zürich 200fì,
lir5 11. und v,a. 172 fì.: S¡sclt¡ l),rxlnt. P,rran, Die r,iltLrelle Ge-
neralversanlmlung inr schweìzerìschen .{ktìenrecht. I)iss. Ltrzertt

2005. passitn.
¡ì Art. 70ll"Abs. I E-OR sieht vor; <Tretr-rl r'"'iìhlend clcr Cetrcralvcr-

sammlung anl'Scitcn dc¡ Gcscllschati tcchnischc Problcmc aLrlì so-

dass die (ieneralvcrsanrnrlung nrcht nacli Massgabc dcs Ccsclzcs

und der Statuten clurcligelührt rverclen kann. so nlnss sie t'iederhoh
q,erden>>.

sl Übersicht: Putr.¡¡ V. Kt-,N2. E,voiution ins 2l. Jahrhundert oder:
Zukr.rnft cler Gener¡rlvclsammhurg von Akticngesellschaften in clcr

Schrve iz, ÂJP/PJA 30 (201 I ), I 55 ft. und r'.a. I 59 lÏ
15 (icnerell: lv{rcn¡¡r- Ktxz, Þ.lcktronischcs Gcld hal Zukunll. NZZ

Nr I 12 (20 t4), 29; ñir Deutschland: Mtnro SpRrxc^-rrtlrni I l¡;.ls
Pu rrn WÄcl I-l'ut¡. Aulsich tsrqûhtlìchc Htirdcn 1ür',rvirtucllc !V¿ih-

rurlgen> am Beìspiel von Bilcoìn. RdF- 2.2014, I l4 fï'.
s'; Zum Cnurdvcrständnis fiìr diesc I.'inanzienrngsrnöglichkcit (als

Übcrsicht): Pt rrn V. KuNz, C¡orvctfirirding: \\hnn cnl'achcn dic
Poìitikcr?. Flandelszcitung Nr.30,/3 I vonr 24..luli 201-1,23: als

Auslegeordnung: PrrnR I-lRrrtr-tt, FinanzierLLngseluellen {ür KMIJ
in"r Zcitaltcr von Cruxvditnding. GcsKR 2013. 386 ti.

3? In diesenr Sinne: Pt-Lun V. Kurvz. Crorvdlinding. Jusletter von¡
25. August 3014, Rz. 62 f. sou,ie R2.68 f.
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lV. Internationalisierungen

A. Ausgangslage

llirt,schaftsrecltt war seit jeher (und ist uach wie vor) in-
tenzationales Recltt, was auf die übrigen Rechtsgebiete -
Privatrecht. öl'i'entliches Recht solvie Strafiechtss -' nicht
otler nicht im gleìchen Ausmass zutrifllsq. Die Schr,veiz

stellte nie eine <<Insel> dar, d.b. grenzübet'schreitende Ein-

./,llsse, auf clie Rechtsordnung bestanden zu alleti Zeiten.
Währencl clie Schweiz friiher teils ihr Recht a.t <,exportie-

ren)) vcrlnochtceo, werclen seit einigcn Jahren ausländi-
schc Rcchtsinstitutc vsrmehrt ins schwcizcrische Rccht
<<importiert>"r.

Ë ür den grenzüberschreitenclen Wirtschaftsverkehr be-

darf e s - no tabene zur Eflizienzs teigen:ng - i nsbes onclere

Rec'htsstandctrclisietungeu. Insofcrn kann kanm crstau-

ncn, class sish lntcrnationalisicrungcn sowic Globalisic-
rungen rneist unrnitteibar oder zurrinclest mittelbar iln
Wirtschaitsrecht betroflêner Staaten (2.ts. in der Schweiz)
niederschlagen. I(onseqnentcrwcisc kommt cs im Wirt'
schallsrecht seit Jahrzehnten tcils de facto und tcils de

iurc zu intenntionalen Rechtsrmgleichuttgen, dic sich na-

lionentïbergreifend auswirkene2.

B. Vergangenheit

Nicht jede Länderordnung beeinflusst anclere Lanclesrech-

te. Ðontínanten Rechtssl'slemen aLrs Staatctr. die in dcn jc-
rvciligcn Zcitpcriodcn beispielsweisc in wirtschaftlichcr',
politischer, militürisclier oder kultureiiel Hinsicht als

ss Vgl.dam vorne l.A.
se l)ie lblgenden Auslührungen ',vurden in einer fìtitrer..en Publìk¡-

tion ausiührlich dargelegt, so dass daraul'r,erwiesen *'erclen ka¡rn:

Prl¡t V. Kt¡Nz. Amerikanisierung, Europäisierung sowie Inter-
nationalisierung im schrveizerìschcn lWir'îschafts-)Recht, recht 30
(20 1 :), 37 t1-. nr.u'.H.

eÛ Das bekanntcste tscispicl flir cinen solchen <lìxport> findct sich ill
der Tíit'l;ei. die inr ^lahr 1926 weite Teile des schw'eizelischen Z(iB
tibernahur: Itt^*sr- E. Hinsc tt, D¿s Schrveizerische Zivilgesetzbuoh
in der Tiirkei, SJZ 50 ( 1954), 31ì7 fÌ'.: schu'eízerisches Recht rvur-

c{e zudem (exportiert> in clcn Nahert Osten, n¿ch No¡dafrika, nach

Stïdamerika (v.a. Peru), nach ltalien, nach Gricchcnland sou'ie itrs
rcpublikanischc China.

1)r Ein <Inrporl> ist nr.E. einzig nröglich, wentt das st:hu'eizerist:he
Recht daf är ein entsprechen <1es l egi s l at i ves < E i.n f a l l.: to r > enthäLt

irn Detail: Pu'trtV. KUNZ, Lrslrumellte der Rochtsvergleìchung in

der Schrveiz bei dcr Rcchtssetznlg nud bei der Rechtsanu,enclnng,

ZVglRWiss 108 (2009).3l lT. und v.a.39 f1-.

e: l)ics gilt sclbst Íür das Ge^ç¿ll.st'httflsrecht, das irir [¿escntlichcn

nutíonales Rccit ist; unbesehen clessen lunktiotlieren AG in der
Schweiz ähnlich rvie in Deutschland, in der USÄ. in Japari. in Ko-
¡ea crder im lran. d.l'r. die wir¡schr¿fivet'htlichen Ch'dnungen g/ei-
clrcn sích an.

(vorhej:rschend> gelten, kommt eine massgelrliche Rol-
le zue¡. Domin¿nte Rechtssysteme gab es in der Mensch-
heitsgcschichtc imrncr u'icclcr (2.8. in clcr Arrtike clas rö-
rnische Recht oder im Mittelalter das lçanonìsche Rccht).

Zu Beginn des 19. Jahrhun<leús ciclminierte Ft'tLnk-

r<tich die Rechtsentwicklltttgener, und zwa[ uicht zuletzt
in cler Schweiz. Diese Rolle rvurde, et'lvas trivialisiert, 'n'.a.

irr Anschluss an dcn Deutsch-FraIzösischcn l(ricg vou

I 81 1 I I 87 2 al knâhl i ch v $n D eu ts c l'tl tuul i\bcrncttn rnL'n's,

tlas allerdings scine <<jrtristische Vormaclrtstelltrng> iur
Lauf des 20. Jahrhunderts - primär nach dern Zweiten
Weltklieg - für ein .iahrhundert an clie L¡57 abgabo6.

Dic anf'angs dcs 20. Jahrhunderts crltstandcllc Wisscn-

schaftsdisziplin dcr Rechts vergl e ichu ng bildet Rechtsklei-

se bzw. Rechtsfamiiien zur Kategorisiemttg der zahhei-

chen Länderordmrngen. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts

sind der <Deutsche Rechtsl':reis> sou'ie der <Romani-
schc Rechtskreis)) zum <Eu"opciischen Rerclttsl;reisv vcr'
schmolzcrreT, zu dem m.E, ebenlÌ¡lls die Scårr'¿'lz gehört,

und nvar unbesehen dsr f-ehlendelì lì U -Mitgl iedschafÏo^.

C. Gegenwart

Eine Ámerikunísienmg des schweizerischell Rechts, ins-

bcsonderc des Wirtschaftsrcchts"e. daucrt zu Bcginn dcs

2l. Jahrhundcrts - r¡orcrst -- nach wic t,or arr. Zahlrcichc
Regeluigen wrrden sntrvecfer durch hispirationen (z.iì.
im Börsenrecht) oder clurch Pressionen cier t SA in die

Rechtsordnung der Schrveiz <eingebracht>; bei der letz-

teren Vari¿rnte ivird das schweizerische Ergebnis lueist als

!'j l)ominantc Rcclrtssystcrnc zcichncn sich nicht atlein diuch /::rpnrr-

sit¡nisnu,:;, sr¡ndern ebenlhlls durch lsolulianismus aus. woliir die

<Saye the S{ate Aurend¡'¡rentr in Oklaholn¿¡¡'t,IS.{ ein ei¡1drückliohes
Beispiel ist.

"'1 Dcr Code citil (<Code Napolóou')) \'on Napoléon Bono¡tartc aus

denr Jahr 1804 prágrc zahlrcichc Privatrcchtsordrtungcn auf dct'

ganzcn Wtlt.
ni Deutschland sow'ie Frankreìch beeirltlussten in rveiten'lþilen clas

im Entslehen befìnclliche Privatrecht d¿tr S<:lnt'ei;, u.a. das Geselì-
sr'haftsrecht des OR 1881.

e6 Ilierzu: Orro SrNonctcr<, Übcr clas Ansehcn des deutschcn Zi-
vilrcchts in der Wclt -Vbn der <\\tltstclhurgr> dcs dcutschcn zur
<<Hcgcmonic> des U.S.-arncrikanischc¡r Rcclrts, ZVglRWiss 100

(200 r ), 39.

"7 Allg.: Prtrn V. KtrNz. F.inlühnrng zur Rcchlsvcrglcichung in clcr

Schrveiz (. , . ), recht 2{ (2006), 50 f
ts lJcr <lruropáische Rcclrtskcis> crschcint mit dcr ltr tticltr de-

t'hungsgleich.
e" lnt,lahr 1997 ¡vvtdc von Prtcn Böc'r¡-1. Osmosis o1'r\nglo-Saxon

Cnncepts (...), in: l'he lnternational Practice o1' [-a\t', Basr'l I 997, 9,

in Iìezug auldie schlveizerisohe Rec.htsordrtun,{ noclr 1'estgehalten:

<Arr Osmosis of Anglo-Saxon concepts ìn the fìeld of business l¡rv
is goìng on in Su'itzerlancl>.
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<Le-u Anrcrica.naÐ bezeichtret¡"o. M.E. wird sicli dies rnit
znnehmenclem Becleutungsverlust der USA in den nächs-

tcn Jahren älrdcm.
f)as Schweizer Rechf rvurde (und wilcl) ausserdem

durch urlliegende Staaten - insbesondere dut'ch l)eutsch-
land, aber auch durch Þ'lankl'eich und teils durch ltalien
aufverschiedenen Ebenen beeinflusst. Sowohl bei Recht-
sctzungcn als auch bci Rcchtsanwcnclungcn katur sogar

von einenr eigentlichen <Nctclthurlättder-Konqt|ex> der

Schr,vei z gesp rochen w'elden. Gelegentlich werden naticl-

nale Gesetzgebungsprojekte schliesslich durch ¡rutlti|crte-

rale Entwicklungen motiviert. rvie dies beispielsrveise auf
das Buchell'cktenrccht zutrif ft r0 {.

l)as Recht der ELI eìnerssits sotvic Ettropäisc'hcs

Rec h t ander erseits gelangen dtrch legislative <Einihl lsto-
le> in die Rechtsordnung der Schweiz. Beispiele fiir clie

Rechtsetzung sind: Eklektik, EU-Kompatibilitätsprüling
von Br.rndesgesetzenr0: oder aulonorner Nachvollzug voll
IiU-Rcolttrnl; betr"o eud .Ruc/rls¿z¡nl.'c¡rrlrrrrg stellen z.fl.
europalechtskonforne Anslegungen|0a sorvie Lückenfiil-
lungen entsptechende <Eintàllstore> clar'. Unterschiedli-
che <Einfallstorc> Iinclcn sich als Beispicl - iln Kollck-
tivanlagcrrrcchtr05.

rû1 L)ies lral'vor Jahrcn aú dic lusidergesetzgehung (^rt. 1 6 Ì SIGB)
zn; in järrgercr Zeit rvird das Revi"'ittnstn(.sichtsrec'ltt in diesclbc
<Kategolier> cingeordnel: llaxs Prren W.tnrn, Das Revisions-
au{iichtsre'cht als l"ex Amerícana, ST 8l (1008). 134 l.; das Re-

visionsauflichtsgesetz (RAG: SR 221.302) rvird als (neuestels]

Bcispicl amerikanischer Ilcgemonie> bezeichnei: PuLrt Fûnsrr
vtosen, Wirtschaf'tsrecht irn Wandel llr'{àhrungeri aus vicr Jahr-
zelrnten, SJZ 104 (2008), l,l;t i; Hen'orhebung dcs Originals wcg-
gelassen.

'o' Vgl. clazu vonre IIL A.; clie Haager Konf'erenz lü¡' Internaliortales

Privatrecht verabschiedete im iah¡ 2002 tlas Haager l4/eüpapier-

tibereit¡kt¡ntnett (FIWpÜ)i allg.: D.lNur Gtnsntnc¡¡vM¿trtN
Hsss. Das Haager Wcltpapict'i.ibcrcinkommcn, .4.JP/PJA 15 (2006),

9L)2 lf.
r02 Rechts-qnrndlageu.a.:Art. 141 Abs. 2 ParlG (SR 171.10).
rirr Allg. zur Thematik: Prir'¡t Fonsl:vtost:R, Der arfonotne Naçh-

, Mit- und Vor-vollzr"rg europäíschen Rechts 1....¡, in: Feslschrìti
fiir Roger Zàch, Zítriclt 1999, 523 fI; BnuN<,r Sp¡rlrl:niDaxlur
M¡ntrz, lìG-Kompatibilität des schwcizerischcn Wirtschalìs-
rechts: Vorn autoìromcn zum syslcmatischcn Nachvollzug. in: Fcsl-
schril'ì lïr Roger Zäch, Zi.irich 1999, 127 flì

rOa Als Bcispiclc: BGE 129 III 135, BGE 130 III 182 odcrBGE 137III
22(:; statt vieler: Wolt,c;,lNc Wmc,tlo, Zur- Anrvendung von au-
tononr nachvollzogenem EU-Priv.ìtl'ccht, rn: Fcstschrift fiir Rogcr
Zách, Zi\rich 19q9, 1"1 I fl-. m.tv,H.

¡c5 llinrveisc; P¡rpn V. Kuxz, I--uropa als cin Masssl.ab lür das

schweizerische Wirtscha{ìsrecht? R.echtsvergleìchende Fragestel-
lungen zu einem <<Weg nach Europa> alrhand des ueuen Kollektiv-
anlagerrrechts, in: Festschril-t tìir lrugen Bucher. Bern 2009,468 1T

uncl r'.a. 470 ff.

D. Mögliche Zukunft

Dass die ELt-Rechtsorclnrrng aktuell das schwcizerische
Recht - r-richt allein das Wirtschal'tsrecht " dominiert,
kann nicht bestritten werdenro'i. Daran cli.ir'{te sich in clcn

nâchstcn Jahrcn wcnig ändcur. Dicsc Fcststcllungcn ha-

beli nichts mit politischen oder ideologischen Präferetizcn

ztr tr¡n. Der Unterzeichner sieht sich selber als Skeptilcer

tler EU, deren Zrftrmlr heute nicht abschätzbar etscheint.

Insofèrn rìluss wohl im Lauf'des 2l, .lahrltnnclerts mit ei-
n ern zuneh rn enden ß ed e ut u ttgs v e r I u s 1 cle:s Eu t'tt ¡t ri i s c h e rt

Re c h ls gerechrlet rverden.

M.E. werden hlternationalisierungen in cleti kommen-
cien Jahrzehntcll vor allsrn in zwci Bcrcichcn lbrtgcsctzl
\\,'erden. Anf'cler einen Seite cltirflen íute¡'nati.onde Orga'
nisationen rveiterhin (urrd noch vertrrehrt) die nationalen

Rechtsordnungen intensiv beeinflussenr0?; artf der ande-

ren Seite wird C'hina - solern kein <politischer Zerfali>r

wic in dcr lldSSR \,ork{lrïmt cin drlminanlcs Rcchts-

systcm clarstcllcrr, das sich u.a. auf dic Schrvciz auswil"kcn

u.irclroÃ.

!är clie Zukunft sind Ju¡'i.slen {uts det' S'c/ru'cl; gut

beraten, ihre Sprachkompetenzen auszubauen ulld zu

verbessern sor¡,ie möglichst Ausl¡rndsaul'enthaltc rväh-

rcnd odcr nach dcm Studium in ihlc L.cbcnsplauuugcn

cinzubanen. Sicher ist heutzutage einzig, tlass die inter-
n¿ìtiorlalen Helausfordenngcn zu- stÍltt abnehmcn wer-
den. Lelu- und Forschungsinstitutionen sollten in cliesem

Zusammenhang vennehÍt die Wissenschal'tsdisziplin cler

Rcchtsverp;leichu ng ftìrdern, dic GrLurdlagcn zur Bovåilti-
gurg dieser Zukr.urftsautþabe11 bereitstelltì're.

V. Einflussnahmen

A. TraditionelleMedien

Wirtschafisthemen uncl darnit auch tias Wirtschafts-
recht als deren legale Basis waren während .IahrzehnTen

schlicht tticht im Blit'kl"eld traditioneller Medien (Zeitun-
gen, Radio, Fernselien etc.). Dies hat sich seit Be-einn des

21. ialrrhunclcrts gcändcrt. In dcn Nlcdicn gibt cs immer
mehr <CefÌissc>, ilie sìch spezifìsch mit solchelr Thelrrctr

r04 Vgl. dazu vo¡nc- lV.Cl.
r{" llcispiclc: WTO. OËCID. Ilvfl;, FSB oclcr C20.
r0¡ Inlrnc.r nrr'hr Studcntrlì clcr Rcchtsrvrsscuschalt 2.ts. rn l)culschland

oder in der Schw'eiz lernen Chinesisch tutd tlachen einen I-l-.lvl. in

Chiua.
rú' ì\'1.8. muss z,T. eine universif äre l/ernathltissigurtg tler Rechtsrer

gl e i ch u r t g bcklagt u'erdcn.
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beschä1ligen"0; tatsächlich ist Wirtscl, afltsberichterstat-
tung irgenclwie./ a s t < s ex1' > geworclen.

Dic Zunahme der Wirtschaltsbcriclltcrstattung (sowic

clel: entsprechenden Nachfiage nach rvirl.schaflsrechtli-
cher llxpertise)rrr iu den letzten .Tahren überrascht nicht.
Auf der einen Seite kann clie .faktisclrc Wichligkeit von
Wirtschaftsthemen für die Bevölkerung elähnt wercleu,

d.h. jedenrrann ist betrofTen und u'ill wisscn, was vor sich
gclrtrl2. A¡-rf dcr anclcren Scitc hilft die scit ciniger Zcit
znnehnrende Personifizienrrg - sei es im Guten oder im
Schlechten - cler Attraktivität cler Wirtschaflsberichter-
stattungrr'ì.

Das Intcresss dos (intcrnationalen) Medienpublikurns
an Wirtschaftsthcmcn wird in jüngstcr Zcit ausserderr

durcb inve,s tiga I ive n .lo tr n a I is mus untersfützt. Bekannt
rvurde insbesonclere ein <Intemational Consortium of In-
vestigative Joumalists> (ICIJ), tlas ìn den letzten Jahren
versch iedcne angcbli chc < S lccutda I e > e n t h ü l I t hatt I a 

.

Wirtschaftsberichterstattungen r,r'erden in der Zukurrft
(rveiter) zunehmenr15. M.E. liegt clie grösste Hel'ausfor-

denrng liìr die Medren in der LVirt,sclrulis(rechts)kompe-

tenz der Joumalisten. dic nicht itnrner über allc Zwcil'cl
erhaben erscheint. Es liegt irrr Interesse clet Medicn. die
juristischen trzrv. rvirtschaftsreohtlichen Fachkenntnisse

der Journalisten zu verbessern, wird doch dadurch die

tto ln St'hweizer lktrlio uncl L-entselzen (SRIì) kann bcispiclsrvcisc
dic Scndung (IJC())). die scit denl Jahr 2007 ausgcstrahlt *'ird, cr-
rvähnt w'e¡'denl doch auch in den zentralen Nachrichtensendungen
im Ferlsshen {2.8, <Tagessoh¡u> oder'<lOvorl0rr) oder inl Radicr

(et'*,a im <Tagesgespräch> oder in tler <Samstagsnrndschau>) rvird
ímmcr háufrgcr r¡nd intcnsivcr übcr Gcschchnissc dcr Wirtschalìs-
realiiát berichtct.

rrr ln den lctztcn.lahrcn sranden der Untcrzciclrncr und andcrc Profes-
soren den Medie¡r inrmer rvieder unenlgeltlich rils tEtperleut zur
Verfügunu (die fulehrzahl tler Wìrtschafisreclitsprolèssoren unler-
lässt clies indes u.a. infolge von Interessenkonlìikten); ìrn Regelfall
sind clie Journalistcn - so zumì¡rclsst die pcrsönliche Erlàhnrng - an

ob.iektiven Analyscn und Ëinordnungen intcressicrt, r.crcinzclt gcht

es abcr auch urn cigcrrtlichen <-fhesenjournalisrnus>r^ dcr hcikel er-

schcint-
rl? Dies gilt etw¿r lür elie globale Fínanz- ltz¡c. Bonkenkri.se 2407/3008

(und die damalige <Rettturg> der UBS in der Schrveíz), durch die
breitc Ber'ölken¡ngs- und Anlegcrschichten verunsichert wurden.

' ' 
; Ohne \Ve rtung erv'ähnt scie¡r - als llcispiclc Daniel Vasclla (ehe-

mals Novartis), tsrady l)oLrgan (Crcdit Suisse), Tl¡omas Mindcr
(<Abzockeu-ln itiati'r,e) oder I)onrin ique Biedernrann (Ethos Sti f'-

ltrng). deren Nanren bei den nrcíste¡¡ lt[edienkonsuntatrtt:u spez.t{\-

sche,lsst¡zia Lion en i u E t'i n n e nurgså1lr1 auslüsen dürfìen.
¡ra April 2013: <Offshorc-Leaks>'; Novcmber 2014: <Luxemburg-

Le aksr>.
rrj Þls schcint m.L,. wahrschcillich, dass külliig arrch immcr häulìgcr

rechtspoìitische <<Kuntrta¡yten>t gøläårt u'erden via (oder durch)
Medien, rvie dies heule nur, aber inrmerhin vereinzelt cler Fall ist
(lleispiele: Retrozessìonen undAnlegerschutz; Rohslolfhandel und
lv{cnschenrechtsschutz).

Ll nabhängigkc¡l¡ gestärkt sowie die Muui¡tulíerbttrk¿tit re-

duziertti6.

B. Social Media

Social Media (<soziale Medien>) gcwinnen gcgcni"iber

traditiclncllen Mcclicn stiindig an Ein{luss, ulld zu,¿ìr nicht
zvlefzt in cler Wirtschaftsrcalitüt. Kollaborativcs Schrei-
ben fiihrt von mediaien Monologen zu eillem potentiell
breiten Publikum, $,âs Social Meclia ftir tlie Wirtschafì in-
teressant rnacht. Es kann zudem.ieder sein eigener,Iow'-
i1¿711J1 scirlrr?.

Nicirt zuletzt von ¡troJÞssctrttler Seit<: wercien Social

Meclia (2.8. Blogs und Iwitter) wohl anstelle tradi-
tioncllcl lntervìews, clic Anfragcn clurch die lVlcdien vor-
ausselzen - irrrmer stärkcr genutzt, wobeì in dcr Schweiz
sowohl Ökc¡nclrnerr"6 als auch Jnt'istenrre involvierl sind.

M.þ1. bieten Social Media ¡ílussc,s Polentiol nicht zuletzt
fìir das \["irtschaftslecht ì 20.

C. Verbändesow¡eweitere..Einflüsterer>

Nicht allein tratlitionelle N4cdicrrrrr so$'ie Social Mcdi'r:?
beei¡rfiussen die Wirtschaft (sowie das Wirtschaftsrecht),
sondern ebenfal ls ¡t roJÞ s s i o tt eI I e I n f e re s s e tt ve rt re t e r ; dies
q'ircl sich in Zukunft nicht äncleln. ganz irl Gegeuteil. ln
dcr Schwciz im Fokus i'on Vcrbänclcnrr:r. von PR-Agcntu-
rcn, von <Think Tanks>r2r, vorr <Lobbyìstcn)) ctc. stchcn
Palitiker sowíe Behördeir. Auf politischer Ebene erscheint
die Interessen\¡el'tretung ulnfassend.

¡r'j f)rrr Untcrzgichncr ¡sozusagcn als <second opinion> tìir Mcdicn-
schat'f'ende) hal rnehrerr' Fålk' miterleht, bei clcnen .lûunlâlisten
mit cinseitìgen ocfer unkorrekl elklär1en [ufòrua I i.onen 

" 
geliiuert >

rvnLclen, urn eine brstimmt(' Geschìchte - z.B. gegerr ein I(onkur-
renzuntcrnehrncn - ztr <motivierelr>.

rr Den r\nschciu cincr zufÌilligcn Lcscrbricftammhurg hintcrlàsst mo-

mentan bcispichvcisc cin lnternctblog^ ai.tf dcm te'ìls zu komplc-
xeil Wirtschaflstiagen (Beìspiel: <Systemrelevante Genossenschaf'-

ter?>) zr.r'ar urr ge liagt. aber unrst¡ hefii ger <Fxperlertmei nun gen'r
publizierl w'erden.

rrs Bcispiel: <Das Fonlm für Schrveizer Wirlschaftspolitik'>
( <Ilatz.ch,>).

rrç Bcispicl: <Wiltschaftsrcgulicrulg tslog> (<r'cgLtlìeltrng.ch>).
120 ï)ie nktuellen.iu¡is¡ist:hen Bc'ispiele ersche'ilen teils noch elrvas

obell[ächlich.

''' Vgl.dazL¡ vor¡rc \lA.
'tt Vgl. clazu vor¡rc V.lì.
rr3 Ausrvahl von Wirtschalìsvcrbändcn: Lcononricsr¡issc, Swiss-

holdings. Schrvciecrische Ilankicn'crcinigung 1Su'rss tsanliirrg),
Schrveizerischer Gcu'er'kschaftsbund {SGB) sorvìe UNiA.

rlr Ileispielsiveise sl¿rmln1 ein koul¡Jeter Vcrrschlug lì.ir eirre <<Regulie-

rungsbrenrse -' 1,g1. dozu vorne II.A.b. aus tienl Jahr 2014 vr.¡n

At'¿ttù Sui.v.t¿.
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ïl'irtschctfisvttrbcinde nehmen teihveise verschie-
clene Funktionen w'airr. Auf cler einen Seite geht es

fÌrst immer uncl in erster Linie um politischs MitwiF
kungen inr Rahrnen van Rechtseîntngen (2.8. bei
Vernehmlassungsverfahren)r2'i. Auf der anderen Seite
sind zumindest einige Wirtschaftsverbände. basierend auf
Selbstlegulienrngenrr6 etwa zum Finanzmarktrecht oder
zum Gcsellschalisrecht, zusätzlich als Se |.lts t t'e gu l al aren
tiitig.

Vl. lnhaltsprognosen

A. Legislativer <Ad hoc-ismus',

M.E. hat siclr die Qualitüt de¡' v,irtscltailsrechlliclten
Rechtsetzung in dcn lctzten zwanzig Jahren teils drama-
tiscir versc:hlcchtert. Es gìbt dafiir nicht cinc cxklusìvc Ur-
sache, sondern viehrrehr eirre Kclmbination von Gründen.
Zn nennen sind beispielsweise die Überforderung vieler
Parlaruentarierr2T sorvie Einflussnahmen dr.lrch Dritter2s.

Im Vordergrund dürI'tc incles in erstcr Linie dic zeitgcisti-
gc Tendcrrz zum <Ad hoc-isnnts>¡ stchcn.

Dabei handelt es sich um kein neuartiges Phünomen.
In den letzten Jahren gab es cliverse Beispiele von legisia-
tivem <<Ad hoc-ismus> im Wirtschaftsrecht; als Auswahl:
das Revisionsrechtr2e, tlie börsenrechtliche Stimmrechts-
suspendierungsklagerr0 sclrvie die (rnehr oder weniger ak-
tuelle) ((grosse)) Aktienrechtsrevisiours¡. Ës erscheint ab-
sehbar, class es in diesem Zusammenhang eher schlech[er
als hesset' rvcrdcn clür{ìc.

r2i \êreinzelt w'urden sogar¿r'ñ,úte Ger;el:esen tu;rïrle vc,rrgelegt.

':6 Stalt aller: Al.lt¡u-cul I-¡x<;llenl, Rahmengesetz und Selbstregu-
lierung (...), Diss. Zürich l993, 85 fL; ausserclern: Lt,¡zrus Mau¡,¡¿r
B¡truHeno RüTscH[, Rcgulienrng, Deregulieug. Selbstrcgulic-
tung (...), ZSR 113 II 12004), 95 fT.; jùngst u'ird nun eine ¿rKo-

rc.gulierung> - politisch l<aum realisierbar - r'orgcschlagen: I-.Ins

Zvt"¡tr, Koregulierung statt Selbstregulierung, Juslelter volr
4. Ncrvenrber 20 1 3, pa-rs ím.

t:; Vgl. dazu vonle ILA.b.

''s VEl. dazu vorne \1C.
r2e Dic Ncufässung des Rcvisionsrcchts uurdc dcr Úbclarbcitung dcs

Gübl-l-Rechts in cinc¡n <l luc:kepackve¡luhrent sozvsagcir <auige-
pfì'opft>: PEr¡.n F'nnsr:vtosnn, Im I{uckepackverlàhren und auf'der
Überholspur Z$,ei tiagwürdige ((Novitälen)) sohu,eízerischer Ge-
setzgebung, NZZ Nr. 44 (.2007),27.

r'" Gcmeint ist dic .fïíiherc Vcrsion gemáss Art. 20 Abs. 4bh atsUllG:
Psr¡n V. KuNz., Dic Stimurrcchtssuspcndicmngsklagc im rc-
vidierten Ëlörsenrccht Flinc ncue Sanktion br;i )\'lcldcplìich1i,er-
letzungen rrrit grossem Drohpotentìaì, SZW 80 (-2008), 283 sowie
286: in del Zq,ischenzeit erl'olgte eine Revision des Bör'seurechts.
die neue Probleme rnít sich bringt.

';' Vgl. dazu hinien Vl.B.b.

Die folgenden wirtschaflsreclttlichen Progrtosen sind
spekulativ. Die (rechtspolitisclic) Agencla wird durch
<Ad hoc-ismus)) clçtcrminicrt. Aul'e inc rurrfasscnclc Wirt-
schal'tstechtsprognose soll verz.ichlet lverderr'32, cl.h. dcr
Fokus ìiegt auf dem Gesellschaftsrechtrr'r. auf clem Fi-
nanzmârktrechtrra sou'ie auf dem Konzemrechtr''5; ancle-

re Teilrechtsgebiete cles Wirtschaflsrechts dürlien in Zu-
kuntt e b en/hll s un 1f à s s e n tl um gestal tet wcrclcn,

B. Gesellschaftsrecht

a. Strukturelles

Gesellsclraftsrecht stellt korzeptionell Organisatiotrs-
recht dat d.ir, es geht. etrvas trivialisiert, r¡m Rechtstegeln
zLrm Funktionicrclì von Untcrnchmr-ulgcn bzu,. von Gc-
sellsclraflen. Nebst eln/àc h e n Ges e I I s clt aJi ert (Art. 530 fl.
OR¡ spielen lG sor,vie Gntbl{ die zentralen Rollen in cier

scliwe izerischen Wiltschaftsreal ität I 16. Infolge cler äberra-
genden Bedeutung von KMU in cler Schr¡,eiz sind ausser-

dem E in; e luntern e hruu n ger wichtigrrT.
I)as schrvcizcrischc Akticnrccht ist --andcrs als viclc

ausl¿indische Gesell sciraftsrechtsolclnlulgcn (geracle etwa
in Deutschland) - nicht allein flk grössere Untelnehruen,
sondern für sämtliche Gesellschaftsgr'össen geeignetr:'8.

Nichtsdcstotrotz stchcn in dcr Rechlspolitik urcist G¿uss-

u n Í e n rc h ìnu ngcrr sowi c kot ie r le Ccscl lscha flen I 3e 
i m Vtir-

dergrund.

rr: Nebst der R.echtsetzung clüLlie ebenlalls die Rechtsanrvendung
betrol'fèn sein: m.E. dürlìen bcrcits in absehbarer Zukunlt z.B.
< D i s s c n t i t t g ()p i n i o n s t e'benfalls ín schrveizerischeu Urteilen vor-
kolirsrl int Jahr 2014 lvurdc einc Motion cingereicht, clic cine
Rcvision des ISundcsgclichtsgcsctzr:s in clcm Sinnc vcrlangtc,
dass <Urtcilc' cles Bundcsgcrichtcs auch abs,cichcndc ì\4cirrun-
gcn (disscnting opiniorrs) rvicclcrgc'be-n könncn,>: lvlotiorr I 4.366?

1 <<Bundesgerioht. I)issen ting,rpinions>) durch dìe Konrmìssi¡¡n lir
Rechtslragen NR.

rì \rgl. clazu hinten VI.B.

't* Vgl.dazu hinten Vl.C.

't' Vg[.dazu hintcn VI.D.
rro M.E. rvird es in nicht rllzu f'erner Zukunfl in det Schrveiz ¡r¡elr

Gn.bH als l(r geben; lelzLele bleiben kiìnliig - u'ic etwr irr

Deutschland - den <Grossnnternehmenrr (u.a. kntierten Gesell-
sch¡lìen) r'clrbehalicn.

rJ7 Einzclunternchnlcn sincl keine Gesellschafien. sondcln natürliche
Personett. dic cincn kttt¡linìintti.s¿:ltett ßetríeb lùihrcn; dctaillicrt:
F't.oRLtN Jönc, Die Einzelunternehnrung, in; Ennvicklungen im
Cesellschafisresht VII. Bern 2012. 77 fl.

l''r f)ie ìrr den 1960er bzrv. 1970er Jahren gefiìhlte aktienrechtliche
<Tv¡tologíe"-Del:utre (in Iliublick auf die Auslegung des Akticn-
lcchts dc lcgc lata) crrvcist sich scit r-inigcn Jah¡'cn als rcch¡lich ir^-

rclcvant.
1r!) Kotiert sind nicht die Gesellschafle'n als solche, sorrdern tleren Be-

tciligungspapiclc; tlas Bil¡'scnrcchl hat lìir clicsc Lhrlcruchmurrgcn
als <Lex specialìs> ein eìgentliches Bürsengesellscha.lisrecht ein-
geführt.
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Gewerbekleise heben jedoch die andauernde í|'ichtig-
lceit von KÂ,lU flir die schweizerische Wirtschaft hen'or.
Mit clcr im Jahr 2012 initiiertcn, ungclvissen Revision des

I'landelsregisterrschtsrr{r sollcn r.r.a. gesellschaftsrccht-
liche Erleichterïngen für KMLI eingefährt u,.erdenrrr.

In derr letzten Jalrren hat sich in cler Schq,eiz ein KMU-
Slctlul entwickeltr'r. nnd zlvar clurch verschieclene Re-
gelungenrrr - m.E. erschcint cin Ausbau de lcge fercnda
wünschbar.

b. Entwicklungen

F-in ges e I Ls c'ha.ft.s rcc' htl ic:her Rev is io ns b ed a $' - rlota-
bene flir verschiedene Unterteilrechtsgebiete (primär
flir das Aktienrecht, ftir clas Genossenschaftsrechtrla,
für das Personengesellschal'tsrechtra5 sowie für clas

Konzcmfgesellschaltslrechtr4ô) - rvìrd zwar seit vielerr

Jahren immer wicder bcjahtraT. Mit Ausnahmc dcr aktugl-
len <grossen>> Aktiemechtsrevision, bereits im Jahr 2005
initiiertras uncl zrvischenzeitlich durch clie <Abzockerri-
Thernatik gcbremst (und seither erwcitert). wurdc im letz-
ten Jahrzehnt wenig unternommen rae.

't" Vgl. dazu vorne lll.A.
rrr Beispielsw'eise w'Lrrde in diesenr 7-.rrsan:rnrenhang i'orgeschlagen.

bei Glün<lunger von kleìnen l.intenrehmungen aul' clie ülle nt l i r:lt t:

Beurlruttdtutg zu tet z¡.c:hte n.
ra2 Allg.: DoRcl"lH¡r.c Htn¡rnN. Das K-ì\{Li-Statut: oín flüchtiges Zicl,

Jusletter vonr 6. November 2006. pa.ssim; zuclem: Psr¡n Fr-¡Rsr-

titosrn, Zur Zukunft des schu'eizcrischcn Körpcrschaftsrcchts, in:
Die Rechtsentu'icklung an der Schrvelle z*fi 2l . Jahrhunrlert, Zü-
rich 2001 . 47Õ l1'.

'rr Beispiele: UiltstntkturíLit'urtgsrecht (v.a. Art. 2 lit. e FusG), Rdl,l-
sion s retht sog'ic llcclrzla¡ gs I egu ngs recht, dcr legíslativc Fokr.rs

wilcl u'ohl inrmer stär'kcr aul die ll/irtscha{islbrm als auf dic Ge-
scllschaftsform gelegt, d.h. dns gesellschaftsrcchtlichc <Siloprin-
zip> (Prrnn Fonsrl¿clsen, !'om Kricchgang in den Schnellgang
ìnr Schrveizer Wirtschal'tsrecht, NZZ Nr. "l0l [2007], 29) erscheint
mittelfristìg fast obsolet,

ra'ì TtztAr! Tltoxr¡rn, Das Genossenschaïtsrccht n'russ cnîstaubt wer-
den. NZZ ì\r. 159 (2013), 27; fitihc Vorschläge fìil eine Cienossgr-
schaftsrechtsrcvision: PnrnR Fonsr¡r,lclsgR.. Dic Gcnossenschaft
Anachronismus oder Rechtsf'onrr der Zukunfì'l, SAG 16 (1971),
I 55 lil r'.4. I 62 fll

r'15 Statt aller: P¡:-r¡t V. Kui'¡2. Recht der KMU: Personengesell-
schafts- und Cmbll-Recht (...). Bern 2008. 8.

trti lgl. dazu hinten VLD.
r17 Allg.: Prren V. Kt¡Nz. Rundllug übcr's schrvcizerische Gcsell-

schafìsrecht, 2.A.., Bern 2012,222 ff.

'aô Zum aklìcnrechtlichen l-orentww'f von 2005: Ptt¡n V. KuNz,
Status quo der <grossen Aktienrechtsrevision> Ein legislatives
lr4ammr.rtprojekt ñir das 21. Jaluhundcrt. in: Entrvicklungen im
Gesellschafìslcchl Iil. Ilern 2008, 125 fT.i zur¡ aktienrcchtlichcn
þlntwut"l: PrrrR Brlcrlt, Nachbcsscrungen und Þ'ehlk'istungcrr in
der Re','ision des Akrienrechrs (.. . ), SJZ I 04 (2008). 333 t]:

rlt Irnmerhin wlrrde zur geplanten Revision des Fírttenrec'his (ínsbe-
sondere bei Personengesellschaften; am 19. November 201'J eine
tsoischaft publiziert, <jie in erster Linie die Unternehrnensnach-

Das Gesellschaftsrecht wird über kulz ocler lang we-

niger als Organisationsrecht ausgestaltet rverdcn als

viclrnchr ges e I Ls c hafts po Litisc h ilp ti vi erl ss¡r. ln clicscm
Zusammenhang müssen rechtspolítische Tenclenzen bei*
spielsr,r'eise zu <f)ivel'silv> (inklusive <Gencler>), zur

Corporate Social Responsibiliry (CSR)'50 ocler zu Meu-
schenl'eçhlenr5r rreLstanden rverdenl5r.

Dcr Nwnerus Clculstts -' sci cs als Typcnzrvâng odcÍ
als Typcnfixicrung - zu clcn zulâssigcn Gcscllsohaftsfor-
nlen steht heute und wohl ar,rch in Zukunft nicht ernsthaft
zur Debattersr. hnrnethin könnte cler l/C kíinliíg erwei-
/¿¡1 rverclen. wie clas vor einigen .Iahren der Fall lvarrsa.

M.E. könnts und sollte sich clic Rcchtsetzrmg vcrmehrt
uln die Pcrsoncngcscllschaftcn ki.immcrn rmd insbcsondc-
rc zwei neue lypenrs5 zulassenrit'. nämlich Parînersc'haf-

fblgcn crlcichtcrn solltcl zu clcn Entu'icklungcn im Aktìenracht int
\terlai"ll' der lctztcn Jahre: P¡rsn Bor:rl,l, Schr.r,cizer Àktienlccht,
4..A'., Zürich 2009. !inlcitcndc Bcr.ncrl<ungr-n N l5 fT.; als ilbcr-
lrlick zurll ne:rcn Recht der öntbl'l aus dc¡l Jahr 2008: Pnr¡n V.
I(t.;r-2,. Crosse Cnlbll-Ref'ornl als Chance und FlerauslÌrrderung
fiir schweizerische Llnternehmurlgen (....), Jusletter vom 30, April
2007.

ri0 PETER FonsriutosrR, Corporate Rcsponsibility unrl ltcputalion
(..,). in: l.intcrnehmcn .. -l'ransaktion - Rccht^ Züriclist. üallcn
2008. 197 lL: Ilolr W¡'rrnn,'ll'lt.t. SÛt.r.r,t¡xx. Cìorporate Social
Responsibilit.v - Loitplanken fìir den Venvaltungsrât (...). GesKR
2006,94 ff'.; ANi'ru Mtnr¡v ScLtt,u.utvLt', Corporâte Social Res-
ponsibility an cler Schnittstellc von Wirtschafì^ Rccht uncl Politik.
I)iss. Irrciburg 2012, pa.r.rint.

rir Allg. zur'l'hcmatik: C¡¡nrsrlrr, K.,rt;¡nr..rxx, Wirtschâft nnd Men-
schenrechre ( . . . )^ ÀJPIPJ,\ 22 \201 3), 744 f1'. : P¡.rcn FonsTirrosnn,
SchLrtz der' lVlenschenlechle - eine Pllicht lïr multinrtion¿rle llrr-
ternehmen'.). in: Liber Amicorun für A. Dotratsch, Ziìrich 2012,
703 fI:

rJr (ìencrcll: Pprrn V. KuNz, Wirtschaliscthik clulch Wirtschalìs-
recht'/. i¡r: Bcrncr Gcda¡lkcn zunl Rccht, tscrn 201-1, 217 ft-. und v-a.

23 I n'.
ìsr ..\llg.: Pl,-l'l.tt Fons-ltulosrn. Abschiecl vom Nunrerus (llausus im

Gesellschaftsrecht?. in: Festschríft fìir Peter Nc¡bel, Bern 2005.
78 Í1.

r5n Das im Jahr 2007 in l(r'alì getretcnc Kollt'ktivanlascngesctz (KAG:
SR 95 1.3 l) fìihrtc ci¡rcrscits dic Kornnranditgcscllschalì fïr kol-
lektive Kapitalanlagen I KGK) so',1'ie andererseits diq. l¡ri,estnrent-
gesellsohafÌ nrit valiabìenr Aktienka¡rital (SICAV) eìn: Art. 36 ll.
KAG bzw. Art. 98 ff. K-{G.

r5-' PI;TIR V, Ku¡lz, Prìvaîanionome Cestaltungsmöglichkciicn bci
Pcrsonengcsc-llschaf'tcn in dcl Schrvciz, in: üntr.r'icklungcn irn Cc-
scllschat'tsrecht VIl" tscrn 2012. 171m.rv.Il.: zur l)mbll dctaillicrt:
PErrn BÈrr,xl.t, Partnerschafì rnit beschränkter Hafìung - eìn \br-
schlag tle lege lèrenda. ìn: Festschriil 1ür Pùtcr Nobel, Bern 2005.
l7 f1'.1 zudern: Dotr¡'rltr.q Hlmtrir-S¡rN, Díe vorgesclrlagene
Partncrschaft rnit beschrünkter IIaftung (Pmbll): Wtirdc tlic Pnrbll
die GmbH vcrdr'ángcn?. SZW 80 (2008), 269 tl.: bci dcr'6mbH &
Co. KG wäre cine ët'sdtrlÒse Strciclttutg von Art. 594 lås. ? OR
ausreichencl.

riti M.E. sollte arrsserclern rvie in ancleren Länclern (2.Ë. in Deutsch-
lan<l urrcl in Österreich) - die stitte Gcsctlsc'hctli als Surderf'orrr
der einfachen Gcscllschalt geset:líclt geregelt wertlcn, run bcste-



Peter V. Kunz
....m

AIP/PIA 312015

ten ruit h¿:schrcinkfel' Ha./iung (PmbH) sowie GnúH &
C'o. KG.

Int Aktienrecil erschcinen zwar zahhcichc. tcils stnrk-
turelle Neuerungen als sirtnvoliriT, doch mr¡ss clercn Um-
setzung bezrveifelt rverden; als Beispiele: Erlass eines

Schrveizerischen Aktieruechtsgesetzes (ClH AktG irn Sin-
ne einer Dekodifikation) sowie einer Cotporate Gover-
nancc Verordnung, Zulässigkeit cines Austrittsrechts
sorvie cincs Ausschlusslcchts. vur GV-Zirkularbesohlüs-
sen und schliesslich vou <Segmentsaktien> (<Tracking

Stock>)ris.
Es besteht in cier Schu'eiz bis anhin keine umfassen-

de Ordrrung zv Eínzeluntentehmwtgen. Vielurehr sind
zahlrcichc Einzclbestimmungcrl zu spczifiscltcn Frage-

stellurgen (Beispiele: Bintragurrgspflicht. Ceschüftsfimra
oder kaufmännische Buchlîhrung) zu berücksichtigen.
M.E. rväre insbesondere ans Grü:nderr cler Rechtssicher-

heit sowie zur Stärkung der KMU eine gesetzliche Ord-
rumg sinnvolltstr; bis zum heutigen Zeitpunkt rvurde dieses

rechtspolitische Anliegen rvedel'von del Politik noch von
der Bundesverwalfing aufgenommen.

C. Finanzmarktrecht

a. Strukturelles

T)as F i n a nz¡nçrktreclú als zentrales Teilrechtsgebiet <les

Vy'irtsciraftsrechtsróü stellt, mindestens irn Grossen uncl

Ganzen. Bundesrecht ciar¡6r, Die entsprechenden Bundes-
gcsotzc sind mcist als Rahntengc.,selue ausgcstaltetr6r. d.h.

das rcgulatolische <Flcisch am KnochcnD lìndc.t sich in

hendc Rechtsunsichcrheiten zu bescitigcn: cbcnfalls rechtspoli-
lischel Handluirgsbedarl besteht bei ku u linii n ¡¡ischetz eitllac hen
(ìesttllschctftcn; zur aktuellen Reohtslage: I.uxrs I-f.rr"l>scl¡tt'¡,

Kaut'männische eintache Gesellschatien, in: Entrvicklungen im
Gesellschaftslecht I, Bern 2006, 31 ff.l Ptrtn Jusc, Die einfachc
Gescllschafl als Ilctrciberin e incs kauf'mârut ischcn Ger¡'crbes. in :

þ'cstschrift fiìr Roland Ruedin, tsasel 200(r, 3 ft-.

"t Übersicht: PerEn V. K.un--2, Aktienreclrtsrevisìon 20xx, Jusletler
vom 2. Februar 2009, Rz. 1 22 11.

r5s Lr der Schweiz wird die Therlatik selteu debattierl: Ttltnlsu At'¡-
srulz, Spaúcn¿ìktien (Tracking Shares), in: Clhancen und Risiken
rechtlicher Nenemngcn 201 0i201 I . Zür'ich 201 L 39 fT

r5e Ciì.M.: Pprn,r RIHln, f)as Eilzclr.¡nlernchmcn im Schrvcizerischcl
Priviìtrechl, Diss. l-uzern 20t\'7,231; die Autorin legt uus.fbmnúier-
te kxtutn'iirÍþ zum OR bzrv. zur HRegV vor': a.a.O. 239 11.

r5¡ Vgl. dazu vor¡re I. A.
15r Während v.a. das Gescllschaftsrecht, das Immatelialgüterrecht so-

q'ie das Kartcllrecht ausschlicsslich ÌJundesrccht sind^ gibt es irì1
Stcurcrrecht sorvic im I'inanzmarktrecht ar-rch kantonalc Rcgeln;
ktuti.onales Finunznorktret;/r/ befasst sich in erster Lìnie nrit den
Ka nt<ltalhanlcen.

t{2 Z,e¡trale 'lu.cn¿thnte 
ist das BAG das in keiner Verordnung ausge-

fììhrt q,ird.

elster Linie auf Velordnungsebelìe. Nebst Regulierungen
arrf der einen Scite haben S'e/ó.i/regulienmgel - unbese-

hcn desscn, ob (rnlccht)r(il odcr {(ccht))r(;4 moti'n'icrt --- attl'

der auderen Seite einc lange Tratiition geracle ìm Finanz-
marktreoht.

Bereits seit iahlzehnten rvird der !'inanzmarkt iu der

Schweiz vertikal regulierl. was bedeutet, class clie zahl-

rcichcn Finaneintenncdiärc wis Bankcn, Vcrsichcruugcn.
E,ffektenhändler, l<ollektive Kapitalanlagen etc. in Spezi-

algesetzen erfasst werden (<Säuletrmodell)))ró5. Nur, aber

irnmerhin zrvei Burdeserlasse sind bis anhin horizontal
ausgerichtet. also fìir alle Finanzintermecliäre gleicher-
massen gültig. nämlich cincrseits das FINMÄG sowic ar1-

dcrcl'scits das GwGró6. In ciicscur Bcrcich sclll in ZLrkunf't

ein P a rad ígnrc nwec:h s el erfcrlgen it".

b. Entwicklungen

Die Finanebranchc im Allgcrncincn sowis clic Bank{rn-

branche im Besonclcren stehen seit einigen .Iahren na-

tional und international - ohne Zrveifel: meist selbst-

verschuidet - im negati'i,en Ëokus der Medicn sou'ie clel'

Politiker (<Skanclalrtis>), rvas zu vennelt rten Regul ienr tr-

gen fiihrt uncl rvcitcrhin fiihrcn wircl. Daran clürfÌc sich in
den nächsten Jahren wenig änderrt. Insbesondere wird auf
absehbare Zeit der BedeulungsverlusÍ det' Selhstregulie-
n//r.q, notabene ein schweizerischer Erftrlgsf'aktor der Ve r-
gangenheit, voranschreiterl.

lrr tscrcich dcr Regulíerurag soll in nahcr Zukunft cinc
<t neue Fi ncLnznt erkta rc hì r e hur > eingelührt r.r,ercien, was

einen bedeutsarnen strukturellen Paradigurenr,vechsel ge-

genüber del bisherigen Vertikalregulierungr6i ciarstellen

ì"r Bei tler <wtt:c'ltleu'i Selbstregulienuig r.r.ircl de nr Seìbstrogulator

eine Reclrtssetznngskompetenz d¿s Staates tclelegiertr, tt.h. die

clelcgicrenclc Installz bchàlt ein Mitsprache- bzw. ein Intervcutions-
lechl. indcm clir'sc Sclbstrcgulielun gcrt bcispic lsrvcisc genchrrri gt

rvcrdcn nrüsscu (tlcisprcl: Kolienrrtgsretht das von dcn Börscu
((erlassen)) und von det IìINM:\ genehrnigt wird: .\¡'t. 4 ,'\bs. 2

BÊtHG).
r4r Keine staatliche Nlit*,irkungsmüglichkeit besteht hilgegen bei der

r eclüeÐ) Selbs tregu.lienr n¡¡, in delen Bcrcich der Sclbsiregr.rlalor
r'öllig autonom tälig ist (Ilcispiel: <Sr¡'iss Cotlc of lJcst Pt'aclice'>

des Wirtsclial'tsdachverbands allcononliesuisso'); cinc solchc
Selbstregulierrutg kommt in der Praxis nichl selten vor^ un1 * so-

zusågen als Prär,entivschlag eine staalliche Regr,rlieruug zu ver-

hiudern.
i'i5 PETIR V. Kurz, Sinn und Unsinn dcr <Klccblaitr¿tbrm>>, NZZ

NL.2ll (2014) 21.
ir6 Bund!'sgcsctz r.onr 10. Oktobcr 1997 ül¡cr drc tsckälrpliurg dcr'

Geldrväschereì uncl der l"enorisuuslìnanzìerung i¡n Finanzsektor
(Geldrväschereigeselz. Gu.G: SR 955.0).

'ot Vgl. dazu hinten VI.C.b.

'cs Vgl.claz¡.r vome Vl.L'.a.
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rvürde. Das künilige F-iuanzmarktrecht soll, etrvas trivia-
lisied, eirem <Dachmodell> (statt <Säulenmodell>i) zum
Durchbnlch vcrhcll'cn. Dcr Finanzmarkt soll im Wcsentli-
chen lrc t'iz o t t t a I regu I i.eft rverden :

Nebst dem Gu'G uncl dem I;INLIAG sollen dt'ei tteue

Buntleset'lctss<r als Quelschnittsmaterien cien finarz-
markt umfassencl legislatorisch abclcckenr6e, nämlich ein

Finanzdicnstleistungsgcsctz (FIDLEG), cín Finanzinfra-
stmkturgcsetz (FINFRAG) sowic schlicsslich cin Finanz-
institutsgesetz (FINIC). Die Zukunft dieser <Kleeblatt>-
Reform erscheint irn Jahr 20 14 völlig offen. Obrvohl ein
struktureller Umbau li..o r t z e p I ío n e I I s at h ge re c, hl erscheint,
rvürde m.E. der Paradigmenwcchscl (zu) grossc Problcmc
rnit sich bringcnrio.

l)el <F'inanzplatz Schrveia wird in tlen nächsten

Jahren einen gru.ndlegenrlen. Strukltrwrutdel erlebenrTl,

clem eine Vielzahì von Finanzintennecliären ökonotnisch
<zum Oplèr fallen>r r.verden. Unbesehen der ZukunfT eines

FIDLEG ist hcutc schon abschbar. dass künftig dic Extcr-
nerr bzw Linttbhtingigen Vermögensverwcilter (UVV) in
jedem Fall umfassender reguliert werden. Über ktrz oder
lang wird zuclem clie Berechtigung von Kanlonalbctnke¡t

hinterfiagt werden nfissenrT2, zurninclcst was die Thcma-
tik der Staatsgarantie betrifltr'r.

D. Konzernrecht

lúo Es lrandelt sich tur ein elrvas abenleuerlicltes <Solo>-Legiskrtív-

¡trclekt tler Bunde.çvenvttltuøg, das im \\¡esentliohen ohne <politi-
sche Absicherung> (und sogar ohne Envühnung ìn der Legislatur-
planung), also sozusagcn <ront ofthe blue>> in die politischc Dcbatte
eingeliihrf r.r,urdc; u.a. angcsichts dcr zn'eifelhaften Sualittit der
Ret'htset:ung inì Wirtschaftsrccht (vgl. clazu vornc \il.A.) muss ein
solchcs lbrgchcn übcrraschcn.

ri" Ptïirt V. l(uxz. Rrauclrt es eíne neue Atchitektur des Finalrz-
rnarktrechts lîr die Schrveiz?, Die Volksrvirtschaft - Das Magazin
tìir Wirischaftspolitik. Flrsg. SECO, 7i8-2014. l8 iT.; tn.E. wäre
s'ohl das gròsstc Prob lcnr, dass u n abs e hh a re llec h ts t¡ ns i t: h e rlt e i te n

auftrctcn dürften, die das Vcrtraucn in dcrr F'inanzmarkt untcrminic-
ten ç'ürden.

''' Das Ende cl¿:s (fiskali.schen) Bankkunderryehaimnisses irn înÍcrna-
ti ort al e n Verhältnis (u.a. automatischer Infclrmatíorrsaustausch) --

als ein Bcispiel - beeuilet nicht z*'angsläufig dic prinzipielle Ver-

traulichkcit von Ilankkundenint'orrrraiionen innet'hq l b ¿ler Schw¿iz,'

dass hefiigc rcchlspolitischc l)iskussioncn in dcn nàchsten Jah¡ert
gelührt rverden. steht angesichts einer entsprechenclen Volksinitia-
tive l'est.

1i2 h'n 19. Jahrhundert dìelrte¡r I(antonalbanken noclr ¿ls <E¡ltwick-
lungsbankcn fi¡r ihrc Kantonc'> (NZZ Nr. 26-l [2013]. 2l ), rvas sich
grundlcgcrrd gcàndcrr hat.

''i Ohnc nrassive Einschränkungcn bci dcn Cc-schältstätigl(citcn
ivird nr.E. bìs in zw'anzig Jtrbren wertigier al.s die Hiillie der (lreu-

Ir7 24 Kanltrnalbanken überleben: zahlreiche Kantulalbanken sind
schlicht Regiorralbanken und frrlglich niclrt l¡esser als diese fll¡ die
kiìnftigen llerausforde'rungen vorbercitet; eine Staatsgarantie kann

(rurd darfl) lteine tlVeilerbasleheüsgut'untiet, hei Ge.schiifisprcble'
nen sein in jcdenr Fall bedalf es einer P¡t¡lässft¡¡ra/rsi crrørg in den
(polìtìschen) Au{iichtsgremien bzn. in clen <Ranl<r¿ilcn>: Pt'l ¡t.l
V. Kr:'¡¡2, i\,er-)Klärungen zu Kantonalbanken. Nord*'estschweiz
vom 2l . Juni 201-1. 2 f Koluune).

r?4 Statt aller zum schu,cizcrischcn Konzelnrccht: Anruun Mrlln-
H¡voz/PnrnR Fonsrllosrn, Schrvcizerischcs Gcsellsctrafisrccht,
ll.A,.. Bern 20i2. r\ l4l,,¿rçiri.

rh Pro Korrzern kann es nur ¿,i¡r¿ eárzige Obergr:scllschali (<lr4utterge-

sellschaft>>, <herrschendes Unlernehtnenr>) geben in BezLrg aufdie
Untcr gescllschaftcn {<Tochtcrgcsr'llschaltcn>. <Ì3nkclgcscllscltal--
tcn>r. <abhängigc [Jntcrnchnrungcn,>] gibt cs Å'erri e I l ax i no lzu h l.

\16 f)te Kon:eruleitung kann u¡rtcrschiedlich bcgründct u,'crdcn. und
zrvar in aller Regel dur:clr Stintnentnehilteir und seltenel durch Pcr-

sclnalunion oder clurclr Vertlag.
I'i lJe¡lv{einungsstreilbetrifltinerstcrLiniedieeinfacheGesellschatl:

Ht¡¡nv Pr¡ru¡Fn,lNc¡sc..r Btncn¡-rn, Les groupcs clc sot'ìótós sont
dcs sociétós sirnplcs, SZW 70 ( I 998). I I 3 ll'., r'.a. 1 I 7 1l'.r Rot-.,r¡¡o

r.oN Biingx,/Mrr-n,r¡t- Ht;rln, \!'alLrm dcr Konzcrn kcinc r-inlà-
che Gesellschafl ist '' eine Replik, SZW 7tl ( 1998), 213 t'í.: I lnnnv
Pl-trwFn¡N<'rscA CA\ADINI-BrR(,nlu{, Lcs groupcs tlc soció1ós

sr,rni lparfbis) des sociétés simples une duplìque. in: Fcstschrifl
ftir Rolantl von Büren, Bascl 20i19, l3 l íf.

rt¡ Inr Dctail zur'1'hcmatik: P¡r¡n \¡. KtrNz, LLllcrnchrllcnsgnrlpcn:
Korizcnrbcglillc sorvìc Konzcrnclualilìkation, ZtsJV 148 (2012),

i54 fl.
l7'' Ilei den PuhLikwrsgelell.tc'hnfiat clürlien wohl läst alle Llnienlch-

mungen zL¡ eìnen.¡ Ko¡rzenr gehüren {lunktional rcgelnrâssig als

O Lrcr-qcse ftsc ha fìc n).

a. Strukturelles

Bci sog. Kr¡nzcrnen (<UntemehmcllsgruppcnD) h¿rndclt

as siclì inl \!'csurtlichcn r"urr Gruppcn von rcchtlich sclb-
ständigen, aber wirtschaftlich abhängigen Untemehulur-
gerl bzw. yon (verbunderìen Cesellschaf tett>rta. Ëi"ir eincn
Konzern braucht es min¿lesÍetts zrvei Untct'nehnten (.sc.

eine Obergesellschaft sowie [Jntergesellschaft[enl)r75, die

untcr cincr einhcitlichen l.eitung stchcnrir'. Dic Rechts-
qualifìkation von Unterneltmensgruppen ist seit Jaliren

bzw'. seit Jahrzehnten nmstritterlrr:; r.n.E. können Kon-
zerftc -' inAtrsnahrnsfÌillcn - als einlaclre Gesel!.tchaften
(Art. 530 fI. OR) qualifìzier{ werden¡7¡.

Irr der sclrweizerischen ll/irtsclraf tsrealittit sind

Konzelne wei! wr¿)re¡t<u/ (nach Schätznngen sollen ca.

709i, clel Gesellschaften zu einer Unteruehurensgrì.4rpe
gehörcn)r7e. Kon:ernrecltl stsllt cincn Obcrbcgrifldar und

mcint im Wcscntlichcn das Rccht. clas sich unmittclbar
oder mittelbâr mit Konzernen beschäf1igt. Tnsofern gibt es

nicht einfach <dctsÐ Konzernrecht, sondern eine Vielzahl

von U nlerItiI ret htsgehíeL¿:n.' I(onzerngesellschatlsrecht,
Konzcmfìnarlzrrarktrocht, Konzcnrimmalerialgi.itcrrccht,
Konzcm'wcttbcwcrbsrccht. Konzcrnstcucrrocht, Kotr-
zernvertragsI.echt, intel'nationales Konzerrrrecht etc.
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b. Entwicklungen

Die <Begrünclrng> und Weiterentrvicklung cles Konzcrn-
rcchts erfolgte bisher vi,cnigcr durch Rcchtsctzung als

vielmehr durch .&ecåtsanv;enduttg, und zrvar insbeson-

dere durch zahlreiche Gerichtsurleilers0. Nichtsdestotrotz
haben Unternehmensgruppen eine Vielzahl von Rechts-

normen in Cesetzelr ocier in Verorclnurgen zu beachtenrsrl
es gibt indes keine Kottzetnrecltlskodifikaüoti (anders

als - vereinzeitrs2 - in ausländische Ordnungen).
Seit Jahrzehnten wird eine rechtspolitische Debatte

geñihrt, ob die Schaflìurg ciner schwcizerischcn Kon-
zemrechtskodifikatiorrr6r angcstrebt wcrclcn soll oclcr
nicht; auf politischer Ebene gab es irn l-auf der Zeit meh-

rere Vorstösse im Parlament in diese Richtung. M.Ë. rväre

zwar eìne (relativ umfhssende) Konzernrechtskoclifika-
tion durchaus sìnnvoll, doch vor Illusionen sei gewamt:
Eine schwcizerischc Konzernrechtsltoclifìkation wircl
wolilJì'tihestens itn 22. Jcthrltwtclert erlassen w'erden - scl-

fern es die Schw'eiz dann noch gibt.

rs" Verschiedele Variarrten <ier <Konzemhaftung> - insbesontlere tler
Kon:e rn d u rchgr# einerseits sou.ie clas Konzern v,et l ralt¿¿ (BCE
120 ll 331:<Su'issair'>>r BCE 123 Ill 220: <Omni Holding>: BCE
124 l|l 297: <Motor-Columbus>l ts(ili "14 30ól2C)09: <UtsSi>) an-

dererseits - wurden durch Richter <erlirnden)>; Hinu,eise: Pntnn
V. Ku¡¡2. Konzernhallungerr in del Sch*.eiz, GesRZ 41 (2012),

282 f{.
rñr Ansrvahl zutn Gesellscha.fwvcltt: Ar1. 23 f, FusC; Art. I Abs. I

lit. ci lit. d IL\C; Â¡1. I I ;\bs. I lii. a RA.G: Ar1. 652¿ Abs. 1 Ziff. 5

OR; Art. 653 Abs. I OR; Art. 659å OR; Ì.'rr.. 662 Atrs. I OR;
A¡'1. 698 Abs. 2 Zilî. l OR; Art. 727 OR: Att.'128ct lì OR; Art. 731

OR; Ar1. 755 Abs. I OR; Art. 963 fTl OR: Art. 804 .{bs. 2 ORI
Ar1.810Abs.2 ZitT 5 OR.

r32 Inr Vorclcrgrund steht tlas deutsclrc Aktienrecht: $ l5 ff. dAktc so-

rvie $ 291 1T úAktG.
rE3 f)ie f)iskr.rssioncn licgen rclativ langc zurück: als Auswahl: Ar.ronÉ

voN Gn¡rrexntnn, iiber die Notr.vendígkeit einer Konzorngeseu-
gebtrng, f)iss. Bcm I974. ¡tassint; Jr,q.n NIt'ores Dnrr¡v, Schrvei-
zerisches l(onzernrecht - Trak(arrdum des Gesetzgebers?. ilr: Fesl-
sclrrift fiirArnoki Koller, tsern 1993, 22-l ff.


