
§3 Stiftungsrecht

A. Die rechtsfÌhige Stiftung

I. Grundlagen

1. Stiftungsbegriff

Eine Stiftung wird errichtet, wenn ein Stifter oder eine Mehrzahl
von Stiftern in einem StiftungsgeschÌft fÎrmlich denWillen bekunden,
zur Verwirklichung eines bestimmten Zwecks auf Dauer eine Stiftung
zu errichten und diese mit den hierzu benÎtigten Mitteln (VermÎgen)
und einer zweckentsprechenden Organisation (Vorstand) auszustatten.
Der Stiftungszweck, das StiftungsvermÎgen und die Stiftungsorga-
nisation sind die drei wesentlichen den Stiftungsbegriff prÌgenden
Elemente. Die rechtsfÌhige Stiftung bedarf zu ihrer Entstehung der
staatlichen Anerkennung. Stiftungen unterscheiden sich von KÎrper-
schaften, wie Vereinen oder Gesellschaften des Handelsrechts oder Ge-
bietskÎrperschaften des Îffentlichen Rechts, dadurch, dass sie keine
Mitglieder und keine EigentÏmer (Gesellschafter) haben. In § 80 BGB
wurde mit dem Gesetz zur Modernisierung des Stiftungsrechtes nach
einer intensiven stiftungsrechtlichen Debatte festgeschrieben, dass eine
Stiftung zu jedem gemeinwohlkonformen Zweck, dies sind alle nicht
gesetzeswidrigen Zwecke, errichtet werden darf.1 Dazu gehÎren auch
unternehmensverbundene oder Familienstiftungen.2 Damit haben sich
Bestrebungen, die Rechtsform der Stiftung auf solche zu beschrÌnken,
die Interessen der Allgemeinheit dienen, nicht durchgesetzt.3 Die ZulÌs-
sigkeit einer im Interesse der Allgemeinheit errichteten gemeinnÏtzigen
Stiftung steht auÞer Diskussion. 94 vH aller Stiftungen sind gemein-
nÏtzig.
Der Stifter legt im StiftungsgeschÌft, dessen wesentlicher Bestandteil

die Stiftungssatzung ist, fest, zu welchem Zweck die Stiftung betrieben
werden soll. Eine gemeinnÏtzige Stiftung muss ausschlieÞlich gemein-
nÏtzige Zwecke verfolgen.Wesentlich fÏr die Stiftung ist, dass der Stif-
terwille auf alle Zeiten bis zur Beendigung der Stiftung wirkt. Er
bleibt oberste und bestimmende Richtschnur der StiftungstÌtigkeit, die
sich nach der Stiftungssatzung richtet.4 Die Formulierung des Stif-
terwillens in StiftungsgeschÌft und Satzung ist deswegen eine hoch-
bedeutsame Aufgabe. Gerade in der sich verselbststÌndigenden und
perpetuierenden Wirkung des Stifterwillens liegt das entscheidende
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1 Vgl.HÏttemann ZHR167 (2003), 35 (36 ff.; 59) mwN.
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Charakteristikum der Stiftung.5 Die Stiftung ist im deutschen Recht
das einzige Rechtsinstitut, mit dem eine natÏrliche Person es erreichen
kann, ihren Willen auch noch Jahrhunderte nach ihrem Ableben fÏr
nachfolgende Generationen verbindlich zu machen. Ansonsten endet
die EinflussmÎglichkeit einer verstorbenen Person dreiÞig Jahre nach
demTode, denn das zweite bedeutsame Rechtsinstitut, um den eigenen
Willen Ïber den Tod hinaus durchzusetzen, die Dauertestamentsvoll-
streckung, ist nach § 2210 BGB auf dreiÞig Jahre beschrÌnkt.6
Um die unabhÌngige und dauerhafte Verwirklichung des Stifterwil-

lens zu gewÌhrleisten, wird die StiftungstÌtigkeit durch die staatliche
Stiftungsaufsicht begleitet, die auf Einhaltung der vom Stifter gesetz-
ten und vom Staat anerkannten Satzungsbestimmungen achtet. Die
Stiftungsaufsicht obliegt den BundeslÌndern, die in ihren jeweiligen
Landesstiftungsgesetzen detaillierte Regelungen getroffen haben.
Die Ausstattung der Stiftung mit dem StiftungsvermÎgen ist unab-

dingbareVoraussetzung einer Stiftungserrichtung.7 DasVermÎgen muss
ausreichend sein, um den Zweck der Stiftung nachhaltig aus dessen Er-
trÌgen verwirklichen zu kÎnnen. Der Erhalt des StiftungsvermÎgens
bildet damit eine der wesentlichenVoraussetzungen dafÏr, dass die Stif-
tung dauerhaft den ihr vom Stifter mitgegebenen Zweck erfÏllen kann.
Der Erhalt des StiftungsvermÎgens bestimmt deswegen die TÌtigkeit
der Organe der Stiftung ebenso wie die Entscheidungen Ïber die Ver-
wendung der aus dem StiftungsvermÎgen erwirtschafteten ErtrÌge fÏr
den Stiftungszweck.8

2. Erscheinungsformen

Stiftungen gehÎren meist zu den in den §§ 80 ff. BGB geregelten
privatrechtlichen Stiftungen, die auch als Stiftungen des bÏrgerli-
chen Rechts bezeichnet werden. Davon zu unterscheiden ist die Îffent-
lich-rechtliche Stiftung, die in das System der staatlichen Verwaltung
eingegliedert ist und Îffentliche Aufgaben erfÏllt. Die Entstehung oder
Anerkennung einer Îffentlich-rechtlichen Stiftung erfolgt durch staat-
lichen Hoheitsakt. Im Folgenden werden nur die privatrechtlichen Stif-
tungen abgehandelt. Die Stiftungen des Îffentlichen Rechts bedÏrfen
in aller Regel des Status der GemeinnÏtzigkeit nicht, da sie gem. § 1
Abs.1 Nr. 6 KStG als juristische Personen des Îffentlichen Rechts
ohnehin nur dann der KÎrperschaftsteuer und den anderen Steuern un-
terliegen, soweit sie einen Betrieb gewerblicher Art unterhalten.9 Im
Einzelfall kann auch ein Betrieb gewerblicher Art den GemeinnÏtzig-
keitsstatus anstreben.10 Die Unterscheidung zwischen der privatrecht-
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5 Seifart/v. Campenhausen/v. Campenhausen § 1Rz.19.
6 Kritisch deswegen zu vermÎgensverwaltenden Familienstiftungen MÏnchKomm/

Reuter §§ 80, 81BGB Rz. 18.
7 Vgl. § 81Abs. 1 Satz 2 BGB.
8 Vgl. unten Rz.126^155.
9 Vgl. BFH I R 106/00 v. 29. 1. 2003, DB 2003, 972.
10 Vgl. dazu unten § 5 Rz. 5.
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lichen und der Îffentlich-rechtlichen Stiftung darf nicht mit der Unter-
scheidung zwischen der privaten und Îffentlichen Stiftung verwechselt
werden. So ist zB im Bayerischen Stiftungsrecht die Îffentliche Stif-
tung als eine rechtsfÌhige Stiftung des bÏrgerlichen Rechts definiert,
die nicht ausschlieÞlich private Zwecke verfolgt. Als Îffentliche Zwecke
gelten dabei die gemeinnÏtzigen Zwecke. Die Îffentliche Stiftung ist
also der durch das GemeinnÏtzigkeitsrecht steuerlich privilegierten
Stiftung Ìhnlich, muss aber im Unterschied zu den gemeinnÏtzigen
Stiftungen nicht ausschlieÞlich steuerbegÏnstigte Zwecke verfolgen.11
Als eigene Gruppe von Stiftungen werden die kirchlichen Stiftun-

gen bezeichnet. Kirchliche Stiftungen kÎnnen privatrechtlichen oder
Îffentlich-rechtlichen Charakter haben. Sie kÎnnen als selbststÌndige
rechtsfÌhige Stiftungen ausgestaltet sein. Oft findet man aber auch
unselbststÌndige Stiftungen. Charakteristisches Merkmal der kirch-
lichen Stiftungen ist, dass sie zum Ordnungsbereich einer Kirche ge-
hÎren und mit dieser organisatorisch zusammenhÌngen. Kirchliche
Stiftungen finden sich insb. im Bereich der karitativen TÌtigkeit von
Kirchen, wie dem Krankenhauswesen. Die wichtigste Besonderheit der
kirchlichen Stiftungen liegt darin, dass sie der staatlichen Stiftungsauf-
sicht entzogen sind und dafÏr der Aufsicht nach kirchlichem Recht
durch die zustÌndige KirchenbehÎrde unterstehen. Soweit kirchliche
Stiftungen privatrechtlich organisiert sind, mÏssen sie die Vorausset-
zungen des GemeinnÏtzigkeitsrechts erfÏllen, um steuerbefreit zu sein.
Kirchliche Stiftungen verwirklichen allerdings oft nicht kirchliche
Zwecke iSd. GemeinnÏtzigkeitsrechts, weil darunter nur Zwecke fal-
len, die speziell dem kirchlichen Kultus und den darauf bezogenen
kirchlichen Aufgaben dienen, sondern gehÎren zur Gruppe der ge-
meinnÏtzigen oder mildtÌtigen Stiftungen.
Eine weitere groÞe Gruppe der Stiftungen bilden die kommunalen

Stiftungen.12 Diese Stiftungen sind idR privatrechtliche Stiftungen,
denen vom Stifter die ErfÏllung Îffentlicher Aufgaben im Rahmen ei-
ner Kommune gestellt wurde und die, um als kommunale Stiftungen
bezeichnet werden zu kÎnnen, von einer Kommune verwaltet werden
mÏssen. Kommunale Stiftungen kÎnnen rechtlich selbststÌndig oder
unselbststÌndig ausgestaltet sein. Handelt es sich um nichtrechtsfÌhige
Stiftungen, die kommunalen Zwecken dienen, sind die Kommunen
nach den StiftG der meisten LÌnder verpflichtet, die ihnen angetrage-
nen Stiftungen zu verwalten.13 Dem Stifter ist es selbstverstÌndlich un-
benommen, bei seiner Stiftung die ErfÏllung kommunaler Zwecke
festzulegen, sie aber mit einer eigenen Organisation auszustatten, zumal
in der Vergangenheit die Kommunen bei der Verwaltung ihrer Stiftun-
gen gelegentlich der Neigung nachgegeben haben sollen, die Stiftungs-
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11 Art.1Abs. 3 StiftG Bay; Seifart/v. Campenhausen/v. Campenhausen § 2 Rz. 3.
12 Seifart/v. Campenhausen/v. Campenhausen §§ 29 ff.
13 § 19 Abs.1 StiftG Nds.; § 2 Abs. 3 Satz 1 StiftG NRW; § 11 StiftG Rhld.-Pf.;

§ 20 Abs.1 StiftG Saarl.; § 17 Abs.1 StiftG Schl.-Hol.; Art. 29 Abs. 3 StiftG Bay; § 18
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ertrÌge fÏr andere Zwecke, als sie vom Stifter festgelegt wurden, einzu-
setzen.14 In grÎÞeren Gemeinden und StÌdten sind zur Verwaltung der
Stiftungen idR eigene Ømter eingerichtet, die oft eine Vielzahl selbst-
stÌndiger und unselbststÌndiger Stiftungen betreuen.
Auch die privatrechtlichen Stiftungen kÎnnen selbststÌndig oder un-

selbststÌndig organisiert sein. Die unselbststÌndige Stiftung besitzt keine
eigene RechtspersÎnlichkeit.15 Sie entsteht, indem der Stifter VermÎ-
gensgegenstÌnde auf eine vorhandene Person, zB auch eine juristische
Person privaten Rechts, mit der MaÞgabe ÏbertrÌgt, dasVermÎgen oder
dessen ErtrÌge fÏr bestimmte Zwecke zu verwenden. Steuerrechtlich
besteht kein Unterschied, ob eine unselbststÌndige oder selbststÌndige
Stiftung gemeinnÏtzige Zwecke verfolgt. In der Stiftungswirklichkeit
spielt die unselbststÌndige Stiftung eine erhebliche Rolle, weil die Stif-
tungsaufsichtsbehÎrden bei kleineren VermÎgen die Errichtung einer
rechtsfÌhigen Stiftung frÏher nicht genehmigten.16 Mit der Ønderung
des Stiftungsrechts ist klargestellt, dass jede Stiftung, die aus den Er-
trÌgnissen ihres VermÎgens den gesetzten Zweck erfÏllen kann, anzu-
erkennen ist. Nach wie vor entfallen bei der unselbststÌndigen Stiftung
das stiftungsrechtliche Anerkennungsverfahren und die staatliche Stif-
tungsaufsicht, so dass diese Rechtsform durchaus, je nach persÎnlicher
PrÌferenz, bevorzugt werden kann.

3. Rechtsquellen

Die maÞgebenden Rechtsvorschriften fÏr die Stiftung bÏrgerlichen
Rechts finden sich in den §§ 80 ff. des BÏrgerlichen Gesetzbuches
(BGB) mitVerweisen auf dasVereinsrecht. Durch das Gesetz zur Moder-
nisierung des Stiftungsrechts17 wurden bundeseinheitlich geltende Nor-
mativbestimmungen fÏr die Errichtung von rechtskrÌftigen Stiftungen
geschaffen, das Stiftungsrecht in seinem materiellen Kern allerdings trotz
einer vorher intensiv gefÏhrten Reformdebatte unverÌndert gelassen.18
Die Îffentlich-rechtlichen Fragen des Stiftungsrechts, insb. die staatliche
Anerkennung und die Stiftungsaufsicht, regeln die Stiftungsgesetze der
LÌnder.Die einzelnen BundeslÌnder sind dabei nunmehr sukzessive neue
Stiftungsgesetze zu erlassen. Umstritten war insb., ob sich die Landesstif-
tungsgesetze allein auf die aus Îffentlich-rechtlichen GrÏnden unabweis-
baren Regelungen beschrÌnken sollen19 oder ob auchVorgaben, deren In-
halt sich allein unter BerÏcksichtigung des Stifterwillens ermitteln lÌsst,
gesetzlich fÏr den Regelfall niedergelegt werden sollen, gewissermaÞen
als staatlich festgelegte Auslegungsregeln, denen gegenÏber ein abwei-
chender Stifterwille erkennbar sein mÏsste.20 Die BundeslÌnder haben
sich bei der Neufassung des jeweiligen Stiftungsgesetzes nicht nur auf die
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14 Seifart/v. Campenhausen/v. Campenhausen § 34 Rz. 2.
15 Vgl. nÌher unten Rz.181ff.
16 Vgl. unten Rz. 61.
17 G v. 15. 7. 2002 (BGBl. I S. 2634).
18 Vgl. HÏttemann ZHR167 (2003), 35 ff.
19 HÏttemann/RawertZIP 2002, 2019 (2021); Schwintek Stiftung& Sponsoring 2004, 19.
20 Backert/Carstensen ZIP 2003, 284 ff.
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Anpassung an das modernisierte Stiftungsrecht in sprachlicher Hinsicht
beschrÌnkt, sondern in unterschiedlicherWeise durchaus die neueren stif-
tungsrechtlichen Entwicklungen nachvollzogen. Bundeseinheitlich ab-
schlieÞende Regelungen bestehen fÏr die Regelungen Ïber dieVertretung
der Stiftung, wie bspw. das Verbot des InsichgeschÌftes ohne satzungs-
mÌÞige ErmÌchtigung, oder die Regelung, dass die Vertretungsmacht
durch landesstiftungsrechtliche Genehmigungserfordernisse nicht ein-
geschrÌnkt wird oder die Regeln Ïber die Stiftungsanerkennung bei Er-
richtung. Entgegenstehendes Landesrecht wird in diesen FÌllen vom
reformierten Bundesrecht verdrÌngt. Auch gilt nunmehr, dass allein der
Stifterwille, wie er in der Stiftungsverfassung niedergelegt ist, Ïber Er-
tragsverwendung und VermÎgenserhaltung, Ïber die Organisationsver-
fassung und die MÎglichkeiten einer Ønderung der Stiftungssatzung ent-
scheidet. Die Landesstiftungsgesetze kÎnnen allenfalls Anregungen fÏr
Regelungen durch den Stifter geben, sind in der Sache aber stets nachge-
ordnet.21 Dementsprechend wird in den novellierten Stiftungsgesetzen
die Verwaltung des VermÎgens von aufsichtsrechtlichen Zustimmungs-
vorbehalten befreit.Vielmehr soll sich dieWahrnehmung der Rechtsauf-
sicht in erster Linie auf eine nachgelagerte Kontrolle einer ordnungsgemÌ-
Þen Stiftungsverwaltung beziehen. Selbst SatzungsÌnderungen sind nur
genehmigungspflichtig, wenn sie grundlegend sind. Die geÌnderten
Stiftungsgesetze sind damit Ausdruck des Vertrauens des Staates in den
verantwortlichenUmgang der Organe mit dem ihnen anvertrauten Ver-
mÎgen. Allerdings ist in keinem Bundesland ein Stiftungsregister ein-
gefÏhrt worden, welches mit Îffentlichem Glauben in seine Richtigkeit
ausgestattet wÌre. Die in den BundeslÌndern eingefÏhrten Stiftungs-
register dienen allein der Information aller Interessierter Ïber die dort
aufgefÏhrten Stiftungen und die bekanntenVertretungsverhÌltnisse.
Das Stiftungsrecht des jeweiligen Bundeslandes gilt fÏr die rechts-

fÌhigen Stiftungen des bÏrgerlichen und des Îffentlichen Rechts, die
ihren Sitz in dem jeweiligen Bundesland haben (§ 80 BGB). In erster
Linie gilt als Sitz der Stiftung, wenn nichts anderes in der Satzung be-
stimmt ist, der Ort, an dem die Verwaltung gefÏhrt wird. Im Zweifel
gilt der letzteWohnsitz des Stifters als Sitz (§ 83 BGB). Deswegen ist es
mÎglich, dass sich eine Stiftung durch die Bestimmung ihres Rechts-
sitzes ,,ihr`̀ Landesstiftungsrecht aussucht, auch wenn sie an einem an-
deren Ort verwaltet wird. Teilweise wird jedoch ein rein fiktiver Sitz
ohne jeden Bezug zur StiftungstÌtigkeit fÏr unzulÌssig erachtet.22 Auch
fÏr international-privatrechtliche Fragestellungen ist der Ort des Ver-
waltungssitzes von wesentlicher Bedeutung.23
Nach § 85 BGB wird dieVerfassung einer Stiftung, soweit sie nicht

auf Bundes- oder Landesgesetz beruht, durch das StiftungsgeschÌft be-
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21 Vgl. Muscheler ZSt 2004, 3 ff.; ders. NJW 2004, 713; kritisch zu der angemaÞten
Bundeskompetenz Backert ZSt 2004, 51; vgl. auch Schwarz ZEV 2003, 306.

22 Str., vgl. LG Berlin v. 10. 6.1998, NZG 1998, 782; MÏnchKomm/Reuter § 80
Rz. 9; Hennerkes/Schiffer/Fuchs BB 1995, 209; Staudinger/Rawert § 80 Rz. 22; vgl. zur
Wahl des Stiftungssitzes unten Rz.66.

23 Vgl. dazu KieferNZG 2000, 352.
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stimmt. Als Verfassung wird die Gesamtheit aller Rechtsnormen be-
zeichnet, die die Organisation der selbststÌndigen Stiftung betreffen.
Neben den zwingenden und dispositiven Regelungen des Bundes- und
Landesrechts handelt es sich vor allem um die Stiftungssatzung.24 Die
Normen der Stiftungsverfassung sind neben den unabÌnderlichen ge-
setzlichen Regelungen aus dem gesamten Inhalt des StiftungsgeschÌfts
zu entnehmen. Sie mÏssen nicht in einer Urkunde niedergelegt sein,
sondern kÎnnen sich aus sonstigem Schriftverkehr, den der Stifter im
Zusammenhang mit der Stiftungserrichtung mit der AufsichtsbehÎrde
gefÏhrt hat, ergeben, sofern die jeweilige Regelung in der Urkunde zu-
mindest angedeutet ist.
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