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§1 1

Erster Al)schnitt.

Die Staatsgrundlagen.

Erstes Kapitel. Verfassungsgeschichte.
§ 1. Im Mittelalter war Ddnemark ein Wahlk6nigreich. Die Macht

der K6nige war als eine Folge der Wahlkapitulationen - Handfesten -
welche sie ausstellen muBten, eine stark begrenzte. AuBer dem K6nige
hatten teils der aus Adeligen und Geistlichen zusammengesetzte Reichs-
rat, teils die Reichstage, an welchen urspriinglich alle vier Stdnde teil-
nahmen, wihrend spater der Bauernstand so gut wie gdnzlich ausgeschlossen
wurde, Anteil an der Macht. Nach der Reformation im Jahre 1536, wo-
durch Danemark zur lutherischen Kirche iibertrat, wurde der Reichstag
ausschlieBlich aus Adeligen zusammengesetzt, und die Macht und die Frei-
heiten des Adels nahmen auf Kosten des K6nigs und der iibrigen Stande
zu. Im 17. Jahrhundert war der Reichsrat an Macht und Einflu8 dem
Kbnige entschieden iiberlegen. Diese Adelsherrschaft erzeugte nach und
nach, namentlich weil der Adel nicht in demselben MaBe wie die Uibrigen
Stande an den Lasten teilnahm, welche die hdufigen Kriege und der ganze
Zustand des Landes erheischten, heftigen Unwillen seitens der anderen
Stande wie beim K6nige. Nach dem vom Kbnig Frederik dem Dritten mit
Schweden gefiihrten dreijahrigen Krieg, durch welchen Danemark an den
Rand des Abgrundes gebracht worden war, stieg diese erbitterte Stimmung
aufs h6chste. Auf einem im Jahre 1660 in Kopenhagen zusammenberufenen
Reichstage gelang es dem K6nig, mit Hilfe des Biirgerstandes und der
Geistlichkeit die Macht des Adels zu brechen und die bestehende Ver-
fassung umzustiirzen. Der K6nig wurde als Erbkbnig nach der Primo-
genitur im Manns- und Weiberstamm anerkannt, seine Wahlkapitulation
wurde annulliert, und es wurde ihm iibertragen, eine neue Verfassung zu
geben. Diese ihm so erteilte Vollmacht benutzte Frederik der Dritte, um
am 14. November 1665 das sogenannte K 6 n i g s g e s e t z (Kongeloven)
zu erlassen, welches ihrn und seiner mannlichen und weiblichen Deszendenz
eine v6l1ig unumschrinkte, erbliche Alleinherrschergewalt verlieh. Dieses
Gesetz bezeichnete sich selbst als ein auf ewige Zeiten unveranderliches
Grundgesetz und untersagte den Nachkommen des Kbnigs, auf irgendeinen
Teil ihrer absoluten Souveranitat Verzicht zu leisten. Es besteht auBer
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Erster Abschnitt: Die Staatsgrundlagen.

einer Einleitung und einem Epilog aus 40 Artikeln. Es wurde nach dem

Tode Frederiks des Dritten bei der Kranung seines Nachfolgers, Christians

des Fiinften, 1670 feierlich verlesen, aber erst 1709 durch den Druck

ver6ffentlicht, nachdem das Volk sich an die neue Regierungsform ge-
w6hnt hatte.

Das K6nigsgesetz war bis zum Jahre 1849 das einzige Grundgesetz des Kdnig-
reiches. In den zur Monarchie geh6renden Herzogtiimern Schleswig und Holstein
waren die alten standischen Verfassungen de facto aufler Gebrauch gekommen,
so daB3 der K6nig auch hier unumschrinkter Alleinherrscher war. Nur in Lauen-
burg bestand eine rechtskrdftige standische Verfassung, welche bei der Abtretung
seitens PreuBens 1815 vorbehalten wurde. In den dreiBiger Jahren des vorigen
Jahrhunderts fand eine Modifikation der bestehenden staatsrechtlichen Ordnung
statt, indem beratende Pro vinz ial stande, zundchst nach preuBischem
Muster, errichtet wurden. Die Einfiihrung dieser Provinzialstande wurde durch
zwei Anordnungen vom 28. Mai 1831 fir das K6nigreich Ddnemark bzw. fur die
Herzogtiimer Schleswig und Holstein angekiindigt und die nahere Ordnung derselben
in vier Verordnungen vom 15. Mai 1834 festgesetzt. Es wurden vier Standeversamm-
lungen gebildet, ndalich eine fir die danischen Insein, Island und die Fdr6er, eine
zweite fir Jiitland und die dritte und vierte je eine fir Schleswig und Holstein.
Die Verbindung Islands mit den danischen Inseln wurde jedoch schon durch eine
Verordnung vom 8. Marz 1843 aufgehoben, welche fir Island eine besondere beratende
Versammlung (das ,,Alting") einsetzte. Die Standeversammungen des Kanigreiches
bestanden, auier einer geringen Anzahl vom K6nig ernannter Mitglieder, aus Re-
prasentanten der stadtischen Grundbesitzer sowie der gr6lleren und der kleineren
Landeigentiimer. Die schleswigschen und die holsteinischen Stande hatten ein etwas
aristokratischeres Geprage, aber sonst war die Organisation wesentlich dieselbe wie
die der Standeversammlungen des K5nigreiches.

Die Stande sollten in der Regel jedes zweite Jahr einberufen werden. Ihre
Sitzungen waren nicht affentlich, und die Verhandlungen zwischen ihnen und der
Regierung wurden von einem vom K6nig ernannten Kommissar gefiihrt. Sie
hatten keine beschliellende Stimme; ihre Wirksamkeit war darauf beschrankt, iiber
die ihnen vom Kbnig vorgelegten Gesetzesvorschlage ihr Gutachten abzugeben.
Die Gesetze, deren Vorlegung die Stande den Anordnungen von 1831 gemaBl fordern
konaten, waren solche, welche sich auf die pers6nlichen oder Eigentumsrechte der
Untertanen oder auf die Steuern und die 6ffentlichen Lasten bezogen. Auflerdem
hatten die Stdnde das Recht, Petitionen beim K6nig einzureichen. Dagegen war
ihnen die Vorlegung eines Staatsbudgets nicht zugesagt, und Budgets, die den
gesamten Staatshaushalt umfaflten, wurden in den ersten Jahren nach der Ein-
fiihrung der Standeinstitution iiberhaupt noch gar nicht abgefalt. Erst durch
ein Reskript vom 11. April 1841 wurde vom K6nig Christian dem Achten die Auf-
stellung und die Veriffentlichung jahrlicher Staatsbudgets befohlen; doch wurden
dieselben, obgleich die Stande darauf antrugen, diesen nicht vorgelegt.

Im Volke hatte sich schon frfiher eine Bewegung zugunsten einer wirklichen
konstitutionellen Verfassung erhoben, welche namentlich bei der Thronbesteigung des
K6nigs Christian des Achten in einer Menge von Adressen ihren Ausdruck fand; jedoch
erst beim Thronwechsel im Jahre 1848 gingen diese Wiinsche in Erfiillung.

Neben dieser Bewegung in den inneren Verfassungsverhaltnissen entstanden
Streitfragen fiber das staatsrechtliche Verhiltnis der einzelnen Teile der danischen
Monarchie zueinander. In der Verwaltung der wichtigsten Staatsangelegenheiten
- Diplomatie, Heer, Flotte, Finanzen usw. - traten das Kbnigreich und die
Herzogtfimer wie eine wirkliche Staatseinheit auf. Eigentiimlich fiir Holstein
und Lauenburg war ihr Verhaltnis als Teile des Deutschen Bundes. In der inneren
Verwaltung waren die Herzogtiimer vom K6nigreiche wie besondere Staatsteile
getrennt und miteinander durch verschiedene gemeinschaftliche Institutionen ver-
bunden. Im Anfange der dreiffiger Jahre trat der sogenannte S c h 1 e s w i g -
Ho 1 steinismus auf, dessen Lehre zufolge diese Herzogtfimer verfassungs-
mal3ig unzertrennlich miteinander zu einen Staatsganzen vereint und mit dem
K6nigreiche nur durch die gemeinschaftliche Erbfolge des Mannsstammes des Kunigs
Frederik des Dritten verbunden waren, wogegen die im K6nigsgesetz auch fir die
,,Spinnseite" (weibliche Deszendenz) festgesetzte Erbfolge nicht in den Herzogtiimern
Giiltigkeit haben sollte. Wenn der Fall, wie vorauszusehen war, eintreten wiirde,
da3 der Mannsstamm Frederik des Dritten ausstiirbe und die Krone des K6nig-
reiches auf die weibliche Linie diberginge, so wiirde nach dieser Lehre das Band
zwischen dem K6nigreiche und den Herzogtimern gel6st sein.
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3S1 Erstes Kapitel: Verfassungsgeschichte.

Diese Lehre von den Sukzessionsverhaltnissen und die darauf gebauten Postu-
late veranlaliten die dtnische Regierung, eine historische Untersuchung anstellen zu
lassen, deren Resultate in einem offenen Briefe vom 8. Juli 1846 kundgetan wurden.
Darin wurde festgehalten, dali die im Kbnigsgesetze bestimmte Erbfolge im Herzog-
tum Schleswig volle Rechtsgiiltigkeit habe. Dies war - wie es im offnen Briefe
hie3 - eine Folge des Patentes vom 22. August 1721, wodurch Schleswig in die
Krone Dtnemark wieder inkorporiert wurde, in Verbindung mit der nachmals statt-
gefundenen Erbhuldigung abseiten der schleswigschen Stande1) und der von Eng-
land und Frankreich 1721 erteilten Garantien und ferner der mit dem Kaiser von
IthBland 1767 und 1773 abgeschlossenen Vertrdge, denen zufolge der Kaiser auf
seine Rechtsanspriiche auf den vormaligen gottorpschen Teil Schleswigs zum Vor-
teile des Kdnigs von Ddnemark und seiner k6niglichen Kronerben
Verzicht leistete. Die Erbfolgebestimmungen des K6nigsgesetzes galten demndchst
fir das Herzogtum Lauenburg infolge des Abtretungstraktates von 1815, und das-
selbe war unzweifelhaft auch der Fall mit Rdcksicht auf einen Teil Holsteins. Da-
gegen wurde anerkannt, daB es als zweifelhaft angesehen werden kdnnte, ob nicht
besondere Erbverhaltnisse riicksichtlich eines anderen Teils Holsteins stattfdnden,
namlich mit Bezug auf das urspriingliche Lehensherzogtum Holstein und insonder-
heit den ehemaligen gottorpschen Teil desselben, welcher in den obenerwdhnten
Traktaten von 1767 und 1773 an den Kbnig von Danemark, dessen Briider und
i hre mannll chen Desz endenten gegen die Erwerbung der Grafschaften
Oldenburg und Delmenhorst abgetreten worden war (siehe weiter unten im § 2).
Der offene Brief stelte es indessen in Aussicht, dalB ffir die Hebung des riicksicht-
lich dieses Teiles von Holstein vorliegenden Zweifels und fUr eine vollstandige An-
erkennung der Integritat des gesamten ddnischen Staates Sorge getragen werden
sollte.

Zur Beseitigung der administrativen Verbindung mit Holstein, die dei
Schleswig-Holsteinismus einen duBeren Stiitzpunkt gewahrte, wurde dagegen unter
der Regierung des Kbnigs Christian des Achten kein Schritt getan.

Christian der Achte starb im Jahre 1848. Wenige Tage spater erlieli sein
Nachfolger, der K6nig Frederik der Siebente, in Ubereinstimmung mit den Wiinschen
seines verstorbenen Vaters, ein Reskript vom 28. Januar 1848. Dasselbe verkindete
neben den bestehenden beratenden Provinzialstanden die Einffihrung von gemein-
schaftlichen Standen, fir das Kdnigreich und die Herzogtiimer in gleicher Anzahl
gewahlt, welche mit beschlieliender Stimme in den fir die ganze Monarchie ge-
meinschaftlichen Angelegenheiten - darunter die Verwaltung der Finanzen mit
einbegriffen - ausgestattet sein soliten. Dieses Reskript gewann jedoch nur ge-
ringe Anerkennung. Im Kbnigreiche fand man die verheiBene Verfassung nichr
freisinnig genug und fiirchtete aulierdem gefdhrliche Folgen von einer konstitutio-
nellen Verbindung mit dem deutschen Bundeslande Holstein; man miBbilligte es
auch, dali die Anzahl der Deputierten ffir das Kbnigreich und fir die Herzogtimer
gleich groli sein sol1te. Die Schleswig-Holsteiner forderten dagegen ihrerseits eine
besondere konstitutionelle Verfassung fir die Herzogtiimer, ohne nahere Verbindung
mit dem K6nigreiche als bisher.

Diese Forderungen sowie das Verlangen, daB Schleswig in den Deutscher
Bund aufgenommen werden solte, veranlaliten bald nachher bei der durch di,
franzdsische Februarrevolution hervorgerufenen Bewegung den schleswig-holsteini-
schen Aufstand, welcher, von Preulien und anderen deutschen Staaten unterstiitzt,
den dreijahrigen schleswigschen Krieg von 1848-50 nach sich zog. Die danische
Regierung beantwortete die schleswig-holsteinischen Forderungen mit dem Ver-
sprechen einer freien Verfassung fir das Herzogtum Holstein als einen selbstandigen
deutschen Bundesstaat (mit eigener Regierung, Militarverfassung und besonderen
Finanzen) und in Unionsverband mit Ddnemark und Schleswig. Dagegen wurde
der Gedanke, Schleswig in den Deutschen Bund aufnehmen zu lassen, abgewiesen.
Die unaufldsliche Verbindung dieses Landesteils mit dem K6nigreiche solte irn
Gegenteil durch eine gemeinschaftliche freie Verfassung gestarkt werden, doch
unter Bewahrung der provinziellen Selbstdndigkeit, namentlich durch enen eigenen
Landtag und besondere Verwaltung (kbniglicher Ausspruch vom 24. Marz 1848,
das sogenannte ,,E iderstaats system").

Mit Bezugnahme hierauf wurden die Standeversammlungen des Kdnigreiches
einberufen, um ihr Gutachten fiber ein Wahlgesetz zu einer Reichsversammlung,
welche die beabsichtigte neue Verfassung des K6nigreichs und Schleswigs votieren

1) A. D. J b r g e n s e n , Sbnderjyllands Indlemmelse i den danske Krone 1721
(Historisk Tidsskrift 5. Rakke 5. Bind, 1885). Kr. E r s 1 e v, Frederik IV. og
Slesvig, 1901. Vgl. P. L a u r i d s e n in ,,Nationaltidende" 7., 14. und 19. Dezember
1901, 30. Mai und 11. Juni 1902 und Kr. Ers e v ebenda 12., 16. und 21. Dez. 1901.
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sollte, abzugeben. Eine Berufung der schleswigschen Stande war durch die Kriegs-
ereignisse verhindert. Das Wahlgesetz erschien darauf am 7. Juli 1848, und die
in GemaiBheit desselben gebildete Reichsversammlung trat im Oktober selbigen
Jahres zusammen. Nach weitlaufigen Verhandlungen wurde man mit der Regierung
fiber einen Grundgesetzentwurf einig, welchen der Kbnig genehmigte und am 5. Juni
1849 unterzeichnete. Durch dieses Grundgesetz wurde das Kbnigsgesetz von 1665
aufgehoben, mit Ausnahme der in den Artikeln 27-40 enthaltenen, die Erbfolge
betreffenden Bestimmungen, welche dem § 4 des Grundgesetzes zufolge vorlaufig
ihre Giiltigkeit behielten. Sie wurden jedoch spkter durch das Thronfolgegesetz
vom 31. Juli 1853 aufgehoben (siehe weiter unten). Ferner lieB das Grundgesetz
die in den Artikeln 21 und 25 des Kdnigsgesetzes mit Bezug auf die k6niglichen
Prinzen und Prinzessinnen enthaltenen Vorschriften bestehen, bis hierdiber durch
ein Hausgesetz anders bestimmt werden wiirde. Ein solches Hausgesetz ist indessen
bis jetzt nicht gegeben worden, und die genannten zwei Artikel sind noch gilltig.

Das Grundgeset z v om 5. J uni 18 4 9 ffihrte einen aus zwei Kammern,
dem Vo l ksting und dem Landstin g, bestehenden Reichstag ein, welcher
in allen Gesetzgebungsangelegenheiten sowie auch in der Finanzverwaltung des
Staates beschlieBende Stimme hatte. Sowohl das Volksting als auch das Lands-
ting wurden ausschlieBlich durch Volkswahlen nach den Grundsdtzen des allgemeinen
Wahlrechtes zusammengesetzt; es war freilich die Absicht, daB das Landsting ins-
besondere die konservativen Interessen reprasentieren sol1te, doch versuchte man dieses
Ziel nur auf eine ziemlich ungeniigende Weise durch indirekte Wahlen (Wahlen durch
Wahimanner) und durch einen gewissen, iibrigens nicht hohen Wahlbarkeitszensus
zu erreichen. Mit Ausnahme der Bestimmungen fiber die Zusammensetzung des
Landstings war das Grundgesetz vom 5. Juni 1849 im wesentlichen mit dem jetzt
geltenden Grundgesetz vom 28. Juli 1866 gleichlautend.

Das Grundgesetz vom 5. Juni war dazu bestimmt, auch das Herzogtumn Schleswig
zu umfassen. Die Kriegsbegebenheiten verhinderten indes, dasselbe sofort in diesem
Landesteil in Kraft treten zu lassen, welcher fiberdem, wie oben erwahnt, auf der
grundgesetzgebenden Reichsversammlung nicht reprasentiert gewesen war und auch
nicht hatte sein kbnnen. Eine Folge hiervon war es, daB das Grundgesetz nur
unter dem Vorbehalt erlassen wurde, daB die Ordnung alles dessen, was die Stellung
des Herzogtums Schleswig betraf, bis auf den Abschlul des Friedens dahingestellt
sein solte. Der FriedensschluB3 zwischen Danemark und PreuBen fand am 2. Juli
1850 als ein ,,einfacher Frieden" in Berlin statt, durch welchen die kriegfiihrenden
Machte sich die Rechte vorbehielten, welche ihnen gegenseitig vor dem Kriege zu-
kamen. Der K6nig von Danemark erlieB darauf am 14. Juli 1850 ein Manifest,
welches unter anderem die Zusage enthielt, daB sowohl die deutsche als auch die
danische Nationalitat in Schleswig die gewinschten Garantien erhalten und eine
Einverleibung Schleswigs in das Kbnigreich nicht stattfinden solle. DemnAchst
verhieB3 das Manifest die Zusanmenberufung angesehener Manner aus Schleswig,
aus dem K6nigreiche und aus Holstein, um ihre Meinung in Bezug auf das Ver-
haItnis des erstgenannten Herzogtums einerseits zum Konigreiche und andererseits
zu Holstein zu hiren. Der Verfassungsplan, welcher dieser Versamm ung vorgelegt
wurde (das sogenannte ,,Notabelnprojekt", in modifizierter eiderdanischer Ricbtung),
fihrte indes zu keinem Resultat.

Im Friedensvertrag vom 2. Juli 1850 war festgesetzt, daB der Kbnig von Dane-
mark die Intervention des Deutschen Bundes anrufen kbnne, um die Ausfibung
seiner legitimen Autoritat in Holstein wieder herzustellen, indem er gleichzeitig
dem Bunde seine Absichten mit Bezug auf die Pazifikation des Landes mitteilen
solte. Da Holstein sich nicht gutwillig unterwerfen wol1te, fand in tbereinstimmung
hiermit die Pazifizierung durch ein 6sterreichisches und ein preuliisches Armeekorps
statt. Man weigerte sich inzwischen unter dem EinfluB der damals im Deutschen
Bunde herrschenden Streitigkeiten, das Land dem Kbnige von Danemark zu iiber-
geben, bevor eine Ordnung der ganzen Bundesfrage und eine tbereinkunft mit
Riicksicht auf die zukiinftige Stellung Holsteins in der danischen Monarchie zu-
wege gebracht war. Wahrend der Verhandlungen, welche in dieser Veranlassung
wie auch riicksichtlich der Erbfolge (siehe gleich unten) geffihrt wurden, verlieB
die danische Regierung das Eiderstaatssystem und adoptierte das sogenannte
,,Ge s am t s t a at s s y s te m", welches in einer Bekanntmachung vom 28. Januar
1852 seinen Ausdruck fand. Dieses System ging darauf hinaus, daB Schleswig
verfassungsmaBig mit dem Kbnigreiche nicht naher als mit dem Herzogtum Hol-
stein verbunden sein solte. Dagegen sol1te eine vbllige Gleichstellung zustande
gebracht werden, indem jeder dieser drei Landesteile eine besondere Verfassung
und Verwaltung erhalten und gleichzeitig eine gemeinschaftliche Verfassung und
gemeinschaftliche Verwaltung ffir diejenigen Angelegenheiten eingeffihrt werden
sol1te, welche fir die ganze Monarchie gemeinschaftlich waren. Die hierdurch not-
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wendig gewordenen Veranderungen in der Verwaltung traten sofort in Kraft;
dagegen wurden die Verfassungsverhaltnisse einer naheren Entwicklung vorbehalten,
und zwar so, daB jeder Landesteil seine eigne standische Reprasentation mit be-
schlielBender Stimme erhalten solte. Dieser Plan wurde am 29. Juli 1852, insofern
derselbe die Herzogtimer Holstein und Lauenburg beriihrte, vom Deutschen Bundes-
tag angenommen und die Regierung in Holstein dem K6nigo fibergeben.

Gleichzeitig mit diesen Verhandlungen hatte die danische Regierung die schon
friiher eingeleiteten Unterhandlungen fir die Herbeifihrung einer von allen Seiten
anerkannten E r b f o I g e o r d n u n g fortgesetzt, um die Integritat der danischen
Monarchie, falls der Mannesstamm des Kinigs Frederik des Dritten mit dem K6nige
Frederik dem Siebenten oder dem kinderlosen Thronfolger, dem Erbprinzen Frederik
Ferdinand, aussterben solte, zu sichern. Wahrend, wie schon erwahnt, in diesem Falle
der Thron mit Riicksicht auf den gr6l3ten Teil der danischen Monarchie der weib-
lichen Deszendenz Frederiks des Dritten anheimfallen wiirde, konnte man beziiglich
eines Teiles Holsteins besonderer Erbpratensionen von den holstein -gottorpschen
Linien gewartig sein, namentlich seitens des russischen Kaiserhauses, welches die
alteste dieser Linien reprasentierte. Im Londoner Protokoll vom 2. August 1850
wurde eine Anerkennung seitens samtlicher Grotlmachte, mit Ausnahme Preulens,
dahin erzielt, daB die Aufrechterhaltung der Integritat der danischen Monarchie
fir die allgemeinen Interessen des europaischen Gleichgewichts und fir die Be-
wahrung des Friedens in hohem Grade wichtig sei. Die nahere Ordnung wurde
dann durch ein in Warschau am 5. Juni 1851 zwischen Ruliland und Danemark
abgeschlossenes Protokoll zuwege gebracht, woran sich eine Reihe von Renunziationen
seitens der fibrigen erbberechtigten Linien und Personen schloB3. Auf diese Weise
wurde die Thronfolge in der gesamten ddnischen Monarchie auf eine neue Dynastie,
den Prinzen Christian von Schleswig-Holstein- Sonderburg- Gliicksburg und seine mann-
liche Deszendenz aus seiner Ehe mit der Prinzessin Louise von Hessen, iibertragen.
Diese Ordnung erhielt europaische Anerkennung durch den von samtlichen GroB-
machten sowie auch von Schweden und Norwegen am 8. Mai 1852 unterzeichneten
Londoner Vertrag, welchem spater die meisten tibrigen europaischen Machte bei-
pflichteten. Diesem Traktate zufolge verbanden die kontrahierenden Machte sich dazu,
die obengenannte Dynastie als in allen dem Zepter des K6nigs von Danemark unter-
worfenen Landern sukzessionsberechtigt anzuerkennen, und erkannten nochmals die
Integritat der danischen Monarchie als ein permanentes Prinzip an1). Der Pratendent
von 1848, der Herzog Christian August zu Augustenburg, erlief3 am 30. Dezember 1852
eine Zessions- und Renunziationsakte, wodurch er gegen eine Abfindungssumme von
1 500 000 Species (6 Millionen Kronen) die augustenburgischen Giiter und Besitzungen
in Schleswig der danischen Krone fibertrug und gleichzeitig fir sich und seine Familie
bei fiirstlichem Wort und Ehren die Verpflichtung fibernahm, nichts, wodurch die
Ruhe in den Reichen und Landen des K6nigs von Danemark gestart und gefdhrdet
werden kinnte, vornehmen, ingleichen den von dem Kinig in Bezug auf die Ord-
nung der Erbfolge fuir alle unter seinem Zepter vereinten Lande oder die eventuelle
Organisation der danischen Monarchie gefaBten oder kiinftig zu fassenden Beschlilssen
in keiner Weise entgegentreten zu wollen 2).

Zur staatsrechtlichen Giiltigkeit der neuen Erbfolgeordnung war nach dem
Grundgesetze die Genehmigung des Reichstages des K6nigreiches erforderlich. Nach-
dem diese Genehmigung eingeholt war, erlieB der Kanig am 31. Juli 1853 ein neues
Thronfolgegesetz fUr die danische Monarchie.

Wenn die in der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 verheiflene gemein-
schaftliche Verfassung den Reprasentationen der verschiedenen Landesteile vor-
gelegt worden ware, hatte es sich einerseits nicht vermeiden lassen, daB ein anstaBiger
Unterschied beziglich ihrer Einflullnahme auf den Inhalt der Verfassung entstanden
ware, denn der danische Reichstag hatte beschliellende Stimme, wahrend die Stande
der Herzogtfimer nur beratend waren. Es konnte andererseits sowohi aus recht-

1) Da die beiden wichtigsten Mitglieder des Deutschen Bundes, Osterreich und
PreulBen, den Traktat unterzeichnet hatten, hielt man es ffir -iberfiissig, eine Aner-
kennung von seiten des Bundes selbst zu erwirken. Diesen Umstand benutzte der
Bund im Jahre 1863, um dem Kinig Christian dem Neunten die Anerkennung als Herzog
von Holstein zu verweigern.

2) Uber die Erbfolge und die ganze schleswig-holsteinische Frage vgl. naher:
Rechtsgutachten beziiglich der Herzogtiimer Schleswig, Holstein und Lauenburg,
erstattet auf Grund des allerh6chsten Erlasses vom 14. Dezember 1864 vom Kron-
syndikat. Berlin 1866. In diesem von der preuBischen Regierung nach der Ab -
tretung der Herzogtinmer eingeholten Gutachten wurden die augustenburgischen
ErbprAtensionen als ungiitig verworfen. Siehe auch die von H o 1 c k , Statsfor-
fatningsret I S. 39 und M a t z e n II S. 7-8 genannten Schriften.
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lichen als auch aus praktischen Grinden nicht wohl die Rede davon sein, eine ganz
neu zu organisierende Reprdsentation von Deputierten aus der ganzen Monarchie
zusammenzuberufen. Die Regierung wahite deshalb den Ausweg, die Mitwirkung
der bestehenden Spezialreprasentationen nur insofern zu benutzen, als es notwendig
war, um ihre Kompetenz auf die besonderen Angelegenheiten der betreffenden
Landesteile einzuschrinken. Es war ndmlich eine Folge der in der Bekanntmachung
von 1852 vorausgesetzten staatsrechtlichen Ordnung, daB mehrere Angelegenheiten,
welche bisher unter die einzelnen Reprdsentationen gehdrten, in Zukunft fir die
ganze Monarchie gemeinschaftlich sein solten. Wenn die Spezialreprasentationen
auf ihre Kompetenz in gemeinschaftlichen Angelegenheiten Verzicht geleistet hatten,
war es demnach die Absicht der Regierung, daB3 die neue gemeinschaftliche Ver-
fassung vom K6nig allein erlassen werden solte. Mit Riicksicht hierauf wurden den
schleswigschen und den holsteinischen Provinzialst&nden zwei Gesetzesvorsehlage,
die besonderen Verfassungen dieser Landesteile betreffend, vorgelegt. Die ersten Para-
graphen dieser Vorschlage wurden inzwischen dem Gutachten der Stdndeversammlungen
entzogen, weil sie als zur beabsichtigten gemeinschaftlichenVerfassung gehbrig angesehen
werden mufiten.

Wdhrend die schleswigschen Stdnde in dieser Veranlassung keinen Einspruch
erhoben, machten dagegen die holsteinischen Stande ausdriicklich einen Vorbehalt
rdcksichtlich der nicht vorgelegten Paragraphen, schlugen eingreifende Veranderungen
des vorgelegten Gesetzentwurfes vor und sprachen sich im allgemeinen dahin aus,
dai ein gedeihliches Zusammenbestehen der einzelnen Landesteile nur dann er-
reicht werden k6nnte, wenn man fir die gesamte Monarchie zur absoluten Regierungs-
form mit beratenden Provinzialstdnden zuriickkehrte. Eine solche Ordnung der
Dinge war jedoch den vorliegenden Umstdnden gem&il eine Unm5glichkeit, und
nachdem die Stande die Behandlung der Vorlagen zu Ende gebracht hatten, erlieB3
der K6nig am 15. Februar und 11. Juni 1854 zwei Verordnungen, die besondere
Verfassung Schleswigs bzw. Holsteins betreffend. Diese Verordnungen, welche im
wesentlichen mit den vorgelegten Gesetzesentwdirfen ibereinstimmten, waren in
entschieden konservativem Geiste abgefallt. Die neuen reprdsentativen Versamm-
lungen, welche in der Regel jedes dritte Jahr einberufen werden solten, erhielten
mit Bezug auf Verdnderungen in der Gesetzgebung beschlieliende Stimme, doch
ohne Initiative, wie auch eine Teilnahme an der Finanzverwaltung ihnen entzogen
war. Schon friher, am 20. Dezember 1853, war nach Anh6ren der seit 1702 be-
stehenden besonderen lauenburgischen Reprdsentation ein kinigliches Patent beziig-
lich der inneren Verfassung Lauenburgs ergangen.

Es blieb noch die Regelung im K6nigreich ibrig. Hier galt es, das fir alle
Angelegenheiten des K6nigreiches und Schleswigs geltende Grundgesetz so einzu-
schrdnken, dali es kiinftig nur diejenigen Angelegenheiten umfafite, welche dem
K6nigreiche eigen sein solten, damit der K6nig dann eine fir die ganze Monarchie
gemeinschaftliche Verfassung geben k6nnte. Nach § 100 des Grundgesetzes mulite,
um eine solche Grundgesetzanderung giiltig bewerkstelligen zu kbnnen, der Vorschlag,
nachdem derselbe einer ordentlichen Reichstagsversammlung vorgelegt worden war,
in zwei folgenden Sessionen, zwischen welchen beide Abteilungen des Reichstages auf-
gelbst worden waren, unverandert angenommen werden. Mit Ricksicht hierauf wurde
wahrend des Sommers 1853 am Schlusse der Reichstagsversammlung, welche ihre
Genehmigung zur neuen Erbfolgeordnung gegeben hatte, ein Entwurf eines neuen
Grundgesetzes fir die besonderen Angelegenheiten des K6nigreiches vorgelegt. Dieser
Entwurf beschrankte sich nicht auf solche Verdnderungen, welche als Folgen des
unmittelbar vorliegenden Zweckes angesehen werden muilten, sondern enthielt eine
Menge Anderungen des Grundgesetzes in konservativem Geiste. Als der Reichstag
im Oktober desselben Jahres wieder zusammentrat, um diese Gesetzvorlage zu be-
handeln, erhob sich ein starker Widerstand gegen dieselbe. Der Vorschlag der
Regierung wurde beseitigt, und der Reichstag nahm einen anderen Entwurf an,
welcher sich darauf besclirankte, solche Veranderungen in der Verfassung vor-
zunehmen, die aus der Einfiihrung der Gesamtstaatsverfassung folgten. Dieser Ent-
wurf solte erst dann in Kraft treten, wenn der Reichstag, nachdem derselbe mit
der Gesamtstaatsverfassung bekannt gemacht war, seine Einwilligung dazu gegeben,
dali dieselbe in Kraft trete, oder wenn eine neue k6nstituierende Versammlung fir
die ganze Monarchie mit dem Kbnige iiber eine gemeinschaftliche Verfassung einig
geworden.

Die Reichstagssession endigte im Mdrz 1854, und am 26. Juli selbigen Jahres
erlieB3 die Regierung eine oktroierte Verfassung fUr die gemein-
schaftlichen Angelegenheiten der Monarchie. Diese Ver-
fassung fifhrte unverantwortliche Minister ein, welche unter dem Vorsitz des Knigs
und in Verein mit dem Thronfolger und denjenigen k6niglichen Prinzen, welche
der Kbnig dazu berufen machte, einen Geheimen Staatsrat bilden soilten.
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Ferner wurde ein aus 50 Mitgliedern bestehender R e i c h s r a t errichtet, von
welchen der Kdnig 20 ernannte, wdhrend 18 Mitglieder vom Reichstage des Kanig-
reiches, 5 von der schleswigschen, 6 von der holsteinischen Standeversammlung
und ein Mitglied von der lauenburgischen Ritter- und Landschaft gewdhlt wurden.
Der Reichsrat solte in der Regel jedes zweite Jahr einberufen werden und hatte
beschliel3ende Stimme mit Bezug auf neue Steuergesetze und die Aufnahme von
Staatsanleihen sowie bei Verfassungsanderungen. Hinsichtlich anderer gemeinschaft-
lichen Gesetze und des gemeinschaftlichen Staatsbudgets solte derselbe dagegen nur
ein beratendes Organ sein. Die Sitzungen sollten nicht 6ffentlich sein. Der Prdsident
und Vizeprasident wurden vom Kanige ernannt, und die Geschaftsordnung des Reichs-
rates wurde vorlaufig vom Kbnig festgesetzt und solte spater durch ein Gesetz, also
vom K6nige nach eingezogener Begutachtung des Reichsrates, geregelt werden. Der
Reichsrat solte mit den vom Kinige ernannten Mitgliedern sofort seine Wirksamkeit
beginnen und die Wahlen der von den Spezialreprasentationen delegierten Mitglieder
erst stattfinden, nachdem die erforderlichen Gesetze mit Bezug auf die Wahlart er-
lassen waren.

Diese Verordnung zog einen Konflikt nach sich, welcher am Schlusse des ge-
nannten Jahres damit endigte, da3 ein neues Ministerium, welches in der Haupt-
sache sich der Auffassung des Reichstages anschloB, gebildet wurde. Darauf wurde
der in der Reichstagssession von 1853-54 kraft privater Initiative vorgelegte
Grundgesetzentwurf unverandert angenommen, und in Ubereinstimmung mit dem
Grundgesetz wurden die beiden Abteilungen des Reichstages aufgelbst, damit der
Entwurf einem neugewahlten Reichstage vorgelegt werden konnte. Da die Regierung
den durch die Verordnung vom 26. Juli 1854 errichteten Reichsrat als verfassungs-
mdfBig bestehend anerkannt hatte, wurden die vom K6nige erwahiten Mitglieder
desselben einberufen, um eine neue gemeinschaftliche Verfassung zu genehmigen.
Diese Genehmigung wurde gegeben. Im August 1855 trat alsdann der neugewdhite
Reichstag zusammen und nahm wieder den Grundgesetzentwurf unverandert an,
wonach derselbe vom Kanig am 29. August 1855 als Grundgesetz bestatigt wurde.
Wie schon erwahnt, solte diese Grundgesetzbestimmung ihrem eigenen Inhalte zu-
folge erst dann in Kraft treten, wenn der Reichstag, nachdem er mit der gewiinschten
neuen gemeinschaftlichen Verfassung bekannt gemacht war, in das Inkrafttreten ein-
willigte, oder wenn eine gemeinschaftliche Verfassung von einer neuen konstituierenden
Versammlung angenommen und vom Kanig bestatigt worden war. Nach der Art und
Weise, wie man bisher zu Werke gegangen war, muite die Regierung die erstgenannte
Alternative wahlen, weshalb denn auch noch in derselben Session dem Reichstage
der vom Reichsrate gebilligte Verfassungsentwurf zur Einsicht vorgelegt wurde.
Der Reichstag gab darauf seine Zustimmung dazu, daB das Grundgesetz vom
29. August 1855 in Kraft trete. Am 2. Oktober 1855 liel der K6nig das neue Ver-
fassungsgesetz fir die gemeinschaftlichen Angelegenheiten der ddnischen Monarchie
ergehen, welches die Verordnung vom 26. Juli 1854 aufhob.

Durch dieses Verfassungsgesetz vom 2. Oktober 1855 wurde
ein auf konservative Prinzipien gegriindeter und nach dem Einkammersystem
organisierter R e i c h s r a t eingefifihrt. Die Anzah1 der Mitglieder betrug 80, und
wurden 20 derselben vom Kanig ernannt, 30 wurden ganz auf dieselbe Weise und
im selbigen Verhaltnis wie nach der Verordnung vom 26. Juli 1854 von den vier
Spezialreprasentationen gewahit; die iibrigen 30 Mitglieder wurden schlielllich von
solchen Wahlern, welche 200 Reichstaler (400 Kronen) in direkten Abgaben an den
Staat und die Kommune bezahiten oder eine jahrliche Nettoeinnahme von wenigstens
1200 Reichstalern hatten, durch unmittelbare Wahlen gewahlt, und zwar 17 im
K6nigreich, 5 in Schleswig und 8 in Holstein. Die Vorschriften fiber das Wahl-
verfahren wurden in ein vom K6nig gegebenes provisorisches Wahlgesetz ver-
wiesen. Nach demselben, welches ebenfalls am 2. Oktober 1855 erging, wurden
sowohl die unmittelbaren als auch die mittelbaren Wahlen auf die vom damaligen
Finanzminister, dem Obersten A n d r a, erfundene Proportionszahl -Wahlmethode 1)

1) Diese Andresche Wahimethode, welche auch nach der jetzigen danischen
Verfassung zur Anwendung gebracht wird (siehe unten § 41), wurde also in Ddne-
mark praktisch ins Leben geffihrt, schon zwei Jahre bevor Th. H a r e (1857) in zwei
Broschfiren kurz den Gedanken von einer proportionellen Reprasentation entwarf,
und vier Jahre bevor sein mit dem Andraeschen fast ganz iibereinstimmendes System
(1859) in ausgearbeiteter Gestalt vorlag. Auch diejenige Anderung hinsichtlich der
komplementdren Wahlen, welche Hare in einer neuen Ausgabe von 1861 vornabm,
hatte Andrm schon 1855 ffir richtig anerkannt und lediglich aus praktischen Griinden
nur teilweise zur Anwendung gebracht (vgl. P o u 1 A n d r o, Andre og Forholdstals-
valgmaaden, Koph. 1905, S. 17 und 68; siehe weiter: D er s e l b e, Andrae og hans
Opfindelse Forholdstalsvalgmaaden, 1907).
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basiert. Der Reichsrat solte nach dem Verfassungsgesetze jedes zweite Jahr ein-
berufen und die Verhandlungen desselben von einem vom Kbnig ernannten Pra-
sidenten geleitet werden. Der Reichsrat hatte mit Bezug auf die Gesetzgebung
in gemeinschaftlichen Angelegenheiten beschlief3ende Stimme, nicht aber das Recht
der Initiative. Der EinfluB3 des Reichsrates auf die ihm vorgelegten Gesetzes-
vorschlage war auflerdem noch auf eine andere wesentliche Weise beschrankt; es
war ndmlich die Bestinnung getroffen, daB3 die Vorschlge, nachdem sie zweimal
in Reichsrate behandelt worden waren, von der Regierung in der Form, wie sie es
nach dem Ausfalle der zweiten Behandlung fir zweckmallig hielt, aufs neue vorgelegt
werden solten, und daB3 der Reichsrat sodann nur fiber Annahme oder Ablehnung
des Vorschlages im ganzen abzustimmen hatte. Hinsichtlich der Verwaltung der
Finanzen war bestimmt, daI ein Normalbudget vorldufig vom K6nig, spiter durcb
Gesetz festgestellt und die auflerordentlichen Einnahmen und Ausgaben ffir jede
zweijahrige Finanzperiode durch besondere Nachtragsgesetze bewilligt werden
sol1ten. In sehr dringenden Fallen hatte der K6nig das Recht, wenn der Reichs-
rat nicht versarmmelt war, im Geheimen Staatsrate, welcher auf dieselbe Weise wie
nach der Verordnung von 1854 zusarmengesetzt war, die Bestreitung nicht be-
willigter Ausgaben zu beschlieflen. Auch sollten Streitfragen fiber die Grenzen
der obrigkeitlichen Gewalt sowie fiber die Grenzen zwischen den gemeinschaft-
lichen und den besonderen Angelegenheiten im Geheimen Staatsrate ihre L6sung
finden.

Dieses Verfassungsgesetz, welches eine legale Ordnung der verwickelten Ver-
fassungsverhdltnisse endlich zuwege gebracht zu haben schien, wurde dennoch kurz
nach seinem Erscheinen angegriffen. Schon beim ersten Zusamnentreten des
Reichsrates im Mdrz 1856 wurde von 11, namentlich holsteinischen Mitgliedern
der Versanunlung behauptet, daB das Verfassungsgesetz und das daran sich kniip-
fende Wahlgesetz in GemBheit der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 den
schleswigschen, holsteinischen und lauenburgischen Standen zur Begutachtung
hatte vorgelegt werden miissen, und mit Bezug hierauf beantragten sie, daI eine
solche Vorlegung noch geschehe, und daB demndchst, mit mglichster Beriicksichti-
gung der von den Standen abgegebenen Gutachten dem Reichsrate neue Vorschlage
zu einer gemeinschaftlichen Verfassung und einem Wahlgesetze vorgelegt werden
sol1ten. Dieser Antrag wurde vom Reichsrate verworfen, die Sache aber von
PreuBen und Osterreich in die Hand genommen, und nachdem die danische Re-
gierung vergebens versucht hatte, die Frage durch eine Verhandlung mit den hol-
steinischen Standen zu ordnen, wurde die Angelegenheit von den beiden erwdhnten
Machten dem Deutschen Bundestage vorgelegt. Dieser erklarte durch einen Be-
schlu3 vom 11. Februar 1858, daf3 er weder die ersten sechs Paragraphen der bol-
steinischen Verordnung vom 11. Juni 1854 noch das Verfassungsgesetz vom 2. Ok-
tober 1855, insofern dasselbe in Holstein und Lauenburg in Anwendung gebracht
werden solte, als verfassungsmallig giiltig anerkennen konnte, daB3 er ferner dafiir
halten miite, daB3 die wahrend der Verhandlungen in den Jahren 1851 und 1852
gegebenen Versprechungen hinsichtlich des zu befolgenden Verfahrens bei Ver-
anderungen in den Verfassungen der beiden genannten Herzogtiimer, sowie riick-
sichtlich ihrer gleichberechtigten und selbstandigen Stellung, durch die spateren
Anordnungen beiseitegesetzt worden seien, und daB er schlieBllich auch nicht den
Inhalt des Verfassungsgesetzes vom 2. Oktober 1855 als mit den Grundsbtzen des
Bundesrechtes ganz vereinbar ansehen kinnte. Mit Bezugnahme hierauf forderte
der Bund Danemark auf, in Holstein und Lauenburg einen mit den Grundsatzen
des Bundesrechtes und den gegebenen Versprechungen fibereinstimnenden Zustand
herbeizuffihren. Die von der danischen Regierung angebotenen Zugestandnisse
wurden als ungenfigend abgewiesen, und in einem Beschlull vom 12. August 1858
wiederholte der Bund seine friiheren Forderungen unter Androhung einer Bundes-
exekution. Die Regierung sah sich nun gendtigt, durch ein P a t e n t v o m
6. N o v e m b e r 1 8 5 8 das Verfassungsgesetz von 1855 aufzuheben, insofern
es Holstein und Lauenburg betraf. Dagegen hie83 es in der Einleitig dieses
Patentes, daB3 das Verfassungsgesetz nach wie vor ffir diejenigen Teile der ddnischen
Monarchie, welche nicht zum Deutschen Bunde gehbrten, seine Giltigkeit bei-
behalten solte, und daf3 der K6nig es sich vorbehalte, Schritte vorzunehmen, urn
den verfassungsmaf3igen AnschluBI Holsteins und Lauenburgs an die fibrigen Teile
der Monarchie wiederherzustellen.

Um diesen Zweck zu erreichen, wurde der holsteinischen Stdndeversamm]ung
im Januar 1859 ein Entwurf einer neuen Spezialverfassung Holsteins vorgelegt,
und es wurde ihr zugleich, indem das Verfassungsgesetz vom 2. Oktober 1855 ihr
unterbreitet ward, die Gelegenheit gegeben, sich fiber die kiinftige Stellung Hol-
steins in der Monarchie auszusprechen. Die Stande Auilerten sich prinzipaliter ffir
eine Wiederherstellung der fritheren Verbindung zwiscben Schleswig und Holstein;
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subsidiarisch trugen sie auf eine planmaBige Quadripartition der Monarchie an,
indem sie vorschlugen, daB3 kein gemeinschaftliches gesetzgebendes Organ gebildet,
sondern ein jedes Gesetz und jede Bewilligung von allen vier Spezialreprdsentationen
votiert werden sollte. Da die Regierung sich auf keine dieser Alternativen ein-
lassen konnte, muiBte sie sich darauf beschriinken, durch zeitweilige Mafregeln den
praktischen 7Obelstanden des bestehenden Zustandes soviel wie m6glich abzuhelfen
and versuchte durch Verhandlungen mit dem Deutschen Bunde eine Ubereinkunft
zuwege zu bringen. Der Bundestag dekretierte indes durch einen Beschlu3 vom
8. Marz 1860, daB er seinen Beschlull vom 11. Februar 1858 noch nicht als erfiillt
ansehen k6nne und daB er, bis eine definitive Ordnung zuwege gebracht worden,
verlangen miisse, dafI alle Gesetzesvorschlage, welche dem Reichsrate vorgelegt
wirden, auch den holsteinischen und lauenburgischen Standen unterbreitet wirden,
und da3 kein Gesetz, die gemeinschaftlichen Angelegenheiten betreffend, fir diese
Herzogtiimer ohne Einwilligung der Stande erlassen werden durfe. Die danische
Regierung legte hierauf einer neugewahlten holsteinischen Standeversammlung ver-
schiedene entgegenkommende Vorschlage vor, nach welchen die Standeversamm-
lung unter anderem besehlieflende Stimme in einer Reihe von gemeinschaftlichen
Angelegenheiten erhalten wiirde. Im Falle Uneinigkeit riicksichtlich einer solchen
Angelegenheit zwischen dem Reichsrate auf der einen und den holsteinischen Standen
auf der anderen Seite entstdnde, so1te die Gemeinschaft insofern aufh6ren, und
der Kanig konnte alsdann mit der Einwilligung der einen Versammlung die be-
absichtigte Veranderung im betreffenden Teile der Monarchie durchfiihren und auf
administrative Weise die hierdurch bewirkte Einschrankung der Gemeinschaft an-
ordnen. Sowoh1 dieser Vorschlag als auch die fibrigen den Standen gemachten Vor-
lagen vurden jedoch von ihnen verworfen.

Gleichzeitig hiermit hatte die Regierung mit PreuBen und Osterreich Ver-
handlungen angekniipft. Diese Verhandlungen veranlailten, daBI nun auch Schleswig
in den Verfassungsstreit hineingezogen wurde, indem die genannten Machte erklarten,
daB die bestehende verfassungsmallige Stellung dieses Landesteils in der Monarchie
gegen die in den Jahren 1851-52 getroffenen Verabredungen verstolle. Diesern
Standpunkte trat der Bundestag in einem BeschluB vom 17. Marz 1862 bei. Es
wurde ein Versuch gemacht, dem Bundesbeschlul vom 8. Marz 1860 nachzukommen,
indem samtliche dem Reichsrate vorgelegte Gesetzentwiirfe fiber gemeinschaftliche
Angelegenheiten, welche nicht auf die lokalen Verhaltnisse Schleswigs oder des
K6nigreichs Bezug hatten, im Januar 1863 den holsteinischen Standen zur Be-
schlullnahme unterbreitet wurden. Die Stande weigerten sich indessen, diese Ent-
wiirfe zu behandeln.

Die danische Regierung muilte jetzt alle ferneren Versuche, den ,,GesanIt-
staat" aufrechtzuerhalten, als vergeblich ansehen, indem es offenbar keinen anderen
Ausweg gab, als auf die Forderungen des Deutschen Bundes mit Bezug auf Holstein
und Lauenburg einzugehen. Andererseits konnte man nicht einrdumen, daB3 der
Einflu8l des Bundes sich auch auf Schleswig oder irgendeinen anderen nicht zum
Deutschen Bunde geharenden Teil des Reiches erstrecke. Man wurde deshalb durch
die Macht der Umstande gezwungen, Holstein von seiner Verbindung mit dem
fibrigen Reiche zu 15sen und zu dem im Jahre 1852 aufgegebenen ,,Eiderstaats-
system" zuriickzukehren. In Ubereinstimmung hiermit erlie3 der K6nig am 30. Marz
1863 eine die Verfassungsverhaltnisse Holsteins betreffende Bekanntmachung, welche
die Gemeinschaft zwischen dem danischen Reiche und dem Herzogtum Holstein
aufhob. Der Artikel 5 dieser Bekanntmachung setzte fest, daB3 die gesetzgebende
Gewalt in allen gemeinschaftlichen Angelegenheiten fir das Herzogtum Holstein von
dem K6nig und den holsteinischen Standen im Verein ausgeiibt werden sol1te. Wenn
ein solches Gesetz mit Genehmigung der Stande fir Holstein erlassen wurde, ohne daB
ein gleichlautendes Gesetz gleichzeitig in den fibrigen Landesteilen eingeffihrt werden
konnte, solten die infolgedessen notwendigen Veranstaltungen getroffen werden, in-
sofern das Gesetz ein Verhaltnis betreffen m6chte, worin eine verschiedene Gesetz-
gebung mit der Aufrechterhaltung der bisherigen Gemeinschaft unvereinbar ware.

In Bezug auf das Kbnigreich und das Herzogtum Schleswig erwies sich jetzt
eine Veranderung des Verfassungsgesetzes vom 2. Oktober 1855 als durchaus not-
wendig. Die Wahiperiode der von den reprasentativen Versammlungen der ver-
schiedenen Landesteile und der unmittelbar vom Volke gewahiten Mitglieder des
Reichsrates war mit dem Ablauf des Jahres 1863 zu Ende. Nun hatte indes die
deutschgesinnte Majoritat der schleswigsehen Standeversamimlung im Sommer 1863
ihre Mandate niedergelegt. Diese Versammlung war also beschluflunfahig und
konnte nicht neue Reichsratsmitglieder wdhlen. Hierzu kam noch, da8, obgleich
der im April 1863 zusammengetretene Reichsrat in einer an den Knig gerichteten
Adresse die in der Bekanntmachung vom 30. Marz 1863 ausgesprochenen Grund-
satze gebilligt hatte, es dennoch als sehr wiinschenswert angesehen werden muflte,
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einen unzweideutigen verfassungsmaBigen Rechtsgrund sowoh1 fir diese Ordnung
als auch fir die schon friiher vom K6nige allein durch das Patent vom 6. November
1858 ins Werk gesetzte Einschrankung der Wirksamkeit des Reichsrates zuwege
zu bringen. SchliefBlich wiinschte man, weil eine Gemeinschaft mit Holstein und
Lauenburg nunmehr fir unerreichbar gehalten werden muilte, der fir das K6nig-
reich und Schleswig gemeinschaftlichen Verfassung einen starker ausgepragten
konstitutionellen und mehr reprasentativen Charakter zu geben, wobei man zu-
gleich den Zweck vor Augen hatte, dieselbe in den Stand zu setzen, mit der Zeit
der Trager der konstitutionellen Entwicklung im K6nigreiche und in Schleswig zu
werden. Mit Bezugnahme hierauf wurde von der Regierung dem gegen Ende Sep-
tember 1863 zusammenetretenen Reichsrat der Entwurf eines neuen Grundgesetzes
fir die gemeinschaftlichen Angelegenheiten des K6nigreiches Danemark und des
Herzogtums Schleswig vorgelegt. Dieser Gesetzentwurf wurde vom Reichsrate mit
einigen Veranderungen und mit der nach dem Verfassungsgesetze erforderlichen
Stimmenmehrheit am 13. November 1863 angenommen. Zwei Tage spater starb
platzlich der K6nig Frederik der Siebente, und der im Thronfolgegesetz vom 31. Juli 1853
designierte Thronfolger bestieg den Thron unter dem Namen K6nig Christian der
Neunte. Am 18. November bestatigte dieser das neue Grundgesetz, und am 4. De-
zember 1863 wurde ein ebenfalls vom Reichsrate angenonmenes und vom Kinige
bestatigtes Wahlgesetz erlassen.

Das Grundgesetz vom 18. November 1863 lie3fiirdasK6nigreich
und fir das Herzogtum Schleswig die bisherige Sonderung zwischen den gemein-
schaftlichen und den besonderen Angelegenheiten bestehen, und eine Einverleibung
Schleswigs in Danemark hatte also nicht stattgefunden, ebensowenig wie es in
der Absicht lag, daB eine solche in Zukunft geschehen sollte. Dagegen war es bei
der Vorlegung des Gesetzentwurfs als eine Aufgabe fir die Zukunft bezeichnet
worden, durch die Festsetzung gleichartiger Wahlgesetze zu erm6glichen, daB3 die-
selben Manner, welche in den Spezialreprasentationen die besonderen Angelegenheiten
bzw. des K6nigreiches und des Herzogtums Schleswigs behandelten, im Reichsrate
iiber die gemeinschaftlichen Angelegenheiten beschliellen. Es war eine natiirliche
Folge dieses Gedankens, daB das November- Grundgesetz in weit haherem Grade
als das Verfassungsgesetz von 1855 sich dem im Grundgesetze vom 5. Juni 1849
gegebenen konstitutionellen Muster anschloB. Der Reichsrat, welcher regelmaBig
jedes zweite Jahr versammelt werden sollte, bestand aus zwei Kammern, dem Volks-
ting und dem Landsting. Die erstgenannte Kammer zahlte 101 Mitglieder aus
dem K6nigreiche und 29 aus Schleswig, die alle nach den Grundsatzen des all-
gemeinen Wahlrechts, ganz auf dieselbe Weise wie im Grundgosetze vom 5. Juni
festgesetzt, gewdhlt werden sol1ten. Das Landsting zahlte 83 Mitglieder, von welchen
der K6nig 18 ernannte, wAhrend 52 im K6nigreiche und 13 in Schleswig durch un-
mittelbare Wahlen nach der Proportionszahlwahlmethode und mit Beibehaltung
des im Verfassungsgesetze von 1855 festgesetzten Zensus zu wahlen waren. Die
beiden Kammern waren im ganzen mit den gew6hnlichen konstitutionellen Ge-
rechtsamen ausgestattet. Doch war ihre Mitwirkung bei der Budgetverwaltung,
ganz wie es im Gesetz von 1855 festgesetzt gewesen war, durch ein Normalbudget
begrenzt. Riicksichtlich der aullerhalb dieses Normalbudgets fallenden zweijahrigen
finanziellen Bewilligungsgesetze, mit Bezug auf welche der Reichsrat ein freies
Votum hatte, war die Bestimnung getroffen, daBI, falls die beiden Reichsrats-
abteilungen nicht einig werden konnten, iber die Differenzpunkte in einein gemein-
schaftlichen, aus 15 nach der Proportionszahl gewahlten Mitgliedern jedes der beiden
Kammern zusammengesetzten AusschuB beschlossen werden sol1te. In besonders
dringenden Fallen war es dem K6nig eingeraumt, insofern der Reichsrat nicht ver-
sanmelt war, im Geheimen Staatsrat, nach vorheriger Beratung in einer Sitzung
der Minister die Vornahme von nicht bewilligten Ausgaben zu beschlie3en, wo-
nach das Volksting in der erstfolgenden Session zu priifen hatte, ob die Minister,
welche den Beschlu mitunterschrieben hatten, zur Verantwortung gezogen werden
sollten.

Der Deutsche Bund hatte sich inzwischen nicht durch die in der Bekannt-
machung vom 30. Marz 1863 enthaltenen Einraumungen zufriedenstellen lassen.
Man war namentlich damit unzufrieden, daB diese Kundmachung den EinfluB Hol-
steins und des Bundes auf Schleswig ausschloB. Im Juli 1863 hatte der Bundes-
tag die danische Regierung aufgefordert, diese Bekanntmachung aufzuheben und
die zur Einfiihrung einer gemeinschaftlichen Verfassung, welche auf gleichartige Weise
Holstein und Lauenburg mit Danemark und Schleswig vereinigte, erforderlichen
Schritte vorzunehmen. Da die danische Regierung diesem Verlangen nicht Geniige
leistete, beschloB der Bund am 1. Oktober 1863 eine Exekution in Holstein und
Lauenburg ins Werk zu setzen. Sechs Wochen spater starb, wie schon erwahnt,
der K6nig Frederik der Siebente. Sein Tod gab ungeachtet der am 30. Dezember
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1852 ilbernommenen Verpflichtungen die Losung zu augustenburgischen Erbpriten-
sionen. Im Laufe der folgenden Begebenheiten worde dies jedoch zu einer Episode
ohne praktische Bedeutung.

Die danische Regierung war, urn den Bund zufriedenzustellen, darauf eingegangen,
durch ein Patent vom 4. Dezember 1863 die Bekanntmachung vom 30. Mirz d. J.
aufzuheben; dessenungeachtet wurde jedoch die Exekution in Holstein und Lauenburg
gegen Ende Dezember ins Werk gesetzt. Diesen setzte Danemark keinen be-
waffneten Widerstand entgegen; als aber Preuflen und Osterreich auch noch die
Ubergabe Schleswigs als Pfand fir die Erfiillung der in den Jahren 1851-52 ge-
troffenen Ubereinkiinfte forderten, kam der Krieg im Februar 1864 zum Ausbruch.
Eine Konferenz, welche von England vorgeschlagen und im April in London von
den Milchten, welche den Londoner Traktat vom 8. Mai 1852 unterzeichnet hatten,
abgehalten wurde, ging ohne Resultat auseinander, und in Ubereinstimmung mit
den Friedensprbliminarien vom 1. August wurde am 30. Oktober 1864 der Wiener
Friede abgeschlossen, in welchem Danemark die Herzogtiirner Schleswig, Holstein
und Lauenburg abtreten muilte. Diese Abtretung wurde am 9. und 11. November
desselben Jahres von den beiden Abteilungen des Reichsrates genehmigt.

Das K6nigreich Danemark hatte jetzt zwei Verfassungen, namlich das Grund-
gesets vom 18. November 1863 fir alle diejenigen Angelegenheiten, welche als
gemeinschaftliche bezoichnet waren, und das Grundgesetz vom 5. Juni 1849 fiir
die besonderen Angelegenheiten. Es war nun kein Grund langer vorhanden, diese
Zweiteilung beizubehalten. Von seiten der Linken wurde es eine Zeitlang behauptet,
daB das gemeinschaftliche Grundgesetz ohne weiteres wegfallen und das Grund-
gesetz von 1849 wieder fUr samtliche Angelegenheiten des Reiches in Kraft treten
miisse, aber dieser Standpunkt wurde bald aufgegeben (Grundgesetzbestimmung
vom 23. Dezember 1864). Nach langwierigen Verhandlungen, welche namentlich
auf die Zusammensetzung des Landstings Bezug hatten, wurde sodann vom Reichs-
rate ein neuer Grundgesetzvorschlag fdir alle Angelegenheiten des Reiches ange-
nommen, welchen der K6nig am 17. November 1865 als Grundgesetzbestimmung
bestatigte. Dem § 100 des Grundgesetzes vom 5. Juni 1849 gema3 wurde dieser
Vorschlag demnachst in drei aufeinanderfolgenden Reichstagsversammlungen an-
genommen und schlieillich am 28. Juli 1866 vom K6nig unter dem Titel: ,,Das re-
vidierte Grundgesetz des dinischen Reiches vom 5. Juni 1849" be-
stdtigt. Dies ist das jetzt geltende Grundgesetz.

Zweites Kapitel. Staatsgebiet.
§ 2. Gebietsteile. Das Territorium des danischen Staates (des Reiches

Danemark, der ddnischen Monarchie) umfaBt: 1. das eigentliche
K6nigreich Danemark mit den Faraerii; 2. Island; 3. die
Kolonien: a) Grbnland und b) die westindischen Inseln
St. Croix, St. Thomas und St. Jan.

Diejenigen Lande (Landschaften), die zum ddnischen Reiche geh6rten, als dieses
zu Anfang des geschichtlichen Zeitalters unter einem K6nige vereint dastand, be-
standen aus 1. Schonen mit Halland und Bleking, 2. Seeland mit den sidlich des-
selben gelegenen Inseln, 3. der jiitlandischen Halbinsel bis zur Eider mit Fiinen
und kleineren Inseln. Im Jahre 1380 wurde Norwegen im Wege der Erbschaft
mit Danemark vereinigt und blieb dann unter der Herrschaft der danischen K6nige,
bis es durch den Kieler Frieden vom 14. Januar 1814 an Schweden abgetreten
wurde. Durch die Friedensschliisse in Roskilde 1658 und Kopenhagen 1660 wurden
die Landschaften Schonen, Halland und Bleking an Schweden abgetreten. Die
Insel Bornholm, die ebenfalls im Roskilder Frieden abgetreten war, wurde 1660
an Danemark zuriickgegeben. Die jiitlndische Grenzprovinz gegen Deutschland,
S~nderjylland, wurde vom spdteren Mittelalter an einer jiingeren Linie des danischen
K6nigshauses unter dem Namen des Herzogtums S6nderjylland, spater des Herzog-
turns Schleswig, als Lehen fibertragen. Am Schlusse des 14. Jahrhunderts ging es
an die Grafen von Holstein jiber, blieb jedoch fortwahrend unter der Oberhoheit
der danischen K6nige. Als das Geschlecht der holsteinischen Grafen ausstarb, lieB
der danische K6nig Christian T. von Oldenburg, um Holstein mit Danemark zu
vereinen, sich 1460 zum Herzog von Schleswig und Grafen von Holstein erwahlen,
welch letzteres Land ihm spater vom deutschen Kaiser zum Herzogtum erhoben
wurde. Im Jahre 1544 wurde ferner aus Teilen von Schleswig und Holstein das
Gottorpsche Herzogtum (nach dem Schlosse Gottorp in Schleswig) fir den jiingeren
Bruder des damaligen Kanigs errichtet. Da die spateren gottorpschen Herz6ge
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sich bei verschiedenen Gelegenheiten Danemarks Feinden anschlossen, wurde der
betreffende Teil von Schleswig 1721 ,,als ein in beschwerlichen Zeiten unrecht-
maBigerweise von der Krone Danemark abgerissenes Pertinenz" in dieselbe wieder
inkorporiert und der Kanig durch eine von den schleswigschen Standen vorge-
nommenen Erbhuldigung nach den Erbregeln des K6nigsgesetzes anerkannt. Hier-
ffir wurden im selben Jahre die Garantien Frankreichs und Englands erworben.
Nachdem das Geschlecht der gottorpschen Herz6ge RuBlands Thron bestiegen hatte,
wurde 1767 und 1773 ein Tauschvertrag in Kiel abgeschlossen, wodurch der gottorpsche
Teil von Holstein fiir die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst gleichfalls an
Danemark zuriickgegeben wurde und der Kaiser von Ruilland die Inkorporation
des gottorpschen Teils von Schleswig anerkannte. Dieses Land wurde indessen
fortwdhrend mit Holstein zusammen als ein in den meisten administrativen Ver-
haltnissen vom K6nigreiche getrennte Einheit verwaltet (vgl. oben S. 2-3). Nach
der Aufl6sung des Deutschen Reiches wurde Holstein durch ein Patent vom 9. Sep-
tember 1806 mit der danischen Monarchie verbunden. Bei der Abtretung Nor-
wegens 1814 erhielt Danemark als Ersatz Schwedisch-Pommern, das im folgenden
Jahre an Preulen fir das Herzogtum Lauenburg und eine Geldsumme iibertragen
wurde. Gleichzeitig mit dem Kieler Vertrag mit Schweden wurde mit Gro3-
britannien ein Friedensvertrag abgeschlossen, wodurch die Insel Helgoland an dieses
Reich abgetreten wurde. Endlich wurden, wie im vorigen Paragraphen erwahnt,
im Wiener Frieden (30. Oktober 1864) die Herzogtfimer Schleswig, Holstein und
Lauenburg von dem danischen Staate getrennt. Die Abtretung erfolgte an die
kriegfiihrenden Mdchte Osterreich und Preu3en zusammen, und zwar so, daB der
K6nig von Danemark sich zur Anerkennung der von diesen Machten etwa zu
treffenden Verfiigungen betreffs der Herzogtiimer verpflichtete. Durch eine zu Gastein
im Jahre 1865 getroffene Ubereinkunft wurde Lauenburg an Preulen iibertragen,
und im Artikel 5 des Prager Friedens vom 23. August 1866 iibertrug der Kaiser von
Osterreich demnachst all sein durch den Vertrag von 1864 erworbenes Recht auf
Schleswig und Holstein dem K6nig von Preuflen, jedoch mit der Mafigabe, daB3 die
Bevalkerungen der n6rdlichen Distrikte von Schleswig, wenn sie durch freie Ab-
stimmung den Wunsch zu erkennen gaben, mit Danemark vereinigt zu werden,
an Danemark abgetreten werden solten. Von diesem Vorbehalte wurde von seiten
PreuBens der danischen Regierung Mitteilung gegeben, gleichzeitig wurden aber
- ohne Befugnis im Artikel - solche Bedingungen rdcksichtlich der Behandlung
der in den betreffenden Distrikten wohnenden Deutschen aufgestellt, welchen Dane-
mark als selbstandiger Staat sich nicht unterwerfen konnte. Die ferneren Ver-
handlungen blieben erfolglos, und durch einen zwischen Osterreich und Preul3en
am 11. Oktober 1878 abgeschlossenen Vertrag wurde der Artikel 5 fir auller Kraft
gesetzt erklart. Eine diesbeziigliche Einsprache von seiten Ddnemarks blieb ohne
Erfolg (vgl. weiter unten § 13).

Island, Gr6nland und die Farber geh6rten urspriinglich Norwegen
an. Nach der Vereinigung Norwegens mit Danemark wurde allmahlich das Verhaltnis
dieser Lander zum ersteren Reiche gelbst, und es konnte als zweifelhaft angesehen
werden, ob es iiberhaupt noch bestande. Als Norwegen mit den dazu gehbrigen Be-
sitzungen an Schweden abgetreten wurde, wurden die erwahnten Landesteile aus-
driicklich als nicht in den abzutretenden Besitzungen einbegriffen bezeichnet und der
ddnischen Krone vorbehalten.

Von den westindischen In se ln wurden St. Croix und St. Jan 1667 durch
Besitznahme erworben, nachdem England dieselben derelinquiert hatte. St. Thomas
wurde von Frankreich 1733 an die damalige danisch-westindische Kompagnie fiber-
tragen und ging 1754 an die Krone fiber.

Von ehemaligen ddnischen Nebenlandern wurden ein paar ostindiscbe Be-
sitzungen 1845 an die englisch-ostindische Kompagnie iibertragen und einige Be-
sitzungen an der Kiiste von Guinea 1850 an England. Ein Verkauf der Inseln
St. Thomas und St. Jan an die Vereinigten Staaten von Nordamerika wurde durch
eine Konvention vom 24. Oktober 1867 eingeleitet, aber scheiterte an der Weige-
rung des nordamerikanischen Senats, dieselbe zu ratifizieren. Eine spatere Kon-
vention vom 24. Januar 1902 fiber den Verkauf aller drei Inseln an die Vereinigten
Staaten wurde nach wiederholten Verhandlungen scbliefflich vom danischen Lands-
ting nicht genehmigt und fiel damit hin (vgl. Jahrbuch des affentlichen Rechts 1907
S. 383).

Der F 1 dcheninha 1 t betragt fir das eigentliche K6nigreich 707,7 geogr.
Quadratmeilen, die Faraer 25,4 Quadratmeilen, Island 1903 Quadratmeilen und
die danisch-westindischen Inseln zusammen 6,5 Quadratmeilen. Die Einwoh ner -
za hI belauft sich fUr das Kbnigreich (1911) auf 2 757 000, fir die Far6er auf 18 000.
Island 85 000 und die westindischen Inseln 27 000. Gr6nlands Gr6Be ist unbekannt,
die Bevblkerung betragt ungefahr 13 000.
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§ 3. Landgrenze. Nur mit Bezug auf Preuf3en ist von einer Landgrenze
des danischen Staates die Rede. Dieselbe beruht auf dem Friedensvertrage vom
30. Oktober 1864 und den zu seiner Ausffihrung getroffenen Abmachungen. Um
die Regulierung der Grenze zu vereinfachen, wurden gleichzeitig mit dem Herzog-
tume Schleswig einige in diesem Landesteile siidlich vom Ripener Distrikt belegenen
jiitlandischen Enklaven abgetreten, wahrend andererseits die Insel Aer6 und einige
Landstrecken, welche dazu dienten, den Ripener Distrikt mit Jiland zu verbinden
und die Grenzlinie nach Kolding hin zu regulieren, von Schleswig getrennt und in
das Kbnigreich Danemark einverleibt wurden. Eine von den kontrahierenden Machten
ernannte internationale Kommission steckte hierauf die neue Grenzlinie ab, und das
Ergebnis wurde durch eine Bekanntmachung vom 22. Juli 1865 publiziert. Eine
sptere Regulierung fir eine kleinere Strecke ist durch Vertrag vom 12. Februar 1900
erfolgt.

§ 4. Seeterritorium. Nach allen anderen Seiten hin ist die Grenze des dani-
schen Staates im Meere belegen und richtet sich nach den fir das Seeterritorium
allgemein geltenden Regeln. Die besonderen weiter gehenden Regeln mit Bezug
auf den Sund, die Belte und die Ostsee, von welchen der traktatmdBig anerkannte
Sundzoll die wichtigste Emanation war, haben jetzt nur noch historisches Interesse,
nachdem dieser Zoll durch den Vertrag vom 14. Mdrz 1857 und die sich daran
kniipfenden speziellen Konventionen abgel6st worden ist. Ddnemark hat ebenfalls
seine in alteren Staatsakten behaupteten Anspriiche auf ein islandisches und grbn-
landisches Seeterritorium von 4 Meilen Ausdehnung (16 Viertelmeilen = 16 milles)
aufgegeben. Eine isldndische Verordnung vom 12. Februar 1872, die Fischerei-
berechtigung fremder Nationen betreffend, weist in Bezug auf das islandische See-
territorium auf ,,die allgemeinen Regeln des V6lkerrechts oder spezielle internationale
Vertrage" hin.

Das normale Seeterritorium ist durch eine Reihe danischer Staatsausspriiche
seit der Mitte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts auf eine gew6hnliche See-
meile festgesetzt worden, wovon 15 auf einen Grad gehen (vgl. M o r g e n s t i e r n e ,
Das Staatsrecht des Kbnigreichs Norwegen S. 31). Diese Bestimmung, welche keinen
Einspruch seitens kriegffihrender Machte gefunden hat und auch in der Praxis
anderer Staaten (besonders Norwegen und Schweden) nicht unbekannt ist, streitet
woh1 schwerlich gegen das V61kerrecht, dessen traditionelle MalBangabe, die Kanonen-
schuBweite, dadurch nicht diberschritten wird. In einigen Konventionen (so nament-
lich Konvention vom 6. Mai 1882 diber die Fischereiverhbltnisse in der Nordsee und
Konvention vom 24. Juni 1901 mit Grolibritannien diber die Fischerei unter Island
und den Farbern) hat Danemark indes die engere, von den meisten anderen Staaten
befolgte Berechnung des Seeterritoriums akzeptiert, nach welcher dasselbe 3 Viertel-
meilen (trois milles), wovon 60 auf einen Grad gehen, betrkgt. Dagegen ist die
obige danisch-schwedische Bestimmung in einer Konvention mit Schweden vom
14. Juli 1899 iiber die Fischereiverhiltnisse als allgemeine Regel festgehalten.

§ 5. Seegrenzen. Die seeterritoriale Grenzfrage hat Preuflen gegeniiber in den
Artikeln 1 und 10 der oben in § 3 erwahnten Bekanntmachung vom 22. Juli 1865
und in einem spateren Protokoll vom 12. Oktober 1901 ihren AbschluB gefunden.
Schweden gegentiber ist mit Bezug auf diejenigen Teile des Sundes, wo das Ge-
wasser nicht v6lig zwei Seemeilen breit ist, eine positive Ordnung der Grenzverhalt-
nisse ricksichtlich des Lotsenrechts durch eine Ubereinkunft vom 14. August 1873
und riicksichtlich der Fischereiberechtigung durch die oben erwahute Konvention
vom 14. Juli 1899 mit Nachtragsdeklaration vom 5. Oktober 1907 getroffen. Hier-
von abgesehen haben danische Staatsausspriiche die Seegrenze nach KanonenschuB-
weite festgesetzt; diese Bestimmung kann jedoch der jetzigen Tragweite der Kanonen
zufolge etwaige Kollisionen nicht l6sen. Ein Kondominium, insoweit die Seemeile
von jeder Seite her reicht, wiirde auch keine hinlangliche Lsung enthalten, da doch
eine gewisse Strecke vom Land aus hiervon ausgenommen sein miiite und eine Regel
fir die Festsetzung dieser Strecke gAnzlich fehlt. Am natirlichsten scheint es zu
sein, und diese Ansicht wird auch durch geschichtliche Prizedenzfdlle gestiitzt, hier
die Analogie derjenigen v6lkerrechtlichen Bestimmungen zu befolgen, welche dort
gelten, wo Flisse die Grenze bilden, so daBI man ein auf den Talweg und die durch-
gehende Schiffahrt begrenztes Kondominium statuiert, sonst aber die mittlere Strom-
rinne als Grenzlinie gelten 1lBt. Ein Kondominium der letzterwahnten Art ist auch in
einem Urteil des danischen Admiralitiitsgerichts vom Jahre 1864 angenommen worden.

§ 6. Verinderung des Staatsgebietes. Eine Verdnderung des danischen
Staatsgebietes durch Erbteilung ist nach dem geltenden Erbfolgegesetz
ausgeschlossen. Die Erbfolgeordnung ist grundgesetzlich festgestellt,
und eine Veranderung hierin kann also iir nach denjenigen Regeln ge-
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schehen, welche fiir eine Anderung des Staatsgrundgesetzes vorgeschrieben
sind (unten §§ 19 und 28).

Eine rechtsgiiltige Abtretung irgendeines Teiles des dinischen Reiches
kann nach dem § 18 des Grundgesetzes vom Kbnige nur mit Genehmigung
des Reichstages vorgenommen werden; es ist jedoch hierzu nicht erforderlich,
auch noch die fiir Veranderungen des Grundgesetzes besonders vor-
geschriebenen Regein zu beobachten, abgesehen von solchen Anderungen
(er Verfassung, welche die Abtretung erheischen machte. Bei dem in
1867 beabsichtigten Verkauf der westindischen Inseln (s. § 2) wurde die
Einwilligung der Bewohner als Bedingung aufgestellt, und hierauf kam man
1902 wieder zuriiek; eine solche Einwilligung ist jedoch nach dem Grund-
gesetze nicht erforderlich.

Das dem Kbnige zustandige Recht, vertragsmEBig neue Landesteile
fiir den Staat zu erwerben, ist dem obengenannten Paragraphen des Grund-
gesetzes zufolge nicht von der Billigung des Reichstages abhangig. Und
§ 4 des Grundgesetzes, welcher die Berechtigung des K6nigs, iiber ,,andere
Lander" zu regieren, von der Genehmigung des Reichstages abhangig sein
liBt, kann nicht geltend gemacht werden, wo es sich um Teile des dinischen
Staates handelt. Sol jedoch ein als Staatszubeh6r erworbener Landesteil
entweder als ein dem Hauptlande ebenbiirtiger Teil oder als ein mit be-
sonderen politischen Organen ausgestattetes Nebenland konstituiert werden,
so ist dazu entweder ein Gesetz oder nach MaBgabe der Umstande eine
Veranderung des Grundgesetzes erforderlich. Eine solche Organisierung
wurde durch einen Reichstagsbeschlufl von 1866 mit Bezug auf die im
Frieden vom 30. Oktober 1864 erworbenen ehemaligen schleswigschen Be-
zirke eingeleitet. Dies kann jedoch nicht als ein Prazedenzfall fir die Not-
wendigkeit einer Einwilligung seitens des Reichstages zur Rechtsgiiltigkeit
der Erwerbung an sich angesehen werden.

§ 7. Staatsservituten. Einige der Verpflichtungen, welche Danemark in dem
oben in § 4 erwihnten Vertrage vom 14. Mdrz 1857, die Ablsung des Sund-
zolles betreffend, iibernahm, k6nnen als Staatsservituten bezeichnet werden. Dies
gilt jedoch nicht von der Hauptverpflichtung, weder mittelbar noch unmittelbar
Schiffsabgaben oder Verladungssteuern irgendeiner Art den Schiffen, die den Sund
oder die Belte passieren, abzufordern. Auch findet die erwahnte Bezeichnung keine
Anwendung auf die Verpflichtung, den Lotsenzwang nicht einzuffihren. Dies alles ist
nur eine Anwendung des allgemeinen V61kerrechts, wovon der friihere Rechtszustand
abwich. Servituten sind dagegen in denjenigen Bestimmungen des genannten Ver-
trages enthalten, welche jede Anhaltung oder Aufhaltung der den Sund oder die
Belte passiereiden Schiffe ausschlielen, ferner in denjenigen Bestimmungen, welche
Danemark auferlegen, ohne Belastigung der fremden Schiffahrt Leuchttiirme oder
Leuchtschiffe im Kattegat, dem Sunde und den Belten zu errichten, fiber den Lotsen-
dienst in diesen Gewassern die Aufsicht zu fiihren und daffir Sorge zu tragen, da3
die Lotsengelder mdBig und fir auslandische Schiffe nicht h6her als fir danische
Schiffe angesetzt werden; weiter auslandischen Privatunternehmern unter ganz den-
selben Bedingungen wie dAnischen zu gestatten, in den genannten Gewassern Fahr-
zeuge, welche ausseblieBllich zum Bugsieren bestinunt sind, zu stationieren. Bei der
Abfassung des Vertrages hat man, wie es auch aus der Geschichte der Verhand-
lungen erhellt, unzweifelhaft allein die Handelsschiffahrt im Auge gehabt, und es 1dBt
sich schwerlich behaupten, daB die hier zuerst genannten Servituten die Danemark
nach dem allgemeinen V51kerrecht in Kriegszeiten zustandigen Befugnisse ilberhaupt
solten beeintrachtigen k6nnen.

AuBer diesen dem dinischen Staate besonders obliegenden Verpflichtungen
k6nnen hier noch die Verbindlichkeiten angefiihrt werden, welche Ddnemark gleich -
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wie die meisten anderen Staaten mit Bezug auf Abgaben fiir die Bef6rderung von
Postsachen und telegraphischen Depeschen durch gemeinschaftliche internationale
Konventionen iibernonmen hat. Was dagegen die von Ddnemark abgeschlossenen
Handels- und Schiffahrtsvertrdge betrifft, so beruhen diese samtlich - mit einer
einzelnen, geringfiigigen Ausnahme, vgl. § 113 unten - auf dem Prinzip der Meist-
begiinstigung und behalten also die Handlungsfreiheit Danemarks vor.

§ 8. Hoheitsrechte auBerhalb des Territoriums. Danemark hat, wie andere
Staaten, in den im allgemeinen V51kerrecht begriindeten Fa11en die Befugnis, ein
Hoheitsrecht auBerhalb seines Territoriums auszuiiben. Auf spezielle Vertrdge go-
griindet ist dagegen das Recht fiber fromde Schiffe auBerhalb des Territoriums mit
Bezug auf den Sklavenhandel (Vertrag vom 26. Juli 1834, danische Verordnung voi
3. Juli 1835, Generalakte vom 2. Juli 1890), auf die Fischerei in der Nordsee (Kon-
vention vom 6. Mai 1882 und Gesetze vom 27. April 1883 und 22. Marz 1890) und
den Verkauf von Spirituosen an die Nordseefischer (Konvention vom 16. Nov. 1887
und Gesetz vom 23. Marz 1888) sowie auf die in der Konvention vom 14. Mdrz 1884
mit Zusatzbestimmungen und Gesetze vom 30. Marz 1885 und 15. Febr. 1895 fest-
gesetzten Bestimmungen in Betreff der unterseeischen Telegraphenkabel.

Uber die konsulare Jurisdiktion in fremden Staaten wird auf die §§ 12 und 50
unten verwiesen.

Drittes Kapitel. Die Staatsangeirigen.
§ 9. Staatsbiirger und Untertanen. Nach danischem Rechte miissen

die Begriffe Staatsbirger und Untertan voneinander getrennt gehalten
werden, weil die aus der Staatsangeh6rigkeit folgenden Rechte und Pflichten
nicht, wie es nach den meisten anderen Gesetzgebungen der Fall ist, ein-
ander decken.

Das Hauptmerkmal des Staatsb irgerrechts ist der all-
gemeinen Rechtsanschauung gemaB dies, ob der Betreffende ein bestimmtes
Recht auf Aufenthalt im Territorium des Staates habe. Ein solches Burger-
recht der Mitglieder eines Volkes muB als eine der urspriinglichsten Rechts-
satzungen angesehen werden, welche jeder auf nationaler Grundlage ge-
bildete Staat vorausgesetzt und nach der er gelebt hat. Die Satzung ge-
h6rt zu dem der Schaffung der Gesetze vorausliegenden, selbstgebildeten
Rechte, welches Voraussetzung der spiteren, geschriebenen Rechtsregeln ist.

So auch in Ddnemark. Die danische Rechtsgeschichte fingt mit den
freien Biirgern an, welche die K6nige wahiten, Gesetze gaben und Recht
sprachen. Und in die Handfesten der Kbnige wurden allmahlich mehrere
Bestimmungen aufgenommen, welohe gewisse Gerechtsamen den eingebornen
Biirgern vorbehielten.

Mit der Einfiihrung der kiniglichen Alleinherrschaft fielen diese Be-
stimmungen hinweg, und in der Folgezeit trat iiberhaupt das U n t e r -
tanenverha 1 tnis in den Vordergrund. Es lag nahe, den Begriff
BUrger des Staats als gleichbedeutend mit dem Begriffe Untertanen des
K6nigs anzusehen, und Untertanen waren diejenigen, welche in den Landern
des K6nigs ihren Wohnsitz hatten. Aus dem Rechte des unumschrankten
K6nigs, wen und was er wollte, dem allgemeinen Befehl des Gesetzes zu
entnehmen, folgte sich auBerdem, daB er auch die eingeborenen BUrger
ebenso wie die Eingewanderten des Landes verweisen konnte oder ihre Auf-
nahme verweigern, wenn sie von einem fremden Staate -heimgeschickt
wurden. Diese Tatsachen bedeuteten jedoch nicht eine Aufhebung des
Begriffes Staatsbiirgerrecht an sich, ebenso wenig wie die k6nigliche



16 Erster Abschnitt: Die Staatsgrundlagen. 3. Kap. Die Staatsangeh~rigen. § 10

Alleinherrschaft z. B. eine Tilgung des Eigentumsrechtes mit sich flihrte. Man
findet im Gegenteil das Wohnrecht der Burger in verschiedenen gesetz-
lichen Ausspriichen der unumschrankten Herrscher ausdriicklich voraus-
gesetzt.

Anderseits stand es regelmaBig den Fremden frei, hier einzuwandern,
abgesehen lediglich von gewissen Verboten und Beschrhnkungen mit Bezug
auf fremde Glaubensbekenner und andere, die dem Staate etwa gefdhrlich
oder lastig werden konnten. Den Privilegien der Reformierten vom Jahre
1685 und 1747 sowie den Privilegien der Fremden von 1748 zufolge sol1ten
die Eingewanderten dem K6nige den Eid der Treue leisten, aber diese
Bestimmungen kamen bald auBer Gebrauch.

Mit Ausnahme der Frage vom Adelsrecht gab es iberhaupt lange Zeit
hindurch keinen in bestimmten Rechtsregeln formulierten Unterschied in
der rechtlichen Stellung der Eingeborenen und der Eingewanderten.
Erst das Indigenatgesetz vom 15. Januar 1776 sprach eine
bestimmte rechtliche Sonderung aus, indem es die Bedingungen daftir, als
eingeboren oder mit den Eingeborenen gleichgestellt angesehen zu werden,
festsetzte und den Eingeborenen und den mit ihnen Gleichgestellten den
Zutritt zu Staatsdmtern und Bedienungen, sowie auch das Recht, in milde
Stiftungen und Kl6ster aufgenommen zu werden, vorbehielt. Dieses Gesetz
ist von prinzipieller Bedeutung fiir die spatere Rechtsentwicklung geworden.

Die konstitutionelle Verfassung von 1849 hob die friiher unbegrenzte
Befugnis des K6nigs auf, Ausnahmen von der gemeinen Rechtslage der
Burger zu machen, und erteilte ferner den Biirgern eine Reihe besonderer
Rechte, welche ihnen vormals nur teilweise oder gar nicht eigen gewesen
waren.

Das Staatsbiirgerrecht steht hiernach zuv6rderst den E i n g e b o r n e n
zu. Sodann kann ein Staatsbiirgerrecht fir Nichteingeborne durch E i n -
w a n d e r u n g erworben worden, vorausgesetzt daB ihr Aufenthalt im
Reiche von einer gewissen Dauer ist, verschieden mit Bezug auf die ver-
schiedenen Rechtswirkunigen, wovon unten die Frage ist.

§ 10. Die Eingebornen. 1. Vor 1898 konnte das Indigenatrecht teils
durch Ge burt , teils durch Naturalisierung erworben werden.
Eingeborne durch Geburt waren zufolge des Indigenatgesetzes vom 15. Januar
1776: a) diejenigen, welche im Reiche von eingebornen Eltern geboren
waren, b) diejenigen, welche im Reiche von nichteingebornen Eltern ge-
boren waren, insofern das betreffende Kind hier im Lande verblieb, bis es
mit dem erreichten 18. Jahre seine pers6nliche Miindigkeit 1) erlangt hatte,
c) diejenigen, welche auBerhalb des Reiches von eingebornen Eltern, die
sich auBer Landes auf Reisen oder in k6niglichen Dienstangelegenheiten
befanden, geboren wurden. Fir uneheliche Kinder wurde die Stellung der

1) Nach ddnischem Rechte unterscheidet man zwischen 1. U n m i n d i g e n
unter 18 Jahren, welche unter Vormundschaft stehen, 2. M i n d e r j a h r i g e n
zwischen 18 und 25 Jahren, welche selbst ihren Aufenthaltsort bestimmen und fiber
ihre Arbeitskraft verffigen, denen aber bei der Verwaltung ihres Verm6gens ein Kurator
zur Seite steht, und 3. V o 11 j a hrigen fiber 25 Jahren.



Die Eingebornen.

Mutter maBgebend. Mit Bezug auf die Naturalisierung zdhlte das Indigenat-
gesetz verschiedene Tatsachen auf, wodurch Auslinder das Recht zur Gleich-
stellung mit den Eingeborenen erwarben; doch war hierzu immer eine
Naturalisierungsakte erforderlich. Durch das Grundgesetz von 1849 § 54
und das revidierte Grundgesetz von 1866 § 51 wurde festgesetzt, daB kein
Ausldnder das Einbiirgerungsrecht anders als durch ein Gesetz erhalten kinne.

2. Neue Vorschriften iber die Erwerbung des Indigenats sind durch
ein Gesetz vom 19. Mdrz 1898 gegeben, dem die Arbeit einer skandinavischen
Kommission zugrunde liegt, ebenso wie dem schwedischen Gesetze betr.
das Staatsbiirgerrecht vom 1. April 1894. Die obengenannten Regeln im
Indigenatgesetze von 1776 sind indessen noch iner fir die Rechtsstellung
derjenigen Personen ma~gebend, welche vor dem Inkrafttreten des neuen
Gesetzes (7. April 1898) geboren waren, bzw. das 18. Jahr erreicht hatten.

Nach dem Gesetze von 1898 geschieht die Erwerbung des Indigenats
durch Geburt, Ehe (fir Frauen und unmiindige Kinder) oder Naturalisierung.

A. Durch G e b u r t erwerben das Indigenat eheliche Kinder, deren
Vater im Besitze des dinischen Indigenats ist, und uneheliche Kinder, deren
Mutter es besitzt, mag nun die Geburt im ddnischen Staat oder im Aus-
lande stattfinden. Das neue Gesetz hat somit in Ubereinstimmung mit den
allgemeinen Grundsdtzen der europdischen Gesetzgebung das Gewicht auf
die Abstammung statt auf den Geburtsort gelegt. Nach einem spiteren
Gesetze vom 23. Mirz 1908 finden die hier erwqhnten Vorschriften auch
auf solche Personen Anwendung, welche vor dem 7. April 1898 geboren
sind, insofern die Geburt in einem Lande stattgefunden hat, wo ddnische
Untertanen der Jurisdiktion des betreffenden Landes nicht unterstellt sind.
Kinder von Nichteingebornen erwerben das Indigenat, wenn sie im Reiche
geboren und hierselbst bis zum erreichten 19. Jahr wohnhaft gewesen sind,
es sei den, daB der Betreffende innerhalb des letzten Jahres der Ober-
beh6rde gegeniiber die Erklarung abgegeben hat, das dinisehe Indigenat
nicht erwerben zu wollen, unter Beibringung eines Zeugnisses iiber fremde
Staatsangeh6rigkeit. Um der Bildung einer durch mehrere Generationen
fortgesetzten Kolonie von Ausldndern hier im Reiche vorzubeugen, fiigt
das Gesetz aber noch hinzu, daB eine derartige Erklidrung von dem Kinde
eines Auslanders, welcher selbst in dieser Weise sein fremdes Staatsbiirger-
recht geltend gemacht hat, nicht abgegeben werden kann. Das in dieser
Weise von einem Manne erworbene Biirgerrecht komnt auch dessen Ehe-
frau und ehelichen Kindern zu 1).

B. Durch E h e wird das Indigenat von derjenigen fremden Frau er-
worben, die einen im Besitze des ddnischen Indigenats befindlichen Mann

1) Da ein Mann nach danischem Rechte ohne besondere kanigliche Bewilligung
vor dem erreichten 20. Jahre nicht heiraten darf, ist diese Vorschrift an sich sonderbar.
Sie erkldrt sich dadurch, daB die Frist zur Abgabe der Erklarung in dem skandinavischen
Entwurf, mit Riicksicht darauf, daB die Miindigkeit nach schwedischem Recht mit
dem 2L Jahre eintritt, auf das 22. Jahr festgesetzt war; in dem ddnischen Reichstag
wurde dies aber zum 19. Jahre verdndert, ohne daB man sich deshalb veranlaBt sah,
die Bestimmung iiber Frau und Kinder zu streichen.

Goos und Hansen, D~inemark. 2
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heiratet bzw. beim Inkrafttreten des Gesetzes mit einem solchen ver-
heiratet war. Ebenso erwerben diejenigen Kinder, welche das Ehepaar
vor der Ehe gemeinschaftlich erzeugt haben mag, durch die Eingehung der
Ehe das Indigenat, insofern sie das 18. Jahr noch nicht erreicht haben.

C. Mit Bezug auf die Naturalisierung gilt fortwahrend die
obenerwiihnte Vorschrift des Grundgesetzes, wonach kein AuslAnder das
Indigenat anders als durch ein Gesetz erhalten kann; wdhrend aber die
Naturalisierung friiher nur die im Gesetze ausdriicklich genannten Per-
sonen umfal3te, bestimmt jetzt das Gesetz von 1898, da8 die Naturalisierang
eines Mannes auch dessen Frau und unmiindige Kinder umfal3t, und die
Naturalisierung einer unverheirateten Frau auch die unehelichen Kinder
derselben, insofern nichts anderes im einzelnen Falle festgesetzt wird.
Naturalisierungsgesetze werden fir jeden einzelnen Fall oder gew6hnlich
fir mehrere einzelne FAlle gemeinsam gegeben, und es haben sich in der
Praxis ziemlich feste Regeln fir die Erteilung des Indigenats gebildet.

Es wird gewbhnlich gefordert, daB der Betreffende hier im Lande ansassig
ist, und daB er entweder als Kind eingewandert ist und danische Erziehung ge-
nossen hat oder, falls er erst spater hierher gekommen ist, seinen dauernden Wohn-
sitz mindestens 12 Jahre hier gehabt hat, sofern er in Norwegen oder Schweden
geboren ist, und mindestens 15 Jahre, sofern er andernorts geboren ist, ferner daB
er ein einwandfreies Vorleben geffihrt hat, und daB sein Gesuch von der betreffen-
den Koimunalverwaltung empfohlen wird. Gesuchsteller, welche in Schweden,
Norwegen, England mit Kolonien, den Niederlanden, Belgien, Spanien, Portugal,
Italien oder den Vereinigten Staaten von Amerika geboren sind, k6nnen das Indigenat
erhalten ohne irgendwelche Bedingung mit Bezug auf die Lsung des Untertanen-
verhaltnisses zu ihrem Heimatsland. Fiir Gesuchsteller aus anderen Landern wird
dagegen die Bedingung gestellt, daB sie innerhalb eines Jahres nach dem Inkraft-
treten des Gesetzes dem Ministerium des Innern dartun miissen, daB eine solche
L6sung stattgefunden hat. FUr Gesuchsteller aus Rufland oder Frankreich wird
iiberdies, um in die Gesetzesvorlage aufgenommen werden zu kbnnen, ein vorher-
gehender Ausweis dariiber gefordert, daB das Untertanenverhaltnis schon gelist
ist oder wenigstens gelbst werden wird, falls die Betreffenden das danische Indigenat
erhalten.

Besonders seit 1891, da das Indigenat zur Bedingung fir die Armenunter-
stiitzung und fir eine im selben Jahre eingeffihrte Altersversorgung gemacht wurde
(unten § 104), wird die Naturalisierung alljahrlich von einer sehr betrbchtlichen
Anzahl Fremder nachgesucht.

D. Noch bestimmt das Gesetz von 1898, da8 K in d e r , welche sich
hier im Reiche befinden, ohne daB ihre staatsbiirgerliche Stellung bekannt
ist, bis zur Aufklarung ihres VerhIltnisses als im Besitze des ddnischen
Indigenats angesehen werden.

3. Wdhrend die Ausilbung mehrerer der Rechte, die den Eingebornen
dermaBen zustehen, Wohnsitz im Territorium erfordert, ist das Indigenat
an sich und das daran gekniipfte Staatsbiirgerrecht von keiner derartigen
Bedingung abhingig. Das Indigenat geht durch einfache Auswanderung
nicht verloren und war vor 1898 iiberhaupt unverlierbar. Es war be-
sonders, trotz einer vereinzelten administrativen Erklarung in entgegen-
gesetztem Sinne, anerkannt, daB es nicht dadurch erlosch, daB der Ein-
geborne durch kinigliche Resolution vom danischen Untertanenverhiltnis
gel6st wurde. Die Naturalisierung in einem fremden Staate bewirkte friiher
an sich auch nicht den Verlust des Indigenats; jedoch war es durch ein
Gesetz vom 25. Marz 1871 festgesetzt, daB das Indigenat und die daran
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gekniipften Rechte und Pflichten durch die Erwerbung des Staatsbiirger-
rechtes eines fremden Landes suspendiert werden sollten. Die an das Indi-
genat gekniipften Rechtswirkungen traten indessen wieder ein, wenn der
Betreffende hier im Lande festen Wohnsitz nahm und sich vom Untertanen-
verhaltnis zum fremden Lande 16sen lieB oder wenigstens die Erklarung
abgab, auf alle aus diesem Verhaltnis entspringenden Rechte Verzicht zu
leisten. Falls der Aufenthalt hier im Reiche sich auf zwei Jahre oder dar-
iiber erstreckte, wurde der Betreffende ohne weiteren Beweis als aus dem
fremden Untertanenverhaltnis ausgetreten angesehen. Auf Grundlage
dieser Bestimmungen wurde 18.-25. Mirz 1873 zwischen Dinemark und
den Vereinigten Staaten von Amerika eine Konvention geschlossen iiber
die Rechtsstellung der in den Vereinigten Staaten naturalisierten dinischen
TJntertanen und der in Danemark naturalisierten amerikanischen Biirger.
Die obigen Regeln betreffend den Wiedereintritt in das Indigenatrecht
gelten noch immer fuir Personen, welche vor dem 7. April 1898 im Aus-
lande naturalisiert waren, wie sie auch nach Umstanden auf deren Ehe-
Irauen und unmiindige Kinder Anwendung finden kinnen.

Das Gesetz von 1898 hat indessen jetzt den Ver ust des Indi -
g e n a t s in den folgenden Fallen vorgesehen.

Erstens verlieren das Indigenat unbedingt diejenigen, welche Staats-
biirger eines fremden Landes ,,werden" (hingegen nicht solche danische
Eingeborne, welche schon durch die Geburt, z. B. in England oder Nord-
amerika, zugleich fremde Staatsbiirger sind). Durch die Naturalisierung
eines Mannes in einem fremden Lande verlieren auch seine Ehefrau und
unmiindigen echten Kinder (ebenso wie die unechten Kinder einer un-
verehelichten Frau) ihr Indigenatrecht, insofern auch sie durch die Natura-
lisierung das fremde Staatsbiirgerrecht erwerben und nicht hier im Reiche
verbleiben. Um die Erwerbung fremden Staatsbiirgerrechtes zu erleichtern,
kann der Betreffende auf sein Gesuch durch k6nigliche Resolution von
seinem staatsbiirgerlichen VerhaItnis zu Ddnemark gelbst werden, doch
nur unter der Bedingung, daB er binnen einer gewissen Frist Staatsbiirger
eines anderen Landes geworden ist. Der Verlust des dinischen Indigenats
tritt jedoch auch ohne solche f6rmliche Lsung ein.

Ferner verliert das Indigenat diejenige-Frau, die einen Mann beiratet,
welcher das danische Indigenat nicht besitzt. Dasselbe gilt auch fir die bei
Eingehung der Ehe unmiindigen gemeinschaftlichen Kinder.

Schlieflich bestimmte das Gesetz von 1898, daI Danen, welche nach dem
erreichten 18. Jahr zehn Jahre lang im Auslande wohnhaft gewesen, in den meisten
Fa11en das Indigenat verlieren sollten, insofern sie sich nicht dasselbe durch eine
bei einer danischen Gesandtschaft oder einem danischen Konsulat abgegebene,
alle zehn Jahre zu wiederholende Erklarung vorbehalten hatten. Diese Vorschrift,
welche unter im Auslande wohnenden Ddnen. starke Unzufriedenheit hervorrief,
wurde indessen durch das S. 17 erwahnte Gesetz vom 23. Marz 1908 aufgehoben,
bevor sie iiberhaupt zur Anwendung gokommen war.

4. Die Eingebornen haben als Staatsbiirger das Recht, sich hier im
Reiche aufzuhalten, k6nnen weder in administrativem Wege noch zufolge
eines Richterspruches aus dem Lande verwiesen werden und werden zu-

2*

19j 10



20 Erster Abschnitt: Die Staatsgrundlagen. 3. Kap. Die Staatsangeharigen. § 11

folge der zwischen Dnemark und anderen Staaten abgeschlossenen Ver-
trage nicht ausgeliefert wegen im Auslande begangener Verbrechen. Ferner
k6nnen sie den ddnischen Staat um Schutz anrufen, wenn sie sich von einem
fremden Staate in ihren Rechten gekrdnkt flhlen.

AuBer diesen allgemeinen staatsbUrgerlichen Rechten sind die Ein-
gebornen auch noch im Besitze besonderer, ihnen allein vorbehaltener Rechte.
Das Indigenatgesetz von 1776 gestattete ausschlieBlich den Eingebornen den
Zutritt zu Amtern und Bedienungen, einerlei ob bei Hofe oder im geistlichen,
zivilen oder Militarstande. Ebenfalls konnten nur Frauen und Jungfrauen
aus den Eingebornen des Landes in 6ffentlichen Stiftungen und Kl6stern
aufgenommen werden. Diese Bestimmungen sind jetzt riicksichtlich der-
jenigen Amter, welche vom K6nig besetzt werden (s. unten § 62), grund-
gesetzlich sanktioniert worden (§ 17 des Grundgesetzes); doch hat das
Indigenatgesetz nach wie vor Rechtskraft, insoweit dasselbe weiter als die
Vorschrift des Grundgesetzes geht. AuBerdem ist nach neueren Gesetzen
das Indigenatrecht Bedingung, um verschiedene andere Stellungen und
Rechte zu erlangen. Dies ist in der Regel der Fall mit Bezug auf das
Wahlrecht und die Wahlbarkeit zu den politischen und kommunalen
Reprdsentativversammlungen (doch nicht in Island und nur bedingungs-
weise fir die westindischen Kolonialrate). Ferner mu8 man im Besitze
des Indigenatrechts sein, um als Sachwalter oder Lotse (hingegen nicht
als Arzt) angestellt werden zu kinnen, sowie auch um auf den h6heren
Lehranstalten Benefizien und Stipendien zu genieBen u. dergl. mehr. Oben
sub 2 ist schon erwahnt, daB das Recht auf Armen- und Altersversorgung
regelmaBig allein den Eingebornen zusteht (s. weiter unten § 104). Da-
gegen ist das Indigenatrecht keine Bedingang ffir die Anstellung in kom-
munalen Amtern. DemgemaB wird es in der Praxis angenommen, daB das
Indigenat nicht erforderlich ist, um als Schullehrer angestellt zu werden,
aber die Richtigkeit dieser Auffassung, daB die Schullehrer lediglich als
kommunale Beamte anzusehen sind, ist jedoch nicht iiber Zweifel enthoben.

§ 11. Eingewanderte Staatsbiirger. Demnchst kann von einer Er-
werbung des Staatsbiirgerrechtes durch E i n w a n d e r u n g und haus-
liche Niederlassung im Staatsgebiet die Rede sein. Die danischen Gesetze
stellen im allgemeinen kein legales Kriterium daffir auf, wann man von
jemandem sagen kann, daB er sich hier niedergelassen oder festen Wohn-
sitz erworben habe. Diese Frage mu8 in jedem einzelnen Falle den kon-
kreten Umstdnden gemB beantwortet werden.

Ein jetzt allerdings aufgehobenes Gesetz vom 13. Marz 1867 hat die
Voraussetzung ausgesprochen, daB man danischer Staatsbirger dadurch
wird, daB man festen Wohnsitz in Danemark nimmt. Es werden nun wohl
auch fir den SeBhaften gewisse staatsbiirgerliche Rechte nachgewiesen
werden kinnen, welche den sich hier nur zeitweilig aufhaltenden Fremden
nicht zustehen. So z. B. ist der SeBhafte berechtigt, die Intervention des
danischen Staates gegen Krankungen von seiten fremder Staaten anzurufen.
In a1teren zwischen Danemark und fremden Staaten abgeschlossenen Aus-
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lieferungsvertragen fand sich auch 6fters der Vorbehalt, daB hier im Lande
seBhafte Auslander wegen von ihnen im Auslande begangener Verbrechen
entweder gar nicht oder doch nur bedingungsweise ausgeliefert werden sollten.
Dies gilt noch immer im VerhdItnis zwischen Danemark und RuBland (siehe
weiter unten § 113).

Indessen hat der hier seBhafte Ausldnder durch die bloBe Niederlassung
kein zugesichertes Recht, sich hier im Lande aufzuhalten, erworben. Nach
§ 13 eines Gesetzes vom 15. Mai 1875 kann er auf Befehl des Justizministeriums
aus dem Reiche gewiesen werden, wenn sein Betragen dazu Veranlassung gibt
und er nicht zwei Jahre lang ununterbrochen hier seinen Wohnsitz gehabt
hat. Bei der Ausweisung kann die Polizeibeharde ihm Uiberdies zu erkennen
geben, daB er sich nicht wieder hier im Lande antreffen lassen darf, und ihm
bedeuten, daB er im tObertretungsfalle mit Strafe belegt werden wird.

Nach Verlauf der zweijahrigen Frist kann eine derartige rein diskretiondre
Ausweisung wegen politischer Grinde nicht mehr stattfinden, und bei den in
den spateren Jahren abgeschlossenen Auslieferungsvertragen hat Danemark
sich gew6hnlich ausbedungen, Fremde, welche zwei Jahre hier wohnhaft
gewesen sind, nicht ausliefern zu wollen. Insofern wird also ein Aufenthalts-
recht nach zwei Jahren begriindet. Dies Recht ist jedoch kein unbedingtes,
da die Ausweisung noch immer wegen begangener Verbrechen oder im Falle
der Hilfsbediirftigkeit stattfinden kann.

In ersterer Riicksicht ist es durch § 16 des allg. birg. Strafgesetzes vom 10. Februar
1866 vorgeschrieben, daB ein Auslander, wenn er sich nicht in den letzten fiinf
Jahren ununterbrochen im danischen Reiche aufgehalten hat, falls er eines Ver-
brechens ilberwiesen worden ist, welches Strafarbeit oder den Umstanden gema
Gefangnisstrafe bei Wasser und Brot nach sich zieht, auch noch dazu verurteilt
wird, nach erlittener Strafe aus dem Reiche gebracht zu werden, und straffallig
ist, wenn er wieder ins Land zuriickkehrt. Durch einen im Jahre 1905 gegebenen
und 1911 erneuerten Zusatz zum Strafgesetz ist dies Ausweisungsrecht in Bezug
auf gewisse Roheits- und Sittlichkeitsverbrechen erweitert worden und zwar u. a. so,
daB3 es auch nach fiinf Jahren in Anwendung gebracht werden kann. Was die Hilfs-
bediirftigkeit betrifft, kann der Nichteingeborene in solchem Falle iber die Grenze
gebracht oder ausgewiesen werden, es sei denn, daB Ausnahmen vertragsmsBig
begriindet sind. Eine solche vertragsmaffige Ordnung ist nur mit Schweden fir
gewisse Fdlle vereinbart, indem es in einer danisch-schwedischen Konvention vom
26. Juli 1888 festgesetzt ist, daB Untertanen des einen Reiches, wenn sie in den
letzten 12 Jahren nach dem erreichten 21. Jahr ihren Wohnsitz auf freiem Fu8
im andern Reiche gehabt haben, im Falle der Hilfsbediirftigkeit nicht beimgeschickt
werden diirfen.

Schlieflich kann das dem K6nig nach den Regeln des V61kerrechts
zustandige Recht, in Kriegszeiten Auslander aus dem Reiche zu verweisen,
schwerlich als durch den § 13 des Gesetzes von 1875 beschrdnkt angesehen
werden.

Das durch die Niederlassung erworbene Staatsbirgerrecht ist somit nur
unvollkommener Art. Was die Frage von den einzelnen, den Eingebornen
nicht vorbehaltenen Befugnissen betrifft, so spielt auch hier die Dauer des
Aufenthaltes in gewissen Beziehungen eine Rolle. So kann z. B. Fischerei
auf danischem Seeterritorium, von speziellen Ausnahmen fiir schwedische
Untertanen abgesehen, nur von solchen Nichteingebornen ausgeiibt werden,
welche wenigstens zwei Jahre festen Wohnsitz hier gehabt haben. Weiter
ist der Zutritt zur Ausilbung von Gewerben, welche nicht jedem offen
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stehen, von vertragsmaBigen Ausnahmen abgesehen (vgl. unten § 100), erst
Aushindern frei, wenn sie dafiir Gewdhr leisten, daB sie im Falle der Hilfs-
bediirftigkeit andernorts Aufnahme finden werden, und noch dazu dartun, da8
sie sich fiinf Jahre hier im Reiche aufgehalten und in ehrenhafter Weise
ernahrt haben.

Das auf Ansassigkeit von einer gewissen Dauer gegriindete Staatsbiirger-
recht h6rt anderseits auch durch A u s w a n d e r u n g auf, d. h. wenn der
Betreffende das Land definitiv verlaBt. In einer Konvention zwischen
Ddnemark und dem Deutschen Reiche vom 11. Dezember 1873 hat Dine-
mark sich verpfhchtet, seine jetzigen sowie friiheren Untertanen, die sich
auf deutschem Territorium aufhalten, ohne daselbst Staatsbiirgerrecht er-
worben zu haben, aufzunehmen. Ob diese Bestimmung auch friihere nicht-
eingeborne Untertanen umfaBt, mag wohl zweifelhaft sein. In der S. 21
erwahuten Konvention mit Schweden vom 26. Juli 1888 ist dem Ausdruck

,,frithere Untertanen" eine nahere Erklirung beigegeben, infolge deren er
sich nur auf Eingeborne bezieht.

§ 12. Untertanen. Sowohl zufolge der dinischen Gesetze als auch den
Vertragen gemaB, welche Danemark mit anderen Staaten abgeschlossen
hat, kann von einem interimistischen Untertanenverhailtnis die Rede sein,
indem Auslander, die sich nur voriibergehend hier im Reiche aufhalten,
selbstverstandlich verpflichtet sind, den danischen Gesetzen Gehorsam zu
leisten (siehe weiter unten § 14).

Was das f este Untertanenverhiltnis betrifft, so ist es nach
danischem Rechte die Regel, da8 ein solches Verhaitnis ohne weiteres ein-
tritt, wenn ein Auslander sich hier im Lande niedergelassen hat, obschon
er nach dem im § 11 Gesagten dadurch noch nicht das eigentliche Staats-
biirgerrecht erworben hat. Abgesehen von dem Kbnig, welcher Staatsbiirger,
aber nicht Untertan ist, sind alle hier ansissigen Individuen samt und
sonders, insofern sie nicht nach den Regeln des V61kerrechtes die Ex-
territorialitat genieBen, in allen Richtungen verpflichtet, allgemeine
Untertanentreue und Gehorsam den Gesetzen gegeniiber zu erweisen.
Gleichfalls hat die bloBe Niederlassung insgemein ohne weiteres zur Folge,
daB der Betreffende den den Untertanen des Staates als solchen obliegenden
Pflichten besonderer Art unterworfen ist, einerlei ob diese auf den Staat
oder auf kommunale Verbinde Bezug haben, insofern das Indigenatrecht
in dieser Beziehung nicht als Bedingung aufgestellt ist. Riicksichtlich der
Wehrpflicht findet jedoch ein gewisser Unterschied zwischen den Ein-
gebornen und den Eingewanderten statt. Die eingebornen Untertanen sind
nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes vom 8. Juni 1912 wie nach dem friiheren
Gesetze vom 6. Marz 1869 unbedingt wehrpflichtig, die Eingewanderten
nach § 2 dagegen nur, insofern nicht Vertrage mit fremden Staaten oder
ein fremdes Untertanenverhaltnis Hindernisse in den Weg legen. Solche
Vertrage, welche die nach Danemark eingewanderten Burger auswartiger
Machte dieser Pflicht entheben, hat Danemark mit Mexiko, Brasilien, den
Niederlanden, Venezuela, Belgien, Italien, England, der Schweiz, RuBland
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und Japan abgeschlossen. Mit Bezug auf andere als die hier genannten
Staaten gilt die Regel, daB die Untertanen derselben, welche hier im Lande
sefhaft sind, nicht ohne weiteres auf Grund dieses Untertanenverhailtnisses
von der Aushebung befreit sind, sondern nur sofern die Gesetze ibres
Heimatlandes hindernd in den Weg treten. Mit dem Deutschen Reiche
ist ein fbrmlicher Vertrag nicht abgeschlossen, doch hat die ddnische
Regierung auf administrativem Wege hier ansdssige Deutsche davon dis-
pensiert, zum ddnischen Kriegsdienst ausgehoben zu werden, nachdem es
deutscherseits konstatiert war, daB eine entsprechende Regel auf die in
Deutschland seBhaften Ddnen in Anwendung gebracht wird.

Gleichwie das feste Untertanenverhiltnis also fir einen jeden, der sich
im Reiche niedergelassen hat, vorhanden ist, h6rt es anderseits fir alle im
Reiche Wohnhaften, sowohl Eingeborne als Nichteingeborne, im allgemeinen
durch Auswanderung auf. Die eigene Handlung des Untertans ist in dieser
Beziehung in der Regel geniigend, so daB eine Genehmigung seitens des
Staates nicht in Frage kommt. Nur hinsichtlich der Wehrpflicht gelten
gewisse Ausnahmen. Das Wehrpflichtgesetz bestimmt, da8 in Kriegszeiten
niemand sich seiner Wehrpflicht durch Auswanderung entziehen kann,
und im Frieden miissen die Wehrpflichtigen, wenn die Auswanderung
gesetzlich geschehen soll, je nachdem sich von der betreffenden Beh6rde
die Erlaubnis zum Auswandern verschaffen oder wenigstens derselben davon
eine Anzeige machen. Diese Vorschriften setzen voraus, daB die Wehrpflicht
nicht durch die blofle Expatriation aufh6rt, was dagegen der Fall ist, wenn
der Betreffende durch k6nigliche Resolution von seinem staatsbiirgerlichen
Verhaltnis zu Danemark gelbst wird (vgl. oben § 10). Kehrt er ohne eine
solche L6sung zuriick, bevor er aus der Musterrolle definitiv gestrichen
worden ist, kann er den Umstanden nach zum Dienst einberufen werden.

Was die eingebornen Untertanen im besonderen betrifft, so finden
sich im Strafgesetze vom 10. Februar 1866 einige Bestimmungen iiber von
danischen Untertanen im Auslande gegen den Staat begangene Verbrechen,
die auch als auf ausgewanderte Eingeborne anwendbar angesehen werden
miissen. Insoweit besteht das Untertanenverhiltnis der Eingebornen zum
dinischen Staat auch nach stattgefundener Auswanderung immer fort.
Eine endgiiltige L6sung erfolgt erst, wenn der Ausgewanderte die k6nigliche
Resolution wegen L6sung des staatsbuirgerlichen Verhiltnisses erlangt hat.
Von diesen Strafbestimmungen abgesehen, verhalt sich die Sache indessen
auch hinsichtlich der Eingebornen in derselben Weise wie fdir die Ein-
gewanderten. Wenn die ersteren den Vorschriften des Wehrpflichtgesetzes
nachgekommen -sind, liegt ihnen nach stattgefundener Auswanderung im
allgemeinen keine weitere Untertanenpflicht ob. Freilich finden sich in
einer Menge von Handels- und Freundschaftsvertragen zwischen Dane-
mark und anderen Machten Stipulationen zugunsten ,,ddnischer Untertanen"
(sujets), welche im betreffenden fremden Lande ihren Wohnsitz haben.
Was nun solche Staaten anbelangt, welche zum v6lkerrechtlichen Verbande
gehbren, wird es sich indes bald zeigen, daB alle derartigen Stipulationen
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die betreffenden Danen in ihrer Eigenschaft als Staatsbiirger und nicht
als Untertanen berihren. Die Vertrage rdumen den im Auslande ansassigen
Danen gewisse Rechte und Begiinstigungen ein, legen ihnen aber keine
Untertanenpflichten dem danischen Staate gegeniiber auf. Anders ver-
halt es sich allerdings mit den Vertragen, welche Danemark mit nicht-
christlichen Staaten abgeschlossen hat, deren Hoheit iiber seine Burger
Danemark nicht anerkennt. Diese Vertrage begriinden gewbhnlich eine
besondere Konsularjurisdiktion in Sachen, welche die in dem betreffenden
fremden Staate ansassigen oder sich dort einstweilig aufhaltenden Danen
angehen, und diese befinden sich also insoweit in einem exzeptionellen
Untertanenverhitnis zum danischen Staat (siehe hieriiber unten § 50).

§ 13. Die nordschleswigsehen Optanten1). Der Artikel 19 des Wiener
Friedensvertrags vom 30. Oktober 1864 bestimmt:

Denjenigen Untertanen, welche in den durch diesen Vertrag abgetretenen
Gebieten ihre Heimat haben, steht es vollkommen frei, binnen 6 Jahren vom Aus-
wechselungstage der Ratifikationen an gerechnet und nach vorhergehender An-
meldung an die betreffende Beh6rde ihre Mobilien zollfrei auszuffihren und sich
mit ihren Familien nach den Landen Seiner D&nischen Majestdt zu begeben, in
welchem Falle sie ihre Eigenschaft als danische Jntertanen bewahren. Es steht
ihnen frei, ihre auf den abgetretenen Gebieten gelegenen Immobilien zu behalten.

Das gleiche Recht ist anderseits danischen Untertanen und Personen zuge-
standen, welche in den abgetretenen Gebieten geboren, aber in den Staaten Seiner
Majestdt des Kanigs von Danemark ansassig sind.

Diejenigen Personen, welche von diesen Bestimmungen Gebrauch machen,
diirfen wegen ihrer Wahl von keiner der beiden Seiten weder pers5nlich noch in
Bezug auf ihre in den respektiven Staaten gelegenen Besitztiimer beeintrdchtigt
werden.

Die obengenannte Frist von 6 Jahren kommt auch denjenigen, entweder im
K6nigreich Danemark oder in den abgetretenen Gebieten geborenen Personen zu-
gute, die sich zu der Zeit, wo die Auswechselung der Ratifikationen dieses Vertrages
stattfindet, auBerhalb des Gebiets des K~nigreichs Ddnemark oder der Herzogtiimer
aufhalten. Ihre Erkldrung kann von der nachstbefindlichen danischen Gesandt-
schaft oder von einer oberen Beh6rde in irgendwelcher Provinz des K6nigreichs
oder der Herzogtilmer empfangen werden.

Alle diejenigen Personen, welche zu der Zeit, wo die Auswechselung der Rati-
fikationen dieses Vertrages stattfindet, das Indigenatrecht besitzen, bewahren
dasselbe sowoh1 im K6nigreiche als in den Herzogtfimern.

Eigentimlich ffir diesen Artikel ist erstens, daB er - nach einem
danischerseits ausgesprochenen Wunsch, die grante Gleichstellung zwischen
den Untertanen der Herzogtfimer und den Untertanen des Kbnigreichs zu
schaffen - nicht nur den ersteren das Recht verleiht, fiir die ddnische
Untertanschaft zu optieren, sondern auch den letzteren ein analoges Recht
mit Bezug auf die Untertanschaft unter der Regierung der Herzogtimer
einriumt, und zweitens und vorzugsweise die durchgefffirte Sonderung
zwischen der Untertanschaft und dem Indigenat. Die Untertanschaft bleibt

1) ]Uber die in diesem Paragraphen kurz er6rterten Fragen wird nbher auf eine
Reihe grundlegender Schriften von Professor H. Mat z en verwiesen: In ,,Haand-
bog i det nordslesvigske Sp6rgsmaals Historie." Kbh. 1901 (Manuel historique de
la question du Slesvig, 1906). - Die nordschleswigsche Optantenfrage. Koph. 1904. -
Das Indigenatrecht im Wiener Frieden. Koph. 1906. - S6nderjydske Aarb6ger.
1905, 1906, 1907. - Siehe weiter die Jahrgdnge 1889 und 1899 des letzterwahnten
Werkes und M a c k e p r an g: Nordslesvig 1864-1909. - Die deutsche Auffassung
ist dargestellt von M. P. v. H e d e m a n n in Zeitschrift der Gesellschaft fir schleswig-
holsteinische Geschichte, 34. Bd. (Kiel 1904) S. 230-35 und 35. Bd. (1905) S. 308-12,
und von Dr. 0. B r a n d t: Das Indigenat im Wiener Frieden (Festgabe des Kieler
Ortsausschusses zum 28. deutschen Juristentage). Berlin 1906.
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der freien Wahl der Bewohner iiberlassen, das Indigenatrecht aber solite
in allen Fallen sowohi in dem K6nigreich wie in den Herzogtimern er-
halten bleiben. Wahrend das zweifache Optionsrecht ein geschichtliches
Vorbild im Kieler Frieden zwischen Ddnemark und Schweden vom 14. Januar
1814 Art. 20 hatte, ist hingegen die Stipulation iiber das vorbehaltene
Indigenat eine einzig dastehende Bestimmung in den Abtretungsvertrdgen,
welche ebenfalls auf ausdriicklich ausgesprochenen Wunsch der ddnischen
Regierung beigefiigt wurde. Hieraus folgt, daB dieser Stipulation eine
ganz besondere Bedeutung beizulegen ist.

Das solchermaBen wechselseitig vorbehaltene Indigenatrecht konnte
offenbar kein anderes sein, als das im Jahre 1864 fir die danische Monarchie
geltende gemeinsame Indigenatrecht, welches - wie in den vorhergehenden
Paragraphen dargestelt - das Staatsbiirgerrecht und das Wohnrecht in
sich falte. Dies ist auch den Bewohnern der Herzogtiimer gegentiber von
den dinischen Beh6rden anerkannt worden. Die danischen Gerichtsh6fe
haben zu wiederholten Malen festgestellt, daB die aus den Herzogtiimern
gebitrtigen Eingebornen nicht durch die Polizei ausgewiesen werden, oder
wegen begangener Verbrechen aus dem Reiche hinausgebracht zu werden,
verurteilt werden kinnen. Betreffs der Versorgung im Verarmungsfalle
verpflichteten sich Danemark und das Deutsche Reich durch die in § 11
erwahnte Konvention vom 11. Dezember 1873 dazu, gegenseitig ihre jetzigen
sowie friiheren Untertanen aufzunehmen, falls sie von dem anderen Reiche
heimgeschickt wurden, und zwar so, daB, sofern sie das Optionsrecht be-
nutzt hatten, die von ihnen getroffene Wahl in Bezug auf ihre Versorgung
entscheidend wurde, und daB sie bei Nichtbenutzung des Optionsrechts
im Falle ihrer Unterstiitzungsbediirftigkeit von demjenigen Staate wieder
aufzunehmen waren, wo sie bei der Ratifikation des Vertrages ansassig
waren, in beiden Fallen jedoch unter der Voraussetzung, daB sie nicht
spater das Recht zur Versorgung auf dem Gebiet des andern Staats er-
worben hatten. Nach dieser Konvention war Danemark also berechtigt,
Nichtoptanten aus den Herzogtiimern, welche hier im Reiche unterstiitzungs-
bediirftig wurden, heimzuschicken, aber dessenungeachtet hat die danische
Regierung, allerdings nach einiger Schwankung, anerkanat, daB kraft des
vorbehaltenen Indigenatrechts auch solche nicht heimzuschicken sind. Da
indessen Bewohner der Herzogtfimer gewahnlich keine Versorgungsstatte
in Danemark haben werden, sind durch Gesetze vom 9. Marz 1872 (schon
friiher durch ein provisorisches Gesetz vom 25. August 1871) und vom
24. Juli 1880 extraordinare Vorschriften iiber ihre Versorgung hier im Reiche
gegeben worden.

Noch mag bemerkt werden, daB die in den Gesetzen vom 25. Marz
1871 und 19. Marz 1898 iiber die Suspension und den Verlust des Indigenats
gegebenen Vorschriften laut ausdriicklicher Bestimmungen in beiden Ge-
setzen keine Anwendung auf diejenigen Personen finden, denen im Wiener
Frieden das danische Indigenatrecht vorbehalten ist.

Diese danische Auffassung der SchluBbestimmung des Art. 19 fiihrt

§ 13 25
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PreuBen gegeniiber u. a. mit sich, daB Bewohner der Herzogtimer, welche,
nachdem sie die dinische Untertanschaft optiert hatten und nach Dane-
mark gezogen waren, wieder in ihre friihere Heimat zurtickkehrten, kraft
ihres bewahrten Indigenatrechts nicht wieder ausgewiesen werden konnten.
Diesen Satz hat man jedoch preuBischerseits nicht anerkennen wollen.
Die preufischen Beh6rden haben den Standpunkt behauptet, daB die
Option nicht nur fiir die Untertanschaft der Betreffenden, sondern auch
fUr ihre staatsbiirgerlichen Verhaltnisse mafigebend sein miisse, und daB
in dem vorbehaltenen Indigenatrecht nichts liege als ein Recht auf Amter
sowie auf Stifte und Kldster (S. 20). Dieser Verneinung gegeniiber hat die dani-
sche Regierung, wahrscheinlich iiberwiegend aus diplomatischen Griinden,
nicht gemeint auf die dinische Auffassung insistieren zu kdnnen; aber das Be-
nehmen der preuflischen Beh6rden den Optanten gegeniiber hat im Laufe
der Jahre immer wieder zu Klagen von dinischer Seite gefiihrt und zu
wiederholten Malen zu diplomatischen Verhandlungen AnlaB gegeben.

Unter Riicksicht auf die durch den Art. 5 des Prager Friedens vom
13. August 1866 erbffnete Aussicht auf eine Wiedervereinigung mit Dane-
mark (siehe oben § 2) und zur Vermeidung der preuBischen Wehrpflicht,
besonders als der Deutsch-Franz6sische Krieg im Anzug war, hatte ein
groBer Teil der jungen nordschleswigschen Manner fir Danemark optiert.
Es wurde dann 1867 eine preuBische Bekanntmachung erlassen, welche be-
fahl, daB solche Wehrpflichtigen, wenn sie nach stattgefundener Option
wieder zuriickkehrten, ausgewiesen werden soilten. Aus diesem AnlaB leitete
die danische Regierung Unterhandlungen mit PreuBen ein, und eine von
beiden Staaten berufene Kommission, welche ihre Sitzungen in Apenrade
abhielt, einigte sich 1872 auf eine Reihe Grundsatze fUr die Behandlung
der nach Danemark ilbergetretenen wehrpflichtigen Schleswiger, worauf
die meisten von ihnen die Erlaubnis zur Riickkehr erhielten unter der Be-
dingung, daB sie zu keinerlei begriindeten Beschwerden Veranlassung gaben
und insbesondere keine feindseligen Gesinnungen gegen den preuBischen
Staat oder dessen Angehbrige an den Tag legten. Das hieriiber abgefaBte
Schlufiprotokoll wurde von beiden Regierungen genehmigt, aber dem-
ungeachtet zeigte es sich bald, daB eine dauernde UGbereinstimmung be-
treffs der Behandlung der zuriickgekehrten Optanten damit nicht erzielt war.

Einen besonders zugespitzten Charakter gewann die Frage im Laufe
der Zeit den Optantenkindern gegeniiber. Anerkannt war es, da8 die vor
Abgabe der Optionserklarung gebornen unmiindigen Optantenkinder in der
Optionserklarung des Vaters mit einbegriffen und somit ebenso wie dieser
danische Untertanen waren. Dagegen hatten die nach Abgabe der Er-
klarung und vor dem Inkrafttreten des neuen dinischen Gesetzes vom
19. Marz 1898 in den Herzogtimern gebornen Kinder von dinischen Op-
tanten kein Staatsbiirgerrecht weder in Danemark noch in PreuBen, und
zwar in Danemark nicht, weil sie auflerhalb des Reiches geboren waren,
in PreuBen nicht, weil ihre Eltern nicht als preuBische Staatsbirger an-
erkannt waren. Wahrend die Optanten selbst im Laufe der Zeit aussterben
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wiirden, muBte die Anzahl derartiger heimatloser Kinder und fernerer Nach-
kommen von Optanten fortwdhrend wachsen.

Nachdem die Versuche, diesem Zustande ein Ende zu machen, an der
Weigerung PreuBens lange gescheitert waren, wurde schlieBlich unter dem
11. Januar 1907 eine K-onvention zwischen dem Deutschen Reiche und
Danemark abgeschlossen, wodurch der erstgenannte Staat sich willig er-
kldrte, den im preuBischen Staatsgebiete wohnhaften staatenlosen Optanten-
kindern (und spateren Nachkommen) auf ihren Antrag, bei dem Vor-
handensein der allgemeinen gesetzlichen Voraussetzungen, die preuBische
Staatsangeh6rigkeit zu verleihen.

§ 14. Rechtsstellung der Auslinder. In tGbereinstimmung mit allgemein
anerkannten v5lkerrechtlichen GrundsRtzen kdnnen Auslander sich regel-
mdBig ungehindert ins Reich begeben, sowohl voriibergehend als auch um
sich hier dauernd niederzulassen. Die alteren Bestimmungen, denen zu-
folge Auslander bei ihrer Ankunft hier im Lande mit einem Reisepa8 ver-
sehen sein solten, sind durch Gesetze vom 12, Februar 1862 und 15. Mai
1875 aufgehoben. Der PaBzwang kann jedoch solchen Personen, die in
Staaten einheimisch sind, welche den dinischen Untertanen nur unter der
Bedingung, da8 sie mit einem PaB versehen sind, den Zutritt ins Land ge-
statten, durch kinigliche Anordnung auferlegt werden.

Nach dem erwahnten Gesetz von 1875 ist der Zutritt hier ins Land aus-
wdrtigen Zigeunern, Musikanten, Vorzeigern von Tieren und anderen Dingen, Kraft-
und Behendigkeitskiinstlern und dergleichen Personen verwehrt, insofern sie hier
ihren Erwerb im Herumstreifen suchen wollen. Dasselbe gilt in Bezug auf andere
Auslander, welche hier Arbeit zu erhalten suchen, ohne dazu sich durch ein von
einer 6ffentlichen Beh6rde ausgefertigtes Dokument legitimieren zu kbnnen. Es
ist ferner, weil Danemark es natirlich nicht fibernommen hat, Auslander zu ver-
sorgen, der Zutritt hier ins Reich einem jeden verwehrt, welcher von geniigenden
Subsistenznitteln entbl6lt befunden wird. Wenn derartige Personen ins Land
gekommen sind, sollen sie von den Polizeibehbrden iiber die Grenze geschafft oder
ausgewiesen werden, und es kann ihnen dann unter Androhung von Strafe bedeutet
werden, daBI sie sich nicht wieder hier im Lande antreffen lassen dirfen. Aus-
lander, die sich von kbrperlicher Arbeit oder von einer Tatigkeit, welche das Reisen
oder Wandern von einem Ort zum andern voraussetzt, erndhren und nicht nach
dem oben Gesagten ausgewiesen werden wollen, miissen sich bei der Polizei melden,
die ihnen alsdann ein Aufenthaltsbuch (Opholdsbog) einh&ndigt. Dieses Auf-
enthaltsbuch hat der Betreffende spdter bei jedesmaliger Veranderung seines Auf-
enthaltsortes der polizeilichen Beh6rde vorzuweisen.

Von den besonderen Rechten, welche nur den Eingebornen und andern
Staatsbiirgern zustehen, abgesehen, ist im iibrigen die rechtliche Stellung
der Auslander hier im Reiche im wesentlichen ganz dieselbe, wie die der
eigenen Burger des Reiches. Riicksichtlich der Erwerbung und der Aus-
ibung von Befugnissen privatrechtlicher Natur, des Zutrittes zu den Ge-
richtshbfen usw. sind nach den ddnischen Gesetzen die Auslander im ganzen
mit den Staatsbiirgern auf gleichen FuB gestellt. Der den Biirgern im
Grundgesetz zugesicherten pers6nlichen und politischen Rechte, von welchen
weiter unten im fiinften Kapitel die Rede sein wird, sind im allgemeinen
auch die sich hier im Lande aufhaltenden Auslander teilhaftig. Wenn es in
Handels- und Freundschaftsvertragen, die mit auswartigen Machten ab-
geschlossen sind, heift, daB die Biirger dieser Staaten berechtigt sind, ihre
Waren hier einzuftihren, bewegliche und unbewegliche Giiter hier im Reiche

27§ 14
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eigentiimlich zu besitzen, zu testieren und zu erben, sich an die Gerichts-
h6fe zu wenden usw., so ist dies alles weiter nichts, als was schon den Ge-
setzen zufolge allen Auslandern als Recht zusteht. Nach den geltenden
Gesetzen besteht die praktische Bedeutung solcher Vertragsbestimmungen
wesentlich allein darin, daB denjenigen Auslindern, fir welche es nicht
vertragsmdBig stipuliert ist, daB sie wie die Untertanen der meistbegiinstigten
Staaten behandelt werden sollen, h6here Zollabgaben auferlegt werden k6nnen
(vgl. unten § 113).

Gleichwie die Ausiibung des im Anfange dieses Paragraphen und im
11 besprochenen Ausweisungsrechtes einzelnen Personen gegeniiber nicht

durch irgendeinen mit einem fremden Staate abgeschlossenen Handels-
und Freundschaftsvertrag eingeschrankt ist, so versteht es sich iiberhaupt
von selbst, daB Auslander, welche sich hier aufhalten oder Geschafte be-
treiben wollen, in jeder Beziehung den Landesgesetzen unterworfen sind.
Uber den Zutritt zur Ausiibung von Gewerben ist oben im § 11 gesprochen.
Auswartige Handlungsreisende k6nnen einen alljahrlich zu erneuernden
Erlaubnisschein 16sen, wodurch sie ein bestimmt begrenztes Recht erhialten,
Warenbestellungen in Empfang zu nehmen (Verordn. v. 8. Juni 1839). Der
Vorbehalt, welcher sich in mehreren Handelsvertragen findet, daB die Be-
giinstigungen, welche Auslandern in Bezug auf den Handel hier im Reiche
eingerdumt sind, sich nicht auf den Handel mit den danischen Kolonien
sowie mit Island und den Faraern erstrecken, hat jetzt seine wesentliche
Bedeutung verloren, nachdem der friihere Monopolhandel mit diesen Landern
aufgehoben und der Handel nun fir alle, auch fremde Nationen den Ge-
setzen nach offen steht. Nur der granlandische Handel wird noch als
Monopolhandel betrieben.

Das Recht auslandischer Schiffer, das danische Seegebiet zu befahren, ist
der Beschrankung unterworfen, daB die Kiistenfahrt mit kleineren Schiffen (30 Tons
und darunter) ddnischen Untertanen vorbehalten ist. Doch kann die Regierung
unter der Voraussetzung von Gegenseitigkeit vertragsmallig auch kleineren Schiffen
aus fremden Staaten ein solches Recht gewdhren.

Ein ganz exzeptionelles, aussehlieBlich auf das Interesse der Auslander zielendes
Gesetz wurde unterm 21. August 1908 zum Vorteil auslandischer, sich zeitweilig
hier im Reich aufhaltender Arbeiter erlassen (so namentlich polnische Saisonarbeiter,
auf welche die Landwirtschaft in den spdteren Jahren in grollem Umfange ange-
wiesen gewesen ist). Das Gesetz, welches unterm 1. April 1912 revidiert und er-
weitert wurde, enthalt sehr eingehende, von den Beh6rden zu fiberwachende Vor-
schriften zum Schutze derartiger Arbeiter in Bezug auf Abschlu3 der Arbeitsvertrage,
Abrechnung, Wohnungen, Hilfe in Krankheitsfallen, Zwistigkeiten mit dem Arbeit-
geber usw. (vg]. weiter unten § 102, 1).

§ 15. Gleichstellung der Birger. Die mittelalterliche Einteilung der
Staatsbiirger in vier Stande, den Adel, die Geistlichkeit, die Biirger (d. h.
die Bewohner der Stadte) und die Bauern, ist jetzt in Danemark in recht-
licher Beziehung von keiner Bedeutung mehr. Ihre wesentliche politische
Bedeutung verlor diese Einteilung schon durch die Einfiihrung der kinig-
lichen Alleinherrschaft im Jahre 1660. Der Adel blieb jedoch bis zum
ErlaB des Grundgesetzes vom 5. Juni 1849 in anderen Beziehungen ein
den Gesetzen nach privilegierter Stand. Die dem Adel zukommenden
Vorrechte waren verschiedener Art, teils pers6nliche, d. h. solche, welche nur
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den Adelsstand zur Voraussetzung hatten, teils ,,gemischte" oder reale,
d. h. solche, welche auBerdem noch den Besitz von Grundeigentum er-
forderten. Oberdies waren alle ,,Rangpersonen" und ihre Frauen, sowie
die ehelichen Kinder der Beamten der drei obersten Rangklassen mit dem
Adel gleichberechtigt. Anderseits nahm der Bauernstand his zum Jahre 1849
in einer speziellen Beziehung eine besonders ungiinstige Stellung ein, indem
dieser Stand ausschlieBlich militarpflichtig war, wthrend die iibrigen Stande
der Wehrpflicht befreit waren.

Durch ein Gesetz vom 12. Februar 1849 wurde die allgemeine Wehr-
pflicht allen Untertanen auferlegt, und die gesetzmdlig bestimmten Vor-
rechte des Adels und anderer privilegierter Personen wurden durch das
Grundgesetz vom 5. Juni 1849 § 97 aufgehoben. Diese Bestimmung ist
in das jetzt geltende Grundgesetz vom 28. Juli 1866 § 92 unverandert
iibergegangen. Das Grundgesetz hat aber nicht den Adelstand an sich
aufgehoben, ebenso wenig das Titel- und Rangwesen.

Der danische A d e 1 ist teils ein niederer (der urspriingliche Adel),
teils ein hoherer (Lehensadel). Dieser letztere wurde vom K6nig Christian
dem Fiinften durch Privilegien vom 25. Mai 1671 eingefihrt und umfalt
Grafen und Freiherren (Barone). Der Adel geht auf die ganze legitime agna-
tische Nachkommenschaft erblich tiber, und Frauen werden durch eheliche
Verbindung mit einem Edelmann geadelt. Ferner kann der K6nig biirger-
liche Personen in den Adelstand erheben und auswdrtige Edelleute naturali-
sieren, so da8 sie danisches Adelsrecht erhalten. Diese Naturalisierung ist
von der im § 10 besprochenen Naturalisierung durch Gesetz, wodurch der
Betreffende das Indigenatrecht erhilt, verschieden und verschafft dem in
Rede stehenden Adeligen nicht dieses Recht. Schlieflich erwerben aus-
1dndische Edelleute nach dem Gesetzbuche Christian des Fiinften von 1683
ddnisches Erbadelsrecht, wenn sie hier im Reiche in einem Amte angestellt
werden, womit ein Rang verbunden ist. Diese letztgenannte, an sich sonder-
bare Bestimmung ist freilich eine Zeitlang von der Regierung bestritten
worden, hat aber durch ein Urteil des H6chstengerichtes vom 18. De-
zember 1885 ihre Bestatigung gefunden.

Die T i t e 1 kinnen allen, jedoch mit Ausnahme der Beamten, vom
Kdnig erteilt werden. Durch ein Gesetz vom 26. Marz 1870 § 7 ist namlich
vorgeschrieben, daB Beamte oder Unterbeamte im Staatsdienste keinen
anderen Titel oder Rang erhalten k6nnen als den, welchen ihr Amt oder
ihre Bedienung mit sich fiihrt, oder der ihnen zufolge einer ihnen vom
K6nig erteilten Ordensdekoration oder Hofcharge zukommt. Dem er-
wahnten Gesetz zufolge k6nnen Beamte, welchen friiher ein von ihrem
Amte unabhingiger Titel erteilt worden ist, auf denselben und auf den
damit verbundenen Rang Verzicht leisten. Das Recht des K6nigs, 0 r d e n
und E h r e n z e i c h e n zu verleihen, ist keiner Einschrinkung unterworfen.

Der R an g einer Person kann entweder auf Adel, Titel, amtliche
Stellung, Ordensdekoration oder eine besondere k6nigliche Gnadenakte ge-
griindet sein. Die Rangordnung umfaBt eine Menge versohiedener Grade
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und ist in neun Klassen eingeteilt. Rangpersonen, doch diejenigen aus-
genommen, deren Rang sich auf eine amtliche Stellung stiitzt, haben in
der Regel eine jahrliche Rangsteuer zu erlegen (siehe unten § 68 sub 5).

Die oben angeffihrte Bestimmung des Grundgesetzes hat nur die Vor-
rechte abgeschafft, welche den Gesetzen zufolge mit dem Adel, Titel und
Rang verkniipft waren. Diejenigen Vorrechte dagegen, welche nicht auf
Gesetz, sondern auf sonst irgendeinen Rechtstitel gegriindet sind, haben durch
diese Bestimmung keine Veranderung erlitten. Ein solches noch bestehendes
Vorrecht ist das den T6chtern der Adeligen und der in den obersten Rang-
klassen stehenden Personen fundationsmdBig zustandige Recht, in ver-
schiedene, von Privatpersonen errichtete adelige Klbster und ahnliche
Stiftungen aufgenommen zu werden.

Ebenso hat das Grundgesetz nicht die besondere Erbfolge, welche in
den Privilegien von 1671 und den beziiglichen Stiftungsurkunden fUr die
graflichen und freiherrlichen Lehensbesitztimer und fir die adeligen Stamm-
hauser festgesetzt ist, aufgehoben. Eine Anderung dieser Verhaltnisse wurde
von dem Grundgesetze von 1849 (§ 98) und dem gegenwartigen Grund-
gesetze (§ 93) in Aussicht gestellt, aber erst 1909 ist zur Vorbereitung der
Sache eine Kommission eingesetzt worden, wogegen einige vorher ein-
gebrachte Gesetzvorschlage erfolglos blieben. Doch gestattet ein Gesetz
vom 21. Juni 1854 unter gewissen Bedingungen Bauernh6fe, die zu
Lehensgiitern, Stammhausern und ahnlichen Besitztiimern geh6ren, derart
zu verkaufen, daB der Ertrag den fideikommissarischen Beschrankungen
(Unverauerlichkeit usw.) unterworfen wird.

Die Errichtung von Geldfideikommissen ist durch den § 93 des Grund-
gesetzes nicht verboten.

§ 16. Zivilstand. Die die Staatsbiirger betreffenden pers6nlichen Ver-
haItnisse, Geburten, Taufen, Trauungen und Todesfalle, werden in den von
den Geistlichen der Volkskirche und anderer anerkannten Glaubensgenossen-
schaften (siehe unten § 112) geffihrten Kirchenbiichern registriert. Alle
Geburten sollen zu den Kirchenbichern der Volkskirche angemeldet werden.
Insofern die neugebornen Kinder nicht getauft werden, ist es bei Geldstrafe
den Eltern auferlegt, binnen einem Jahre seit der Geburt zum Kirchen-
buche anzumelden, welchen Namen sie dem Kinde geben. Zivile Trauungen
(s. § 24) werden sowoh1 in die Protokolle der betreffenden Beamten als in die
Kirchenbiicher der Volkskirche eingetragen.

Eine Verordnung vom 30. Mai 1828 iiber die Taufe gebot die Ein-
fiihrung fester Familiennamen. Namensinderung erfordert k6nigliche Ge-
nehmigung (,,Bewilligung", vgl. unten § 59). Da in Danemark eine un-
verhdltnismBig groBe Anzah1 Familiennamen durch die Endung -sen (Sohn)
gebildet sind, ist es, um zur Annahme neuer Familiennamen zu ermuntern,
durch ein Gesetz vom 22. April 1904 bis zum 1. Juli 1916 erlaubt worden,
die Namensanderung durch bloe Anmeldung an die Obrigkeit gegen eine
geringe Gebiihr zu erreichen.

AuBer zu dem Kirchenbuch sollen alle Todesfalle bei dem Erbteilungs-
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gericht angemeldet werden. Falls dieses die Erbteilung nicht besorgt, liegt
es den Erben des Verstorbenen ob, dem Gericht Anmeldung zu machen,
wer die Erbschaft iibernimmt. Ein Auszug aus dem Gerichtsprotokoll

liefert dann bei kiinftigen Vermbgensdispositionen den n6tigen Ausweis.

Viertes Kapitel. Die Verfassung und das Grundgesetz.
§ 17. Der Inhalt des Grundgesetzes. Das Grundgesetz vom 28. Juli 1866

ist in neun Abschnitte mit einer fortlaufenden Reihe von Paragraphen (1-95)
eingeteilt, woran sich fiinf interimistische Bestimmungen und ein Epilog
anschlieBen. In der als Anhang dieses Werkes folgenden Vbersetzung ist
die fiinfte interimistische Bestimmung, welche die Reichstagswahlen betraf,
iibergangen, da sie kein Interesse fiir die Gegenwart bietet. Der Inhalt
der einzelnen Abschnitte ist folgender:

I. Abschnitt, §§ 1-3, enthalt die allgemeinenGrundziige der Verfassung und
des Verhiltnisses des Staates zum Religionswesen.

II. Abschnitt, §§ 4-10, handelt von der Thronfolge, der Fiihrung der Regierung
an Stelle des Kbnigs, von der Zivilliste und den Apanagen.

III. Abschnitt, §§ 11-28, von den Rechten des K6nigs.
IV. Abschnitt, §§ 29-40, von der Zusammensetzung des Reichstages.

V. Abschnitt, §§ 41-67, von den Rechten des Reichstages.
VI. Abschnitt, §§ 68-74, von der richterlichen Gewalt,

VII. Abschnitt, §§ 75-79, von dem Verhlltnis des Staates zu den religi6sern
Glaubensgenossenschaften und den einzelnen Glaubensbekennern.

VIII. Abschnitt, §§ 80-94, von den Rechten und den Freiheiten der Staats-
bUrger.

IX. Abschnitt, § 95, von Veranderungen des Grundgesetzes.

§ 18. Die Verfassungsform. Das Grundgesetz bestimmt im Anfang
seines § 1, daB die Regierungsform beschrankt-monarchisch und die kinig-
liche Gewalt nach den im ersten und zweiten Artikel des Thronfolgegesetzes
vom 31. Juli 1853 gegebenen Vorschriften erblich ist. Der § 2 erscheint als
ein Erzeugnis der Lehre Montesquieus von der Teilung der Staatsgewalt
und lautet: ,,Die gesetzgebende Gewalt ist beim K6nig und dem Reichs-
tage im Verein. Die ausiibende Gewalt ist beim Kinig. Die richterliche
Gewalt ist bei den Gerichtshbfen." Das Supplement dieser allgemeinen
Normen findet sich indessen im § 11, welcher die Stellung der k 6 n i g -
Ii c h e n G e w a 1 t an der Spitze der Staatsleitung zum Ausdruck bringt.
Diese Bestimmung fand sich nicht im Grundgesetz von 1849, ist dagegen
nach dem Vorgange der gemeinschaftlichen Verfassungen von 1854, 1855
und 1863 aufgenommen.

Neben dem Kdnig steht in Gesetzgebungsangelegenheiten der R e i c h s-
t a g. Dieser ist nach dem beinahe vollstandig durchgefiihrten Zweikammer-
system organisiert. Die beiden Kammern heiBen das V o 1 k s t in g und
das L a n d s t i n g. Nur wenn bei einer Thronvakanz kein Thronfolger
da ist und ein K6nig gewahit und die zukiinftige Erbfolge festgesetzt werden
soll, sowie auch wenn im Falle der Unmiindigkeit, Krankheit oder Ab-
wesenheit des K6nigs Bestimmungen iiber die Fiihrung der Regierung ge-
troffen werden sollen, treten beide Kammern zu einem vereinigten Reichstag
zusammen. In allen anderen Fdllen faBt jede der beiden Abteilungen ihre

31§§ 17, 18
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Beschliisse fiir sich und unabhingig von der andern. Nur Mdnner haben
das Wahirecht und die Wahlbarkeit.

Die Mitglieder des Volkstings werden durch unmittelbare Wahlen nach
einem sehr ausgedehnten Wahlrecht ohne Zensus gewahIt. Doch setzt das
Grundgesetz sowohl fir das Volksting als auch fUr das Landsting eine ver-
haltnismadig hohe Altersgrenze fir das Wahirecht fest, indem dieses erst
mit dem vollendeten 30. Lebensjahre eintritt. Zufolge dieses ausgedehnten
Wahirechts hat das Volksting ein iiberwiegend demokratisches Geprage.

Im Landstinge hat man sich bestrebt, eine besondere Reprasentation
fir die konservativen Interessen herbeizufiihren. Diese Kammer wird teils
durch k6nigliche Ernennungen, teils nach ziemlich verwickelten Regeln durch
unmittelbare und mittelbare Wahlen zusammengesetzt. Die Wahimethode
nach der Proportionszahl ist teilweise in Anwendung gebracht.

Die beiden Kammern sind einander in fast jeder Beziehung v6lig gleich-
gestellt. Die einzigen Unterschiede sind: 1. das jihrliche Finanzgesetz und
die sich daran anschlieBenden nachtraglichen Bewilligungsgesetze sollen
immer dem Volkstinge zuerst vorgelegt werden, doch hat das Landsting
rechtlich ganz denselben Einflu8 auf die Detailbestimmungen der Be-
willigungsgesetze wie das Volksting; 2. das besondere konstitutionelle An-
klagerecht gegen die Minister ist dem Volksting allein zustandig. Dieses
letztgenannte Vorrecht des Volkstinges wird dadurch aufgewogen, daB 3. das
Landsting aus seiner Mitte die Hifte der Mitglieder des Reichsgerichtes,
welches bei den gegen die Minister erhobenen Anklagen das Urteil fallt,
ernennt.

Eine Folge der dem K6nig eingeraumten Stellung sowie der Gleich-
berechtigung der beiden Reichstagsabteilungen ist es, daB das danische
Grundgesetz lange Zeit hindurch keine giinstigen Bedingungen fiir die Ent-
wickelung des sogenannten parlamentarischen Systems dar-
geboten hat. Der Anspruch auf parlamentarische Regierung, welcher vor
1864 schon infolge der verwickelten VerhaItnisse zu den Herzogtiimern
schwerlich in seiner Reinheit hatte erhoben werden kbnnen, wurde freilich
wenige Jahre nach der Abanderung des Grundgesetzes von 1866 demo-
kratischerseits geltend gemacbt. Schon 1870 schlossen die Oppositions-
parteien des Volkstinges sich zu einer Partei, ,,die vereinigte Linke" ge-
nannt, zusammen, welche die ,,Selbstregierung des Volkes" als Programm
aufstellte. In einem zwei Jahre spater erschienenen Manifest an die Wahler
hieB es, da8 das Volksting durch seinen Haupteinflu8 auf das Finanzgesetz
es in seiner Macht habe, das Bestehen einer jeden Regierung, welche sich
den Bestrebungen des Volkstinges widersetze, unmbglich zu machen und
auf diese Weise nach und nach die parlamentarische Regierungsform zu
erzwingen. Nachdem diese Partei bei den Wahlen im Spitjahr 1872 die
kleinstm6gliche Majoritat erreicht hatte (52 von 102 Mitgliedern), reichte sie
im folgenden Frihjahr eine Adresse an den Kbnig ein, worin die Entlassung
des Ministeriums begehrt wurde, weil dieses nicht ein ,,Ausdxuck des Volks-
tinges" ware, und stellte es als eine notwendige Forderung der konstitutionellen
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Monarchie auf, daB die Regierung sich in Ubereinstimmung mit dem aus den
allgemeinen Wahlen hervorgegangenen Ting befinde. Auf diese Adresse,
welche eine Gegenadresse seitens des Landstinges zur Folge hatte, gab der
Kdnig eine abschlagige Antwort, in welcher hervorgehoben wurde, da8 die
Adresse auf eine MiBdeutung der durch das Grundgesetz gegebenen ver-
fassungsmdligen Ordnung gegriindet sei, indem das Grundgesetz ein frucht-
bringendes Zusammenarbeiten zwischen der g a n z e n Reprasentation und
der Regierung zu seiner Voraussetzung habe, und daB es die Aufgabe und
der Wille des K6nigs sei, eine ruhig fortschreitende Entwickelung unter
billiger und gerechter Riicksichtnahme auf alle berechtigten sowoh1 geistigen
als materiellen Interessen zu wahren. Diesen Standpunkt behauptete die
Krone, vom Landstinge unterstiitzt, ein Menschenalter hindurch gegen-
iiber einer schnell anwachsenden und zu gewissen Zeiten sehr erheblichen
Mehrheit des Volkstings. Hin und wieder hatte es den Anschein, als ob
die Opposition ihre Forderungen herabgestimmt hdtte; in der Wirklichkeit
wurden dieselben aber fortwdhrend aufrechterhalten. Einen besonders zu-
gespitzten Charakter nahm der Streit in den achtziger Jahren an, so daB
die Regierung sogar neun Jahre lang, von 1885-94, ohne irgendwelches
von dem Reichstage bewilligtes Budget gefiihrt wurde (siehe ndher unten
§ 74). Zu einem vorlaufigen AbsohluB kam dieser Konflikt durch einen
zwischen der konservativen Partei und einem Teil der Opposition im Jahre
1894 abgeschlossenen Vergleich, welcher in einem von beiden Tingen gleich-
maBig angenommenen BeschluB des Reichstages formuliert wurde. Der-
selbe wird unten in den §§ 56, 73 und 78 Erwdhnung finden. Indessen
gelang es der Opposition erst sieben Jahre spater (1901), nachdem ein Teil
der Rechten des Landstinges sich als sogenannte ,,freikonservative Partei"
abgetrennt hatte, ihr Ziel, die tGbernahme der Regierung, zu erreichen.
In welchem MaBe das parlamentarische System hiermit als sieghaft durch-
gedrungen anzusehen ist, ist vorderhand noch eine offene Frage.

Als die dritte Staatsgewalt nennt das Grundgesetz d i e G e r i c h t e.
Es ist jedoch diesen keine eigentliche autonome Stellung beigelegt, siehe
weiter unten § 80.

§ 19. Verinderung des Grundgesetzes. Nach dem danischen Staats-
recht versteht man, wie nach dem allgemein geltenden staatsrechtlichen
Sprachgebrauch, unter einem ,,Grundgesetz" ein solches Gesetz, welches
durch besondere Bestimmungen gegen Veranderungen geschiitzt ist, so daB
es nicht in derselben Weise wie ein gew6hnliches Gesetz verAndert werden
kann. Das K6nigsgesetz vom 14. November 1665 gab sich selbst als eine
vollstandig unabanderliche und unwidersprechliche Verordnung zu erkennen,
welche auf ewige Zeiten ihre Giiltigkeit behalten sol1te, und verbot dem
Kbnig, auf irgendeinen Teil seiner Souveranitat zu verzichten. Die spateren
danischen Verfassungsgesetze haben kein solches Unveranderlichkeitsprinzip
aufgestellt, sondern sich darauf beschrankt, sich gegen leichtfertige und un-
zeitige Veranderungen durch die Festsetzung eines besonderen Verfahrens
bei Verfassungsanderungen oder durch die Forderung einer verstarkten

Goos und Hansen, Ditnemark. 3
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Majoritat fir solche zu bewahren. In dieser Beziehung bestimmt das jetzige
Grundgesetz im § 95, daB die in Frage stehende Veranderung zweimal von
beiden Abteilungen des Reichstages angenommen, durch eine dazwischen
liegende Aufl6sung beider Abteilungen den Wdhlern unmittelbar vorgelegt
und schlieBlich vom K6nig bestdtigt werden soll. Will die Regierung nicht
die Sache durch eine Aufl6sung f6rdern, so falt sie weg. Ubrigens knnen
Vorsehlige zur Veranderung des Grundgesetzes sowohl von der Regierung
als auch zufolge privater Initiative gemacht werden, und sowohl zur vor-
laufigen als auch zur schlie81ichen Annahme derselben ist in jeder Ab-
teilung nur einfache Stimmenmehrheit erforderlich.

Die angefiihrten Vorschriften sind indessen nicht bei allen Grundgesetz-
anderungen anwendbar. Mit Bezug auf einige seiner Bestimmungen setzt
das Grundgesetz ausdriicklich fest, daB dieselben durch gewbhnliches Gesetz
verandert werden k6nnen. Dies gilt fir die §§ 7, 8 (vgl. unten § 30), 17,
19 und 50 (vgl. unten § 76). AuBerdem muB es als selbstverstandlich an-
gesehen werden, daB der § 95 nur auf die von der grundgesetzgebenden
Gewalt selbst aufgestellten Rechtsnormen seine Anwendung finden kann,
dagegen kein Hindernis in den Weg legt, durch einfache Gesetze Ver-
anderungen in solchen Institutionen und Rechtszustanden zu treffen, welche
vom Grundgesetz unabhangig dastehen, auch wenn das Grundgesetz sonst
irgendeine seiner Bestimmungen auf dieselben gekniipft hat.

Die Frage, welche Wirkungen es habe, wenn das im § 95 vorgeschriebene
Verfahren in Fallen, wo es hatte angewandt sein sollen, nicht angewandt
wird, wird in der danischen staatsrechtlichen Literatur ebenso wie in der
Literatur des Auslandes sehr umstritten. Wahrend der Verhandlungen in
der grundgesetzgebenden Reichsversammlung in den Jahren 1848-49 wurde
im AusschuB ein Paragraph in Vorschlag gebracht, welcher bestimmte,
daB alle Gesetze, welche mit dem Grundgesetz in Widerspruch stinden,
ungiiltig sein sollten. Dieser Paragraph, welcher beabsichtigte, den Ge-
richten das Recht, die GrundgesetzmdBigkeit eines Gesetzes zu priifen, in
die Hand zu geben, wurde zwar verworfen, aber nach der Art und Weise,
wie diese Verwerfung motiviert wurde, liegt in derselben kein Beweis dafiir,
daB man ein solches Priifungsrecht aussehieen wollte. Es liegen einzelne
obergerichtliche Ausspriiche vor, von welchen jedoch dem Anscheine nach
einige in der einen, andere in der anderen Richtung gehen. Das H6chste-
gericht hat dagegen keine Gelegenheit gehabt, sich fiber die Frage aus-
zusprechen. In der Literatur verfechten einige Rechtsgelehrte [so nament-
lich Ne 1 Ieman n 1) und Ho 1 k] die Meinung, daB der § 95 des Grund-
gesetzes nur ein Gebot fir die gesetzgebende Gewalt selbst enthalt, dessen
Erfiillung ihrer eigenen Entscheidung fiberlassen sein mu8, weil jede Staats-
gewalt der Natur der Sache zufolge, solange keine positive Ausnahme
gemacht ist, selbst ihre Kompetenz zu beurteilen hat. Die entgegengesetzte

1) Civilprocessens almindelige Del, 3. Udgave S. 134-48. Einige andere Ver-
fasser sind hier genannt; vgl. auch Troe 1 s G. J b r gense n, Erstatning for
Ejendomsafstaaelse, S. 68.
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Auffassung (deren Hauptvorkdmpfer M a t z e n ist) macht dagegen geltend,
daB der Paragraph eine unzweifelhafte Rechtsvorschrift enthalte, deren
Beiseitesetzung, wofern es sich nicht um ein rein subjektives Ermessen
handelt, die Ungiiltigkeit des Vorgenommenen nach sich ziehen mu8. Nach
der letzteren Auffassung waren die Gerichte also berechtigt und verpflichtet,
ein Gesetz, welches nicht nach den im § 95 vorgeschriebenen Regeln zu-
stande gekommen ist, auler Acht zu lassen, sofern dasselbe eine Ver-
Anderung einer grundgesetzlichen Bestimmung enthalt.

Von diesem Streit ganz abgesehen, liegt es in der Natur der Sache,
daB, wo das Grundgesetz fiir die zukiinftige gesetzliche Ordnung gewisser
Angelegenheiten Programme aufgestellt hat (siehe so namentlich die §§ 71,
74, 75, 78, 83, 90, 91 und 93), es dem eigenen Ermessen der gesetzgebenden
Gewalt iiberlassen sein mu8, ob sie derartigen Geboten iiberhaupt nach-
kommen will, sowie auch, zu welcher Zeit und in welchem Umfange das
geschehen kann. So stehen die §§ 75, 78 und 93 im wesentlichen noch immer
unerfiilt da; und bei der 1909 angenommenen, aber noch nicht in Kraft
getretenen Neuordnung der Rechtspflege (siehe unten § 80) hat man sich
nicht als gebunden angesehen durch die Vorschrift des § 71 iber die Trennung
-der richterlichen und der ausibenden Gewalt.

Abgesehen vom Verfassungsgesetz fir die besonderen Angelegenheiten
Islands, woriiber auf den § 114 unten verwiesen wird, kennt das jetzige
ddnische Staatsrecht keine anderen Grundgesetze in der hier angegebenen
Bedeutung dieses Begriffes als das Grundgesetz vom 28. Juli 1866.

Fiinftes Kapitel. Grenzen der Staatsgewalt.
§ 40. tCbersicht. Neben einem Inbegriffe von Bestimmungen, welche

die Staatsgewalt organisieren und die Funktionen derselben regeln, ent-
halt das danische Grundgesetz wie die meisten neueren Verfassungen und
im Anschlu8 an die franzbsische Deklaration vom Jahre 1789 iiber die
Menschen- und Biirgerrechte eine Reihe von Vorschriften, durch welche
die Staatsgewalt selbst beschrankt wird. Diese Begrenzungen der Staats-
gewalt verbieten gewisse Eingriffe in die individuelle Freiheit der Staats-
birger und gewdhren somit denselben gewisse besondere Rechte (Grund-
Techte), welche in die folgenden Abteilungen zerfallen:

A. die pers6nlichen und Eigentumsrechte der BUrger, namlich:

1. Schutz der persbnlichen Freiheit,
2. Unverletzlichkeit der Wohnung,
3. Unverletzlichkeit des Eigentumsrechtes;

B. die Glaubensfreiheit;

C. politische Freiheiten, ndmlich:

1. Pre~freiheit,
2. Vereinsrecht,
3. Versammlungsrecht.

3*
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§ 21. Schutz der persOnlichen Freiheit. Vor 1849 konnte dem Prinzipe
nach sowohl eine vorlaufige Festnahme (Anholdelse) wie auch die eigentliche
Verhaftung von der Obrigkeit ins Werk gesetzt werden, ohne daB eine
Berufung ans Gericht dagegen eingelegt werden konnte (vgl. unten § 63).
Es wurde freilich in Ddnemark unter der Alleinherrschaft in dieser wie in
anderen Beziehungen sehr freisinnigen Grundsatzen gehuldigt, und MiB-
brduche, wie sie anderswo auf dem Kontinent iiblich waren, fanden seit
langer Zeit iicht statt. Namentlich war es durch eine Verordnung vom
3. Juni 1796 fiber das ProzeBverfahren den Richtern auferlegt, die wegen
Verbrechen verhafteten Personen baldmiglichst, und zwar in der Regel binnen
24 Stunden gerichtlich zu vernehmen. Ein fester Schutz gegen admini-
strative Ubergriffe wurde indessen erst durch das Grundgesetz geschaffen.

Die diesbeziiglichen Vorschriften des Grundgesetzes finden sich im
§ 80 und in der vierten interimistischen Bestimmung. Das Grundgesetz
stellt hiernach keine Beschrankung auf fiir die Befugnis der Obrigkeit, Fest-
nahmen vorzunehmen. Dies ist der allgemeinen Gesetzgebung, besonders
den Polizeigesetzen iiberlassen geblieben. Im neuen Gesetz vom 26. Mdrz
1909 iiber die Rechtspflege ist eine Reihe von Beschrdnkungen der polizei-
lichen und richterlichen Befugnis zur Festnahme in Strafsachen angeordnet
(vgl. unten § 88). Dagegen hat das Grundgesetz ausdriicklich vorgeschrieben,
daB der Festgenommene binnen 24 Stunden vor Gericht (das sogenannte
,,Grundgesetzverhbr") gestellt werden soll (hierbei ist selbstverstandlich
vorausgesetzt, daB er nicht sobon vor dieser Frist wieder freigelassen worden
ist), und daB die weitere Verhaftung (Untersuchungshaft) nur zufolge eines
richterlichen Erkenntnisses geschehen darf. Uber den weiteren Inhalt der
genannten Bestimmungen wird auf den Anhang verwiesen. Durch das
obige Gesetz vom 26. Mdrz 1909 sind sehr detaillierte Vorschriften fiber die
Untersuchungshaft gegeben (siehe unten § 88). Fir die pers6nliche Unter-
suchung Festgenommener oder Verhafteter hat das Grundgesetz keine Be-
schrankung vorgeschrieben (vgl. hingegen den folgenden Paragraphen iiber
Haussuchungen); sie kann aber nur nach MaBgabe der Gesetze geschehen,
welche die Festnahme bzw. Verhaftung iberhaupt erlauben.

Die angeffihrten Vorschriften haben nur Bezug auf eine solche Ver-
haftung, welche als das erste Glied eines gerichtlichen Strafverfahrens statt-
findet. Auch ffir Personen, die wegen begangener Verbrechen an einen
fremden Staat ausgeliefert werden, finden sie in der Piaxis Anwendung
(vgl. § 113 unten), dagegen z. B. nicht bei der Festnahme geisteskranker
Personen, entwichener Straflinge oder Seeleute oder solcher Personen, die
nach einem anderen Ort (vgl. beispielsweise § 104 unten) oder aus dem Reiche
(§§ 11, 13 und 14) transportiert werden sollen.

Riicksichtlich des gesetzlich gewahrten Rechtes auf Entschadigung fir
unverschuldete Festnahme oder Verhaftung wird auf die §§ 64 und 88 unten
verwiesen.

Nach dem § 94 des Grundgesetzes sind die im § 80 enthaltenen Be-
stimmungen mit Bezug auf die Kriegsmacht nur mit den aus den Vor-
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schriften der militarischen Gesetze entspringenden Beschrankungen an-
wendbar.

§ 22. Die Unverletzlichkeit der Wohnung. Nach dem alteren Rechts-
zustand hatte die Obrigkeit ein ganz allgemeines Recht, H a u s s u ch u n g e n
zu veranstalten. Diese Befugnis ist durch den § 81 des Grundgesetzes auf-
gehoben, welcher besagt, daB die Wohnung unverletzlich ist, und dem-
nachst die Tragweite dieses allgemeinen Satzes niher dahin bestimmt, daB
Haussuchung, Beschlagnahme und Untersuchung von Briefen und anderen
Papieren, wo das Gesetz nicht Ausnahmen gestattet, nur zufolge eines richter-
lichen Erkenntnisses geschehen darf.

Dagegen hat das Grundgesetz die alteren speziellen Gesetzesvorschriften,
die fUr einzelne Falle die Vornahme von Haussuchungen oder dergleichen
gestatteten, nicht aufgehoben, und ebenfalls gewahrt dasselbe der gesetz-
gebenden Gewalt die Befugnis, Haussuchungen ohne voraufgehendes richter-
liches Erkenntnis auch fernerhin in allen solchen Fallen zu gestatten, wo sie es
fiir notwendig oder zweckmdBig befinden mag. Die geitende Gesetzgebung,
sowohl aus der Zeit vor als auch nach dem Grundgesetze, gewahrt eine
solche Befugnis in verschiedenen Fallen, besonders fir die Polizei- und
Zollbeamten u. dgl. Wenn auch die Gesetze keine besondere Befugnis geben,
ist ein richterliches Erkenntnis unerforderlich, falls der Bewohner des Hauses
oder der Besitzer der Papiere in die Untersuchung einwlligt.

§ 23. Die Unverletzlichkeit des Eigentumsrechtes. Wdhrend der in den
beiden vorhergehenden Paragraphen besprochene Schutz der Person und
der Wohnung dem Prinzipe nach in Ddnemark vor der Einfthrung der kon-
stitutionellen Verfassung nicht anerkannt war, hatte das unumschrAnkte
K6nigtum dagegen schon lange den Rechtssatz von der Unverletzlichkeit
des Privateigentums anerkannt. In einem Kanzleiplakat vom 31. Juli 1801
ist es als ein allgemeiner Grundsatz aufgestellt, daB das Eigentumsrecht
keiner Einschrdnkung unterworfen sein soll, es sei denn, daB das Gemein-
wohl es erfordere, aber auch dann nur gegen billige und vollstandige Ent-
schddigung. Jetzt ist dieser Satz grundgesetzlich anerkannt durch den
§ 82 des Grundgesetzes (siehe den Anhang).

Es ist friiher angenommen worden, daB der Ausdruck ,,Eigentums-
recht" im angefiihrten Paragraphen mit dem technischen zivilrechtlichen
Begriff des Eigentumsrechtes wesentlich gleichbedeutend sei, so daB folg-
lich andere Vermbgensrechte ausgeschlossen seien. Diese Auffassung hat
jedoch nie praktische Bedeutung erhalten und muB langst als aufgegeben
angesehen werden. Man versteht jetzt den § 82 des Grundgesetzes in Ober-
einstimmung mit dem in anderen danischen Gesetzbestimmungen von staats-
rechtlichem Charakter und in v6lkerrechtlichen Vertragen herrschenden
Sprachgebrauch, wonach der Ausdruck ,,Person und Eigentum" sdmtliche
Privatrechte der BUrger umfaBt. Eigentum und Eigentumsrecht ist dem-
nach mit Vermagen und Verm6gensrecht gleichbedeutend. Hierunter sind
also die begrenzten dinglichen Rechte und die obligatorischen Rechte ein-
begriffen und auferdem noch andere Gerechtsame sowie Monopole, Patent-
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und Urheberrechte und dergleichen mehr; dagegen nicht solche spezielle
Begiinstigungen riicksichtlich der Bezahlung 6ffentlicher Abgaben unc
anderer Lasten, welche etwa gewissen Besitzttimern oder gewissen Personen
durch Gesetz eingergumt sind.

Expropriation oder sonstige Zwangsabtretung des Eigentums erfordert
nach der angefiihrten Vorschrift des Grundgesetzes immer eine gesetzliche
Grundlage. Eine solche Berechtigung kann sowoh1 durch spezielle Gesetze,
die sich auf einzelne Falle beziehen, als auch durch allgemeine Vorschriften
gegeben werden, welche ein fiir allemal das Gemeinwesen oder Privat-
personen ermachtigen, im Interesse gemeinniitziger Zwecke die Enteignung
zu verlangen. Solche allgemeine Gesetzesvorschriften, welche vor der
Emanation des Grundgesetzes gegeben worden, sind nicht durch dessen § 82
aufgehoben, sondern haben fortwihrende Giiltigkeit, sofern sie nicht durch
spdtere Gesetze aufgehoben oder verdndert sind. Als Hauptbeispiel solcher
alterer, allgemeiner Expropriationsgesetzbestimmungen kann eine Verord-
nung vom 5. MIrz 1845, die Anlegung von Eisenbahnen betreffend, an-
gefiihrt werden.

Insofern das Grundgesetz es als eine Bedingung fiir die Zulassigkeit
einer vorzunehmenden Enteignung aufstellt, - daB vollstandige Entschidi-
gung gegeben wird, kann Zweifel dariiber entstehen, oh die betreffende
Privatperson, welche dem Gesetze zufolge ihr Eigentum hat abtreten
miissen, sich an die Gerichte wenden kann, falls sie die ihr zuerkannte
Entschddigung fUr unzuldnglich halt. Diese Frage wird wohl im allgemeinen
bejahend beantwortet, doch wird es anerkannt, daB das Gesetz die Be-
stimmung der GrSBe der zu leistenden Entschadigung speziellen Taxatoren
oder dhnlichen Autoritaten iiberlassen kann, was sehr haufig der Fall ist.

DaB die Regel des Grundgesetzes den Staat nicht daran hindert, die
Eigentumsbefugnisse im Interesse des Gemeinwohles zu beschranken, ist
anerkannt, obschon es schwierig ist, hier die Grenzen zu ziehen. Wo ein
Notstand des Gemeinwesens vorliegt, wie z. B. im Kriege, werden Ex-
propriationen oder andere dergleichen Malregeln sich schon ohne irgend-
eine besondere Gesetzesgrundlage bewerkstelligen lassen k6nnen. Ein vom
Hbchstengericht 1873 gefaltes Urteil hat statuiert, daB die Abtragung eines
Hauses, welches bei der Verteidigung einer militarischen Stellung im Wege
lag, eine MaBregel sei, wozu das Militardepartement dem Rechte des Krieges
zufolge die Befugnis habe, und wofiir gesetzlich keine Entschadigung der
Staatskasse auferlegt werden k6nne. Es kann doch schwerlich als Regel
anerkannt werden, daB das Eigentumsrecht in allen Fallen, wo ein Not-
stand die Abtretung erheischt, ohne Entschidigung weichen muB. Jeden-
falls muB zufolge des dem § 82 des Grundgesetzes zugrunde liegenden Prinzips
die betreffende Privatperson eine Billigkeitsforderung auf Ersatz haben.

§ 24. Glaubensfreiheit. Die vor dem Grundgesetze herrschende un-
umschrinkte Staatsgewalt beruhte auf dem Prinzip des Glaubenszwanges.
Das K6nigsgesetz vom 14. November 1665 befahl, da8 der K6nig sich nicht
nur selbst zur Augsburger Konfession bekennen, sondern auch die Einwohner
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des Landes zu demselben reinen und unverftulschten Glauben halten und
diesen Glauben mit Kraft handhaben und gegen alle Ketzer, Schwarmer und
Gottesldsterer beschirmen solle. Im Laufe der Zeit muften sich jedoch
selbstverstandlich mancherlei Milderungen dieses Prinzips geltend machen.
,,M6nche, Jesuiten und dergleichen geistliche papistische Personen" sowie
zum Teil auch fremde Juden ausgenommen, wurde es im iibrigen den An-
hingern anderer Glaubensbekenntnisse ganz so wie sonst allen Auslandern
gestattet, sich ins Reich zu begeben, und durch besondere Privilegien wurde
es auBerdem hier ansissigen Juden und den Gemeindegliedern gewisser
christlicher Glaubensgenossenschaften erlaubt, an gewissen naher bezeich-
neten Orten ihren Gottesdienst auszuiben (siehe unten § 112).

Bei der Veranderung der Verfassung im Jahre 1849 wurde zwar die
evangelisch-1utherische Kirche nach wie vor als ddnische Volks- oder Landes-
kirche aufrechterhalten, welche vom Staate unterstiitzt wird, aber das Grund-
gesetz setzte gleichzeitig vollstandige Glaubens- und Bekenntnisfreiheit fest.
Die hierauf beziiglichen Bestimmungen des jetzt geltenden Grundgesetzes
finden sich in den §§ 76, 77 und 79 (siehe den Anhang).

Der erstgenannte Paragraph wird so verstanden, daB der Staat be-
rechtigt ist, eine jede Religionssekte zu verbieten, deren Lehre iiberhaupt
gegen die Sittlichkeit oder die ffentliche Ordnung streitet, auch wenn die
betreffenden Lehren den Mitgliedern der Sekte hierzulande nicht ver-
kiindigt worden sind. Die Befreiung nach dem § 77 umfaBt nur pers6nliche
Abgaben und nicht solche Kirchensteuern, welche auf dem Grundbesitz
haften, wie z. B. den Zehnten.

Obschon das Grundgesetz an sich nicht die auferhalb des Reiches be-
findlichen Fremden umfaBt, muB es jedoch als eine Folge der im § 79 ent-
haltenen Vorschrift angesehen werden, daB fremde Glaubensbekenner das-
selbe Recht haben, sich in Ddnemark niederzulassen, wie es sonst den Aus-
Indern gestattet wird. Das altere Verbot der Einwanderung fremder Juden
war somit wohl am richtigsten als schon durch das Grundgesetz von 1849
weggefallen anzusehen. Um Zweifeln vorzubeugen, wurde es jedoch durch
ein Gesetz vom 5. April 1850 ausdriicklich fir aufgehoben erklart. Dagegen
war das Verbot der Einwanderung von M6nchen, Jesuiten usw. zunachst
mehr auf politische als auf konfessionelle Riicksichten gegriindet, und das-
selbe trat deshalb nicht eo ipso durch das Grundgesetz auBer Kraft. Es
ist indes spater durch das Strafgesetz von 1866 aufgehoben worden.

Die vollstandige Durchfilhrung des im Grundgesetz aufgestellten
Prinzipes der vom Glaubensbekenntnis unabhingigen biirgerlichen und
politischen Stellung erforderte gewisse Veranderungen in der Zivilgesetz-
gebung. Die allen Bekennern der christlichen Religion ehemals gesetzlich
auferlegte Pflicht, ihre neugebornen Kinder t a u f e n zu lassen, wurde
durch ein Gesetz vom 4. Mdrz 1857 aufgehoben. Uber die religiase Er-
ziehung der Kinder siehe unten § 106. Die Ehe konnte vormals allein durch
k irch iche Trau ung geschlossen werden, und es war hierzu unter
anderem die K o n fi r m a t i o n als Bedingung aufgestellt. Nach einem

39§ 24
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Gesetz vom 13. April 1851 k6nnen nun Personen, die nicht zur Volkskirche
oder zu einer Glaubensgenossenschaft geh6ren, welche hier im Lande vom
Staate anerkannte Geistliche hat, vor der Obrigkeit birgerlich verehelicht
werden, und ebenfalls Personen, die zu verschiedenen, obschon hier im
Lande anerkannten Glaubensgenossenschaften geh6ren. Ferner bestimmt
das genannte Gesetz, daB fir Kinder, welche nicht einer anerkannten
Glaubensgenossenschaft angeh6ren, die Entlassung aus der Schule an die
Stelle der Konfirmation riicksichtlich aller hieran gekniipften biirgerlichen
Wrkungen treten soll. In den spateren Jahren sind dem Reichstage zu
wiederholten Malen Gesetzesvorlagen fiber die Einflibrung der allgemeinen
Zivilehe unterbreitet worden. Die Sache scheiterte indessen daran, daB
die Regierung der Linken die Zivilehe obligatorisch machen wollte,
wahrend die Rechte, durch Adressen von einem groBen Teile der Be-
v5lkerung gestiitzt, auf Wahlfreiheit zwischen kirchlicher und ziviler Trauung
hielt. Auch das B e g r a b n i s war friiher wesentlich als eine rein kirch-
liche Angelegenheit geordnet. Die Leichenverbrennung wurde 1892 er-
laubt, und ein Gesetz von 1903 gestattete die Beerdigung von Mitgliedern
der Volkskirche ohne Mitwirkung eines Geistlichen; spdter hat dann ein
Gesetz vom 19. April 1907 nahere Regeln sowohl fir kirchliche und bitrger-
liche Bestattungen als auch fiir die Beerdigung auBerhalb der Volkskirche
stehender Glaubensbekenner gegeben.

Ein anderer biirgerlicher Vorgang, bei welchem das Glaubensbekenntnis
eine Rolle spielt, ist die E i d e s a b 1 e g u n g. Die ddnischen Gesetze
kennen aufler der allgemeinen, auf alle christlichen Glaubensbekenner an-
wendbaren Eidesformel noch zwei besondere Formulare, namlich eins fir
die Juden (Gesetz vom 19. April 1864; vgl. die alteren Verordnungen vom
15. September 1747 und vom 10. Mai 1843) und ein zweites, an Eides Statt
tretendes, fiir die mahrische Briidergemeinde abgefaBtes (Pl. vom 23. De-
zember 1771). Dagegen war eine allgemeine Form, in der zu keiner der
genannten Glaubensgenossenschaften geharige Personen den Eid oder eine
Versicherung von gleicher Bedeutung leisten konnten, frtiher nicht an-
erkannt. Erst durch das neue, noch nicht in Kraft getretene Gesetz iiber
die Rechtspflege (siehe unten § 80) ist es angeordnet worden, daB eine nach
einer vom Justizministerium vorgeschriebenen Formel abgegebene feier-
liche Versicherung an die Stelle des Eides treten soll, wenn der zur Eides-
leistung Verpflichtete einer Glaubensgenossenschaft angehart, welche ihren
Mitgliedern die Ableistung des Eides nach keiner der giiltigen Formeln ge-
stattet oder der Betreffende vor dem zustandigen Gericht die Erklarung
zuvor abgegeben hat, daB er infolge seines religi6sen Glaubens keinen Eid
leisten kann, oder daB er keinen religi6sen Glauben hat. Zur Verhinderung
der Elusion fiigt das Gesetz hinzu, da8 eine solche Erklarung jedoch nur
ffir giiltig genommen wird, wenn sie entweder vor der Zeit, da die fir die
Eidesleistung in Frage kommende Tatsache stattgefunden haben soll, oder
mindestens ein Jahr vor der Vernehmung abgegeben ist und noch nicht
zwei Jahre alt ist.



Betreffs der eidlichen Angel6bnisse, welche in Dinemark
bisher bei tObernahme 6ffentlicher Stellungen oder bei Empfang 6ffent-
licher Auszeichnungen recht oft gefordert wurden, ist jetzt durch ein Gesetz
vom 26. Marz 1909 vorgeschrieben, daB der Eid unterbleiben und statt dessen
das Angeldbnis nach MaBgebung der betreffenden Behdrde auf Treu und
Glauben oder auf Pflicht und Gewissen beteuert werden soll. Es kommt
jedoch dies nicht zur Anwendung auf die im Grundgesetze und in dem Gesetze
vom 11. Februar 1871 iiber die Fiihrung der Regierung (siehe unten § 30)
wegen der Einhaltung des Grundgesetzes vorgeschriebenen Eide sowie auch
nicht auf die im Gesetz von 1909 iiber die Rechtspflege vorgeschriebenen
Angel6bnisse (insbesondere den Geschworeneneid). Falls Angelibnisse sowohl
- laut des Grundgesetzes - wegeu Einhaltung desselben als riicksichtlich
der sonstigen Verhiltnisse und Pflichten des Betreffenden abgegeben werden
sollen, so k6nnen dieselben in eine einzelne, alsdann als grundgesetzlicher Eid
zu erhartende Erkldrung vereinigt werden.

§ 25. Pregrecht. Wdhrend nach dem alteren Rechtszustande die Ver-
6ffentlichung durch den Druck durch mehrere hemmende Gesetzesvor-
schriften beschrankt war, huldigt das Grundgesetz in dieser Beziehung sehr
freisinnigen Grundsdtzen. Der § 86 gewahrt einem jeden das Recht, seine
Gedanken durch den Druck zu ver6ffentlichen, nur unter der Verantwort-
lichkeit vor den Gerichten, und fiigt ausdriicklich hinzu, daB Zensur oder
andere vorbeugende MaBregeln ,,niemals" wieder eingeffihrt werden kdnnen.
Trotz dem anscheinend absoluten Charakter dieser letzten Vorschrift ist
dieselbe jedoch in rechtlichem Sinne keineswegs verbindlicher als der ganze
ibrige Inhalt des Grundgesetzes, und von Rechts wegen besteht also an sich
kein Hindernis, um chese Bestimmung unter Beobachtung des grundgesetz-
lich vorgeschriebenen Verfahrens wieder aufzuheben oder zu beschrinken.

Wenn es im Grundgesetz heiBt, daB die Benutzung der zugesicherten
PreBfreiheit unter der Verantwortlichkeit vor den Gerichten geschieht, so
ist die Festsetzung der fiir diese Verantwortlichkeit geitenden Bedingungen
in jeder Beziehung der Gesetzgebung iiberlassen. Diese kanu demnach
bestimmen, auf wem die Verantwortlichkeit fir die Publikation gedruckter
Schriften ruhen soll. Ein Verbot der Anonymitdt, wie es vor ErlaB des
Grundgesetzes existierte, jetzt aber nicht mehr gibt, wiirde also nicht mit
der Vorschrift des § 86 in Widerspruch geraten. Es ist ferner der gesetz-
gebenden Gewalt hier, ganz wie auf anderen Rechtsgebieten, iiberlassen,
die Grenzen zu ziehen, innerhalb welcher gewisse Handlungen strafbar sein
sollen, und zu bestimmen, welohe Folgen die Oberschreitung dieser Grenzen
nach sich ziehen soll. Es steht also nichts im Wege, Handlungen, die sonst
nicht strafbar sind, mit Strafe zu belegen, wenn sie vermittelst der Presse
begangen werden. Die Gesetzgebung ist demzufolge berechtigt, gewisse
Ver6ffentlichungen durch den Druck zu verbieten. Nur die Grenze ist
gesetzt, daB alle Verantwortlichkeit wegen Mil3brauches der Pre~freiheit vor
den Gerichten geltend gemacht werden mufl. Jede administrative Unter-
driickung ist ausgeschlossen.

41§25 Prefrecht.
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Das Ndhere uiber die Verantwortlichkeit fir die Herausgabe von Druck-
schriften und fir andere mechanische Vervielfdltigungen von Schriften und
bildlichen Darstellungen findet sich im Gesetz vom 3. Januar 1851 iiber
den Gebrauch der Presse. Dieses Gesetz stellt nach belgischem Muster
besondere, von den allgemeinen strafrechtlichen Vorschriften abweichende
Regeln fir die Verantwortlichkeit bei Pre8vergehen auf. Die Verantwort-
lichkeit ist innerhalb eines gewissen Kreises von Personen, welche bei der
Ver6ffentlichung einer Druckschrift beteiligt gewesen sind, nach einer be-
stimmten Reihenfolge einem einzelnen auferlegt, so daB der Vorganger seinen
Nachfolger befreit, wenn er durch die Erfiillung gewisser Bedingungen die
Verantwortlichkeit iibernimmt. Nach § 3 des Gesetzes ruht die Verant-
wortlichkeit ffir den Inhalt einer hier im Reiche verbffentlichten Schrift
auf dem Verfasser, wenn er sich auf derselben namentlich kundgegeben
hat und iiberdies entweder beim Erscheinen der Schrift hier im Reiche
festen Wohnsitz hatte oder beim Anfang des Prozesses innerhalb der Juris-
diktion des Staates sich befindet. Hat ein solcher Verfasser sich nicht zu
erkennen gegeben, so ruht die Verantwortlichkeit unter ganz denselben
Bedingungen auf dem Herausgeber, demnachst auf dem Verleger oder dem
Kommissionshindler. Fehit eine der festgesetzten Bedingungen, um eine
der jetzt genannten Personen zur Verantwortung ziehen zu kbnnen, so liegt
die Verantwortlichkeit dem Drucker ob. Um dessen sicher zu sein, daB die
Verantwortlichkeit jedenfalls gegen den Drucker geltend gemacht werden
kann, bestimmt § 1 des Prefgesetzes unter Androhung einer Geldbu8e,
daB auf einer jeden Schrift, welche hier im Reiche die Presse verlaBt, sowoh1
der Name des Druckers als auch der Name des Druckortes angeffihrt sein
soll. Ferner bestimmt das Gesetz in § 4, ebenfalls unter Androhung einer
Geldstrafe, daB der Drucker von jeder Druckschrift, die nicht iiber sechs
Bogen stark ist, beim Erscheinen derselben dem Polizeiamte sofort ein
Exemplar iiberreichen soil.

Mit Bezug auf periodische Schriften hat die Rechtsprechung den Kreis
der im § 3 des PreBgesetzes ausdriicklich genannten Personen erweitert,
indem entschieden worden ist, daB die Verantwortlichkeit, falls kein Ver-
fasser oder Herausgeber sich genannt hat, dem Redakteur des betreffenden
Blattes, mit Hintansetzung des Druckers, obliege. Und obgleich die Vor-
schriften des Prefgesetzes die Forderung aufzustellen scheinen, daB die
Person, welcher die Verantwortlichkeit fir eine gedruckte Schrift auferlegt
wird, auch wirklich in einem der hier angegebenen Verhaltnisse zur Schrift
stehe, ist es ferner durch die Rechtsprechung statuiert, daB es zur Geltend-
machung der Verantwortlichkeit geniigt, wenn jemand sich auf einer Zeit-
schrift als ,,verantwortlich" bezeichnet hat. Insofern die Verfasser der
einzelnen Teile des Inhaltes eines Blattes nicht namhaft gemacht sind, ruht
die Verantwortlichkeit ausschlieBlich auf dem solchermaBen als ,,verant-
wortlich" Angegebenen.

Dies fiihrte seinerzeit zu Mil3brduchen, indem einige Zeitungen der Sache
ganz fremde Personen anstellten, um gegen eine geringe Vergiitung dem PreBgesetz
gegeniiber als verantwortlich aufzutreten (die sogenannten ,,Strohmhnner"). Um



diesem Mifstand zu steuern, wurde am 13. August 1886 unter Verweisung auf den
§ 25 des Grundgesetzes (vgl. unten § 56) ein provisorisches Gesetz, betr. die Ver-
antwortlichkeit fir den Inhalt der Tageblatter und Wochenblatter erlassen, welches eine
effektive Verantwortlichkeit des wirklichen Leiters des Blattes und der Kasse des-
selben zu sichern bezweekte. Dieses Gesetz erreichte jedoch niemals Bestatigung
als endgiiltiges Gesetz, und nach dem politischen Vergleich von 1894 (s. unten
§ 56) wurde es vom Volksting verworfen. Spaterhin ist die Frage der Revision
des Prellgesetzes, obgleich eine solche ohne Zweifel in mehreren Beziehungen
wiinschenswert ware, zur praktischen Entscheidung nicht aufgenommen worden.
Bei der bevorstehenden Revision des allgemeinen bitrgerlichen Strafgesetzes (siehe
unten § 94) wird sie indessen zweifelsohne auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Nach dem § 14 des PreBgesetzes kinnen fremde Schriften hier ins Reich
ungehindert eingefithrt werden. Wenn jedoch das Justizministerium er-
achtet, da8 eine solche Schrift strafbaren Inhaltes sei, und ein dinischer
Untertan fiir die Veriffentlichung hier im Lande nicht zur Verantwortung
gezogen werden kann, so kann ein Verbot gegen die fernere Verbreitung
dieser Schrift in Danemark demjenigen gegeniiber, welcher dieselbe zum
Vertrieb oder zur Austeilung iibernommen hat, erlassen werden. Dieses
Verbot muB sofort in den Formen eines strafrechtlichen Verfahrens gericht-
lich verfolgt werden. Wird es bestdtigt, so erkennt das Gericht, da8
die Schrift (d. h. bei periodischen Schriften die einzelne oder die einzelnen
Nummern, mit Bezug auf welche die Anklage erhoben ist) innerhalb einer
gewissen Frist aus dem Lande geschafft, widrigenfalls konfisziert werden
sol. Dieses Urteil wird ffentlich bekannt gemacht. Jede fernere Ver-
schreibung, Verkauf oder sonstige Verbreitung der betreffenden Nummern
der Schrift in Danemark zieht dann Strafe nach sich. Wenn im Laufe
zweier Jahre gegen eine periodische Schrift oder mehrere solche Schriften,
die einen gemeinschaftlichen Herausgeber haben, drei Urteile dieser Art er-
gangen sind, so kann im letzten Urteile bei Strafe bestimmt werden, da8 diese
Schrift oder andere periodische Schriften desselben Herausgebers ohne
justizministerielle Erlaubnis hier ins Reich iiberhaupt nicht eingeffihrt
werden durfen (§ 15 des PreBgesetzes).

Vom ibrigen Inhalt des Pref3gesetzes sol1 hier noch angefiirt werden, dalI
die 6ffentliche Anklage auf Grund des Inhaltes einer Schrift nicht seitens der ge-
w6hnlichen anklagenden Staatsbehurden,. sondern nur auf Befeh1 des Justiz-
ministeriums erhoben werden kann. Beschlagnahme kann nur infolge einer richter-
lichen Entscheidung stattfinden, siehe § 13 des Preligesetzes und § 81 des Grund-
gesetzes (oben § 22). Im § 11 ist ferner bestimmt, daB jeder, welcher sich in einer
periodischen Schrift angegriffen fiihlt oder Mitteilungen, die in einer solchen Schrift
in Bezug auf ihn enthalten sind, zu berichtigen wiinscht, berechtigt ist 1. in der-
selben die unentgeltliche Aufnahme einer Bekanntmachung zu verlangen, worin
zundchst mitgeteilt wird, dalB er den vermeintlichen Verantwortlichen gerichtlich
belange, und spater, welchen Ausfall die Sache gehabt habe, 2. die Hinweisung
auf eine in einem anderen Blatte enthaltene Berichtigung unentgeltlich zu fordern.
Schlielllich enthielt das Preligesetz eine Reihe von Strafbestinmmungen hinsichtlich
materieller Prelivergehen. An die Stelle dieser Bestimmungen ist das allgemeine
Strafgesetz von 1866 getreten.

§ 26. Vereinsrecht. Der § 87 des Grundgesetzes bestimmt: ,,Die Burger
haben das Recht, zu jedem gesetzlichen Zweck ohne Erlaubnis Vereine zu
bilden. Kein Verein kann durch eine Regierungsmaflregel aufgehoben
werden. Doch kbnnen Vereine vorldufig verboten werden, es soll dann
aber sofort eine Anklage gegen den Verein zum Zwecke der Aufiasung des-
selben erhoben werden."

' 26 Vereinsrecht. 43
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Diesem Paragraphen zufolge wurde ein ,,internationaler Arbeiterverein
Danemarks", welcher als eine Abteilung des Londoner Vereins ,,Inter-

nationale" organisiert war, 1873 durch eine justizministerielle Bekannt-
machung verboten und nachher durch Richterspruch aufgehoben.

Nach dem § 94 des Grundgesetzes steht das im § 87 gewahrleistete
Vereinsrecht den zur Kriegsmacht gehbrenden Personen nur so weit zu,
als es mit den Vorschriften der militdrischen Gesetze vereinbar ist. Dieser
Bestimmung gemaB ist es durch das Militdrstrafgesetz vom 7. Mai 188.1
§ 162 Militdrpersonen verboten, ohne Erlaubnis ihrer Vorgesetzten sich zu
Verbindungen zusammenzutun, die auf ihre dienstlichen Verhdltnisse oder
politische Dinge Bezug haben, so wie es ihnen auch von den Vorgesetzten
in besonderen Fallen verboten werden kann, sich an politischen Vereinen
von Zivilen zu beteiligen.

§ 27. Versammlungsrecht. Im § 88 des Grundgesetzes heiit es: ,,Die
Biirger haben das Recht, sich unbewaffnet zu versammeln. Offentlichen
Versammlungen ist die Polizei berechtigt beizuwohnen. Versammlungen
unter freiem Himmel k6nnen verboten werden, wenn sich von denselben
Gefahr fUr den 6ffentlichen Frieden befiirchten 108t."

Im § 89 des Grundgesetzes heiBt es ferner: ,,Bei einem Auflauf darf die
bewaffnete Macht, wofern sie nicht angegriffen wird, erst dann einschreiten,
wenn sie den Volkshaufen dreimal im Namen des Kanigs und des Gesetzes
vergebens aufgefordert hat, sich zu zerstreuen."

In AnschluB an diese Bestimmungen ist im § 12 eines Gesetzes vom
11. Februar 1863, das Polizeiwesen in Kopenhagen betreffend, und im § 10
eines Gesetzes vom 4. Februar 1871 iiber das Polizeiwesen auBerhalb Kopen-
hagens vorgeschrieben: ,,Bei 6ffentlichen Versammlungen unter freiem
Iimmel soll die Polizei zur Aufrechterhaltung der Ordnung ihren Beistand
leisten. Wenn Unordnung entsteht, die in Gewalttdtigkeiten ausartet, kann
die Polizei fordern, daB die Versammlung aufgehoben werde; wird dieser
Forderung nicht Folge geleistet, kann die Polizei selbst die Versammlung fiir
aufgehoben erklaren und schreitet dann ein wie bei Aufldufen. Bei anderen

ffentlichen Versammlungen kann die Polizei, wenn sie vom Vorsitzenden
darum ersucht wird, ihren Beistand zur Aufrechterhaltung der Ordnung
leisten und auf sein Verlangen, oder wenn Unfriede oder Schligerei entsteht,
die Friedensstarer anhalten oder mit Anwendung von Gewalt entfernen."

Endlich verhdngt das Strafgesetz vom 10. Februar 1866 im § 104 Geld-
oder Gefingnisstrafe, falls ,,eine auf bffentlichem Orte versammelte Menge"
dreimal von der Obrigkeit im Namen des K6nigs und des Gesetzes zum
Auseinandergehen aufgefordert worden ist und diesem Befehle nicht Folge
geleistet wird.

Die vorhergehende Anmeldung einer abzuhaltenden Versammlung bei
der Polizei ist nach diesen Vorschriften in keinem Falle erforderlich. Im
iibrigen gehen die Anschauungen iiber die Tragweite der angefiihrten Ge-
setzesvorschriften und das Ineinandergreifen derselben zum Teil auseinander.
Folgende Hauptpunkte k6nnen als feststehend bezeichnet werden:
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Das untersoheidende Merkmal swischen einer Versammlung und einem blolien
Auflauf muf3 in erster Linie dasjenige sein, ob die versammelte Menge der Leitung
eines Vorsitzenden untersteht oder nicht.

Bei Auflaufen ist die Polizei immer zum Einschreiten herechtigt, sowohl unter
freiem Himmel wie in geschlossenem Lokal.

Bei Versammlungen wird zwischen privaten und dffentlichen untersohieden.
Der Unterschied mull wesentlich darin gesehen werden, ob der Zutritt zur Ver-
sanmlung jedem, sei es unentgeltlich oder gegen Entgelt, offen steht, oder ob der-
selbe einem gewissen ausgewdhiten Kreise vorbehalten ist.

Private Versammlungen ist die Polizei weder herechtigt zu verbieten, noch
zu iiberwachen oder aufzuheben, insofern nicht solche Grande vorliegen, die ihr
ein Eindringen auch auf andere Gebiete des Privatlebens gestatten wiirden.

Offentlichen Versammlungen ist die Polizei berechtigt beizuwohnen und hat
das Recht, selbst ihren Platz zu wihlen. Ubrigens wird swischen Versammlungen
unter freiem Himmel und solchen in geschlossenem Lokal unterschieden.

Offentliche Versammlungen unter freiem Himmel kann die Polizei verbieten,
wenn eine Gefahr fir den bffentlichen Frieden zu beffirchten ist. Kraft dieser grund-
gesetzlichen Vorschrift mull angenommen werden, dalI die Polizei auch vorher nicht
verbotene Versammlungen aufheben darf, wenn der bffentliche Friede durch auf-
riirerische Reden o. d. eine tatsachliche Gefahrdung erleidet. DajB die Polizeigesetze
nur von einer Aufhebung auf Grund von Gewalttdtigkeiten sprechen, kann die
aus den Worten des Grundgesetzes herzuleitende Befugnis nicht beschranken.

Offentliche Versammlungen in geschlossenem Lokal kdnnen nicht von vorn-
herein verboten werden. Die Frage, ob die Polizei solche Versammlungen aufheben
kann, oder ob sie auf das Einschreiten gegen die einzelnen Ruhestbrer beschrdnkt
ist, wird umstritten. Die Absicht der Polizeigesetze ist es gewesen, letzteres fest-
zustellen; fiir die erstgenannte Auffassung hat man sich auf § 104 des Strafgesetzes
berufen. Hiergegen ist wohl mit Recht von Professor M a t z e n eingewendet worden,
dalB die im § 104 erwdhnte Aufforderung sum Auseinandergehen zur Voraussetzung
hat, daB die Versammlung erst ihres Charakters als solche enthibilt (also in einen
Auflauf verwandelt) worden ist durch die in erster Reihe von seiten der Vorsitzenden,
ndtigenfalls aber auch von der Polizei bewirkte Aufl6sung. Die Befugnis des Vor-
sitzenden, die Versammlung aufzuheben, ist selbstverstandlich; flir die Polizei aber
miilte ein besonderer Rechtsgrund vorhanden sein. Ein solcher 1iBt sich indessen
fir Versammlungen in geschlossenen Raumen ebenso wenig im Grundgesetze wie
in den Polizeigesetzen noch im Strafgesetz finden. Hingegen kann selbstverstand-
lich die Aufforderung zum Auseinandergehen immer dann erlassen werden, wenn
die Versammlung sich in eine tumultarische Menge verwandelt und sich dadurch
selbst ihrer Eigenschaft als Versammlung begeben hat.

Unter Riicksichtnahme auf den § 94 des Grundgesetzes enthblt das
Militarstrafgesetz vom 7. Mai 1881 § 162 auch fir die Teilnahme von Milithr-
personen an Versammlungen entsprechende Vorschriften wie die oben im
§ 26 erwahnten.
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Zweiter Abschnitt.

Die Inhaber der Staatsgewalt.

Erstes Kapitel. Der KAnig und das kinigliche Haus.
§ 28. Die Erbfolge. Die durch das K6nigsgesetz vom 14. November

1665 geschaffene und in den Artikeln 27-40 desselben naher geordnete
agnatisch-kognatische Linealerbfolge fiir die Deszendenz des Kbnigs Frede-
rik des Dritten wurde, wie oben im § 1 bemerkt, durch das Thronfolge-
gesetz vom 31. Juli 1853 ersetzt. Dieses Gesetz umfaBt auBer einer aus-
fiihrlichen Einleitung, welche die Motive der neuen Erbfolgeordnung und
die in Veranlassung des Zustandebringens derselben gefiihrten Unterhand-
lungen naher darstellt, drei Artikel, von welchen die beiden ersten durch
den § 1 des Grundgesetzes als ein integrierender Bestandteil desselben auf-
genommen sind (siehe den Anhang).

Hiernach ist mit dem 1863 erfolgten Tode des K6nigs Frederik des
Siebenten die Thronfolge auf eine neue Dynastie, namlich den 1906 ver-
storbenen K6nig Christian den Neunten und seine mannliche Nachkommen-
schaft aus der Ehe mit seiner Gemahlin, der K6nigin Louise Wilhelmine
Frederike Caroline Auguste Julie, iibergegangen und vererbt auf diese Nach-
kommenschaft, Mann nach Mann und Mann von Mann, nach dem Rechte
der Erstgeburt und der agnatischen Linienerbfolge.

Da der Artikel 1 des Thronfolgegesetzes nur das ,,Erbrecht" nach den
Artikeln 27-40 des Kanigsgesetzes aufhebt, nicht aber ausdriicklich be-
stimmt, da8 die genannten Artikel im ganzen aufgehoben sein sollen, so hat
man die Frage aufgeworfen, ob dieselben nicht noch immer eine subsididre
Geltung haben kinnten, um die in gedrangter Kiirze abgefal3te Bestimmung
des Artikels 2 im Thronfolgegesetz zu erganzen. Die richtige Beantwortung
dieser Frage ist zweifelsohne die, daB die in diesen Artikeln enthaltenen
Erbvorschriften, welche ihrem Inhalte nach noch anwendbar sein k6nnten,
als ganzlich weggefallen angesehen werden miissen, weil die Dynastie, fUr
deren Mitglieder dieselben einzig und allein gegeben waren, von einer anderen
abgelist worden ist. Obrigens wiirde die Frage im wesentlichen nur praktische
Bedeutung mit Bezug auf die im Artikel 38 des K6nigsgesetzes enthaltene
Vorschrift haben, daB auch die Leibesfrucht erbberechtigt sei. Es ist indes
die allgemeine Ansicht, daB die Erbberechtigung der Leibesfrucht, ungeachtet
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des Stillschweigens des Thronfolgegesetzes iiber diesen Punkt, in den Grund-
satzen des dinischen Erbrechtes und in der allgemeinen Anerkennung dieses
Prinzips im europliischen Staatsrecht begriindet ist.

Wie oben im § 1 bemerkt, haben die Artikel 21 und 25 des K6nigs-
gesetzes noch heutzutage Giiltigkeit. Von diesen muB an dieser Stelle des
erstgenannten Artikels Erwdhnung getan werden, insofern derselbe bestimmt,
da8 kein sich hier im Reiche aufhaltender Prinz ohne die Einwilligung des
K6nigs eine Ehe eingehen darf. Eine solche Einwilligung ist also eine Be-
dingung dafiir, da8 jemand, dessen Erbrecht auf den Thron in Frage steht,
in Gemaheit des zweiten Artikels des Thronfolgegesetzes als in rechtmtLtiger
Ehe erzeugt angesehen werden kann.

Wenn im Fall einer Thronerledigung kein Thronfolger da ist, so soll nach
§ 8 des Grundgesetzes der vereinigte Reichstag einen K6nig wahlen und die
zukiinftige Erbfolge festsetzen. Im Artikel 3 des Thronfolgegesetzes war
bestimmt, daBI der regierende K6nig, insofern in der Zeiten Folge die be-
griindete Besorgnis eintreten solte, daB der zur Thronfolge berufene fiirst-
liche Mannsstamm erldschen werde, verpflichtet sei, daffir Sorge zu tragen,
daB die weitere Ordnung der Thronfolge in einer die Erhaltung der Selb-
stdndigkeit und der Integritat der ddnischen Monarchie sowie die Rechte
der Krone am meisten sichernden Weise festgesetzt, und daB in Uberein-
stimmung mit dem Londoner Vertrag vom 8. Mai 1852 die europdische An-
erkennung der neuen Thronfolgeordnung zuwege gebracht werde. Da
jedoch der Londoner Vertrag schon das erstemal, als von einer Anerkennung
des darin aufgestellten Prinzips der Integritat der danischen Monarchie die
Rede war, beiseite gesetzt wurde, war ferner kein Grund vorhanden, die
angeffihrte Bestimmung in das Grundgesetz aufzunehmen. Ob dieselbe
jetzt noch als ein einfaches Gesetz Giiltigkeit habe oder nicht, ist eine Frage,
die weiter kein praktisches Interesse hat.

§ 29. Erwerb und Verlust der Krone. AuBer dem Erbrecht auf den
Thron stellt das Grundgesetz in den §§ 4 und 5 noch zwei andere Be-
dingungen daffir auf, um K6nig sein zu k6nnen, namlich daB der Kanig
nicht ohne Einwilligung des Reichstages Regent in anderen Landern sein
kann, und daB er der evangelisch-lutherischen Kirche angeh6ren soll. Wenn
bei eingetretener Thronerledigung der designierte Thronfolger die eine oder
die andere dieser Bedingungen nicht erfUllt, muB er also, um den Thron
erwerben zu kinnen, auf die Regierung im fremden Lande, falls der
Reichstag hierzu nicht seine Einwilligung geben will, verzichten, bzw. seinen
Glauben verandern. Ebenfalls mui der Umstand, da8I der regierende K6nig,
ohne die Einwilligung des Reichstages dazu erhalten zu k6nnen, die Re-
gierung in einem anderen Lande iibernimmt oder zu einem anderen Glaubeas-
bekenntnis als dem evangelisch-lutherischen iibertritt, den Verlust der Krone
nach sich ziehen. Diese geht dann auf den zunachst Erbberechtigten fiber.
Die von einigen aufgestellte Behauptung, daB die Krone in diesen beiden
Fallen nicht auf die Deszendenz des Betreffenden iibergehen k6nne, sondern
einer anderen Linie anheimfallen miisse, ist unzweifelhaft unrichtig.

§ 29 47
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Auer den soeben genannten Fallen und den selbstverstandlichen, Tod
und Thronentsagung, kann von einem Verluste der Krone schwerlich die
Rede sein. Man hat die Frage aufgeworfen, ob der Kinig nicht dadurch,
daB er sich auf immer im Auslande aufhdlt oder seine Pflichten als Regent
ganzlich versaumt, den Thron verlieren k6nne. M5glicherweise kinnte
ein solches Benehmen eine stillschweigende Abdikation in sich schlieBen;
aber hiervon abgesehen, wiirde man den Kanig in solchen Fallen nur durch
eine Grundgesetzanderung des Thrones berauben k6nnen, welche von dem
Regenten, der gemaB dem Gesetze vom 11. Februar 1871 (siehe den ndchsten
Paragraphen) die Regierung im Namen des Kbnigs fiihrte, sanktioniert
werden miiBte.

§ 30. Interimsregierung. Von der Frage iiber die Erwerbung der Krone
ist die Frage von der eigenen Ausibung des Regierungsrechtes versohieden.
Die erste Bedingung hierfiir ist die Volljihrigkeit des Kbnigs. Nach § 6
des Grundgesetzes tritt diese fir den K6nig und die k6niglichen Prinzen
mit dem vollendeten 18. Lebensjahre ein (vgl. die Anmerkung oben S. 16).
Demnachst bestimmt § 7 des Grundgesetzes, daB der K6nig, ehe er die Re-
gierung antritt, im Staatsrate schriftlich die eidliche Versicherung abgeben
soll, das Grundgesetz des Reiches unverbriichlich zu halten. Wenn der Kdnig
schon als Thronfolger diesen Eid geleistet hat, tritt er unmittelbar beim
Thronwechsel die Regierung an. Das Grundgesetz sagt nicht ausdriick-
lich, daB dieser Eid erst nach Erlangung der Volljdhrigkeit abgelegt werden
kann, doch muB dies als vorausgesetzt angesehen werden. Falls der K6nig
wegen Abwesenheit oder aus sonst einem Grunde nicht unmittelbar beim
Thronwechsel den Eid leisten kann, so wird die Regierung, bis die Eidesleistung
gesobehen, vom Staatsrate gefiihrt. Von der eidlichen Versicherungsakte
werden zwei gleichlautende Urkunden ausgestellt, von welchen die eine
dem Reichstage zur Aufbewahrung iibergeben wird, wahrend die andere
im ,,geheimen Archiv", jetzt Reichsarchiv, niedergelegt werden soll.

Aufer durch Unmiindigkeit kann der Kbnig auch durch Krankheit
oder Abwesenheit verhindert sein, selbst die Regierung zu fiihren. Mit
Bezug auf diese Falle bestimmte das Grundgesetz im § 8, daB die Fiihrung
der Regierung in solchen Fallen durch ein Gesetz naher geordnet werden
sollte, und gab auBerdem einige interimistische Vorschriften dariiber, wie
man sich zu verhalten habe, bis ein solches Gesetz zustande gekommen
sein wiirde. Dies ist spater durch ein Gesetz vom 11. Februar 1871 ge-
schehen. Der § 1 dieses Gesetzes bestimmt, daB, wenn der regierende Kbnig
durch Krankheit oder Abwesenheit verhindert ist, selbst die Regierung zu
fiihren, er die Fiihrung derselben dem Thronfolger iibertragen soll, sofern
derselbe miindig, im Reiche und nicht durch Krankheit davon abgehalten
ist. Andernfalls sol der K6nig einen Reichsverweser ernennen. Ist er
aber nicht imstande, selbst eine Bestimmung hieriber zu treffen, oder ver-
ldBt er das Reich, ohne solche Bestimmung getroffen zu haben, soll der
Staatsrat den Reichstag einberufen. Wenn dieser alsdann in einer gemein-
samen Sitzung die Notwendigkeit einer Regentschaft anerkannt hat, so soll
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die Regierung vom Thronfolger iibernommen werden, sofern er dazu im-
stande ist, sonst ernennt der vereinigte Reichstag einen Reichsverweser.
Die Aufgabe des Reichsverwesers fhllt weg, sobald die GrUnde wegfallen,
welche den Thronfolger verhinderten, die Regierung zu iibernehmen. Es
ist in dieser Beziehung gleichgiiltig, ob der Reichsverweser vom K6nige
oder vom Reichstag ernannt worden ist. In den §§ 2 und 3 des Gesetzes
sind Bestimmungen gegeben fiber die Fiihrung der Regierung durch einen
Reichsverweser im Falle, wo Unmiindigkeit oder Krankheit den Antritt
der Regierung verhindert. Wird eine Bestimmung hieriber vor dem Thron-
wechsel getroffen, so geschieht dies vom Kbnig mit Genehmigung des Reichs-
tages. Tm anderen Fall wird der Reichsverweser vom Reichstag, welcher
unverziiglich vom Staatsrat einberufen werden soll, in emner gemeinsamen
Sitzung gewtfhlt. Im § 4 ist es festgesetzt, daB, wenn der Thronfolger beim
Tode des K6nigs sich auBerhalb des Reiches befindet, der vereinigte Reichstag
alsdann, nachdem er vom Staatsrat einberufen worden ist, einen Zeitpunkt
festsetzen soll, vor dessen Ablauf der Nachfolger zuriickgekehrt sein muB,
um die Regierung zu iibernehmen, wie der Reichstag dann auch noch dariiber
bestimmt, ob die Regierung inzwischen vom Staatsrate gefiihrt oder ob
ein Reichsverweser ernanut werden soll. Der Reichsverweser soll in allen
Fillen entweder ein volljhhriger Prinz sein, welcher im Besitze des Erb-
rechts an den Thron ist, oder ein miindiger Mann, im Besitze des dinischen
Indigenatrechts; er soll zur evangelisch-lutherischen Kirche geh6ren und
dieselbe eidliche Erkldrung wie der Ki5nig abgeben. In staatsrechtlicher
Beziehung tritt er an die Stelle des K6nigs und genieBt dieselbe Unver-
antwortlichkeit wie dieser, indem nur die Minister verantwortlich sind.
Wenn der Reichsverweser die Regierung nicht unmittelbar iibernimmt,
oder wenn er dieselbe zu fiihren aufh6rt, so fdl1t die Regierung mittlerweile
dem Staatsrate zu.

§ 31. Rechtsstellung des Konigs. Es ist schon vorhin im § 18 bemerkt
worden, daB § 11 des Grundgesetzes dem Konig die oberste Gewalt in allen
Angelegenheiten des Reiches mit den im Grundgesetz aufgestellten Be-
grenzungen verliehen hat. Die ndhere Darlegung der verschiedenen Ver-
zweigungen des Inhalts der kbniglichen Gewalt kann an dieser Stelle nicht
Platz finden. Hier sollen dagegen die iibrigen besonderen Vorschriften
mit Bezug auf die Rechtsstellung des Kbnigs als solchen behandelt
werden.

Der K6nig hat Anspruch auf eine Zivilliste, deren Gr6Be nach § 9 des
Grundgesetzes auf Zeit seiner Regierung durch Gesetz bestimmt werden
soll. Durch dieses Gesetz soll auBerdem festgesetzt werden, welche Schl6sser
und andere Staatsbesitztiimer der Zivilliste angeh6ren sollen. FUr die Re-
gierungszeit des jetzigen K6nigs ist die Zivilliste, wie fir seine beiden Vor-
ganger, auf eine Million Kronen jdhrlich festgesetzt. Die Zivilliste kann
dem genannten Grundgesetzparagraphen gemti.3 nicht mit Schulden belastet
werden. Sie ist von Steuern befreit, sowie auch der K6nig keine pers6nlichen
Steuern erlegt.

Goos und Hansen, Danemark. 4

§31 49



50 Zweiter Abschnitt: Die Inhaber der Staatsgewalt. 1. Kap. Der K6nig. § 32

Nach § 12 des Grundgesetzes ist der K6nig unverantwortlich und seine
Person heilig und unverletzlich. Wie einerseits in tbereinstimmung hiermit
im Strafgesetz qualifizierte Strafen fir Angriffe auf die Person des K6nigs
festgesetzt sind, so fiihrt andererseits die genannte grundgesetzliche Vor-
schrift es mit sich, daB der K6nig keiner Staatsgewalt unterworfen ist. Es
ist also durchaus keine Klage gegen den Kbnig pers5nlich zuldssig. Auf
diese Unverantwortlichkeit kann der K6nig nicht verzichten. Die Frage,
ob es doch nicht m6glich sei, mit Einwilligung des Kanigs verm.gensrecht-
liche Klagen gegen ihn anhAngig zu machen unter der Form, daB er
einen anderen ermachtigt, als Beklagter im Namen der Zivilliste zu
fungieren, scheint nach dAnischem Recht verneinend beantwortet werden
zu miissen. DaB eine Bevollmachtigung seitens des K5nigs in seiner Eigen-
schaft als Privatmann in dieser Beziehung nicht hinreicht, ist durch ein
Urteil des Hchstengerichtes von 1859 statuiert. Und eine Autorisation
in der Form eines mit der Kontrasignatur eines Ministers versehenen offi-
ziellen Reskripts scheint ebenfalls nach dem § 27 des Grundgesetzes (siehe
unten § 59) unzuldl1ich.

Demnichst gebiihren dem Kanig die gewbhnlichen k6niglichen Ehren-
rechte, sowie der kinigliche Titel, das Prddikat ,,Majestat", das Recht,
das danische Staatswappen zu fiihren und die besondere Kbnigsflagge zu
benutzen, Ehrenbezeigungen seitens des Militars, 6ffentliches Kirchengebet,
6ffentliche Trauerfeierlichkeiten bei seinem Tode usw. Das Gebot des
Kanigsgesetzes, demzufolge der Kdnig verpflichtet war, sich salben zu
lassen, ist durch das Grundgesetz von 1849 aufgehoben.

Im vorhergehenden Paragraphen ist schon erwahnt worden, daB der
K6nig mit dem vollendeten 18. Lebensjahre volljahrig ist. Sonst wird seine
privatrechtliche Stellung nach den allgemeinen Regehi des dinischen Recbtes
bestimmt. Die Ordnung der kiniglichen Hofhaltung beruht auf seiner privaten
Anordnung. Doch hat, wie ober in § 10 erwahnt, das Indigenatgesetz vom
15. Januar 1776 es dem K6nig als Pflicht auferlegt, seine Hofbeamten und
Hofdiener nur aus den Eingebornen des Landes zu nehmen.

§ 32. Das konigliche Haus. Der Chef des danischen kiniglichen Hauses
ist der K6nig. Es ist nicht durch eine allgemeine Vorschrift in der Gesetz-
gebung festgesetzt, wer als Mitglied des k6niglichen Hauses angesehen
werden soll. Die Antwort scheint dahin gehen zu miissen, daB hierzu der
abdizierte K6nig, die Kbnigin, die verwitwete Kinigin, die Kinder des
Kanigs und der K6nigin, samtliche zum Throne erbberechtigten Prinzen und
ihre Gemahlinnen und Kinder geh6ren. Ein Recht des K6nigs und der
k6niglichen Prinzen, sich morganatisch zu verehelichen mit der Rechts-
wirkung, daB die Gattin und die Kinder nicht Mitglieder des k6niglichen
Hauses werden, ist anerkannt. Wenn ein k6niglicher Prinz eine fremde Krone
annimmt oder eine k6nigliche Prinzessin sich verehelicht, so wird ihre Stellung
als Mitglied des danischen k6niglichen Hauses suspendiert oder doch modi-
fiziert.

AuBer einer besonderen Unverletzlichkeit, welche durch qualifizierte
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Strafbestimmungen bei Angriffen auf die Mitglieder des k6niglichen Hauses
geschiitzt ist, sind die wichtigsten der fir dieselben geltenden exzeptionellen
Rechtsregeln folgende:

Nach dem § 10 des Grundgesetzes kbnnen fur die Mitglieder des kinig-
lichen Hauses durch Gesetz Apanag en (Aarpenge) bestimmt werden. Ohne
Einwilligung des Reichstages kinnen solche Apanagen nicht auf3erhalb des
Reiches genossen werden. Dem Artikel 25 des Kbnigsgesetzes von 1665,
welcher durch das Grundgesetz vom 5. Juni 1849 aufrechterhalten wurde
(siehe oben S. 4), und dem Gesetzbuche Christians des Fiinften zufolge sollen
die k6niglichen Prinzen und Prinzessinnen keinem Unterrichter gegeniiber
verantwortlich sein, sondern ihr erster und letzter Richter ist der Konig
selbst oder die Person, welche von ihm dazu besonders ernannt wird. Die-
selbe Regel gilt, wie anzunehmen ist, auch fir die Kbnigin und die ver-
witwete Kbnigin. Demnichst bestimmt, wie schon oben im § 28 bemerkt,
der ebenfalls noch jetzt geltende Artikel 21 des K6nigsgesetzes, daB kein
Prinz von Gebliit, welcher sich hier im Reiche aufhilt, sich verehelichen
oder das Reich verlassen oder sich in den Dienst fremder Herren begeben
darf, ohne vorher die Erlaubnis des K6rigs dazu erlangt zu haben. Ob
diese Bestimmung auch auf die kiniglichen Prinzessinnen angewendet
werden soll, ist umstritten. Nach dem § 6 des Grundgesetzes sind die k6nig-
lichen Prinzen, wie der K6nig, volljahrig, wenn sie das 18. Lebensjahr zuriick-
gelegt haben. Die Mitglieder des kbniglichen Hauses sind den Steuergesetzen
gemaB von pers6nlichen Steuern befreit.

D e r T h r o n f o 1 g e r nimmt in gewissen Beziehungen eine besondere
Stellung ein. Er hat nach dem im § 30 genannten Gesetz vom 11. Februar
1871 ein besonderes Recht darauf, die Regierung zu fihren, wenn der Kdnig
krank oder abwesend ist, und im § 15 des Grundgesetzes ist ihm, wenn er
miindig geworden ist, Sitz im Staatsrat beigelegt.

Zweites Kapitel. Die Minister.
§ 33. Die Ernennung und die Stellung der Minister. Vor 1848 war die

Staatsverwaltung mit Ausnahme des Departements der auswartigen An-
gelegeaheiten nach den Formen des k o 11 e g i a 1 en Systems geregelt, indem
fiir die verschiedenen Zweige der Verwaltung Kollegien mit verschiedenen Be-
nennungen errichtet waren, welche aus einem Prdsidenten, einer Anzahl von
Deputierten und Kommittierten und dem untergeordneten Personal bestanden.
Von diesen Kollegien wurden die Sachen dem K6nig im geheimen Staatsrat
vorgelegt; dieser bestand in der letzteren Zeit aus einigen Prdsidenten der
Regierungskollegien, einigen anderen vom Kdnig. dazu ernannten Mitgliedern
und gew6hnlich auch noch aus einigen kiniglichen Prinzen. Diese Ordnung
wurde durch eine k6nigliche Resolution vom 24. Marz 1848 aufgehoben, um
von dem mi n i s t e r i e 11 e n System abgel6st zu werden, nach welchem ein
Minister an der Spitze eines jeden Verwaltungszweiges steht; diese Minister
machten in ihrer Gesamtheit den Staatsrat aus. Das neue System wurde dann
im Grundgesetze von 1849 bestatigt.

4*
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Dem § 11 des Grundgesetzes von 1866 zufolge iibt der K6nig seine Gewalt
durch seine Minister aus. Als ein Korrelat der k6niglichen Unverantwortlich-
keit bestimmt § 12, daB die Minister fir die Fifirung der Regierung verant-
wortlich sind. Nach § 13 ernennt und entla3t der Kbnig seine Minister, setzt
ihre Anzahl fest und verteilt ihre Amtsgeschafte unter sie. Ferner bestimmt
dieser Paragraph, daB die Untersehrift des Kbnigs unter BeschlUissen, welche
die Gesetzgebung und die Regierung betreffen, denselben Giiltigkeit gibt,
wenn sie von der Unterschrift eines oder mehrerer Minister begleitet ist,
und daB jeder Minister, welcher auf solche Weise unterschrieben hat, fir
den betreffenden Beschlu8 verantwortlich ist. Der § 14 bestimmt, daB
die Minister vom K6nig oder vom Volksting vor dem Reichsgericht wegen
der Verwaltung ihres Amtes belangt werden k6nnen. Schlie8lich bestimmen
die §§ 15 und 16, daB die Minister in ihrer Gesamtheit den Staatsrat bilden,
und geben kurzgefa8te Vorschriften iiber die Organisation und Wirksamkeit
desselben.

Die Minister sind Beamte und miissev also die allgemeinen Bedingungen,
um ein Amt bekleiden zu k6nnen, erfiillen, wozu es namentlich erforderlich
ist, das Indigenat zu besitzen; auferdem miissen sie das Grundgesetz be-
schwdren (siehe dessen § 17; vgl. oben S. 41). Sonst sind keine besonderen
Qualifikationen erforderlich, um die Stellung eines Ministers zu bekleiden.
Sie sollen nicht notwendigerweise Mitglieder des Reichstages sein; wenn
sie es aber sind, einerlei ob durch Volkswahl oder als vom Kbnig dazu
ernannt, so verlieren sie ihren Sitz im Reichstag nicht dadurch, daB sie
zum Minister ernannt werden (vgl. unten § 43 iiber den § 58 des Grund-
gesetzes).

Die Minister rangieren in der ersten Rangklasse (siehe oben § 15) mit
dem Pradikat ,,Exzellenz". Thr Jahrgehalt betrigt seit 1853 unverandert
12 000 Kronen; der Minister der auswartigen Angelegenheiten erhilt auBer-
dem noch eine ebenso groBe Summe jahrlich an Tafelgeldern. Nach dem
Pensionsgesetz vom 24. Februar 1858 § 3 wird das Gnadengehalt der Minister
nach den allgemeinen, fir die Pensionierung der Beamten geltenden Regeln
(siehe unten § 63) festgesetzt, doch hat der K6nig das Recht, die Pension
der Minister his auf das im Pensionsgesetz vorgeschriebene Maximum von
6000 Kronen jahrlich zu erh~hen.

Die Ernennung und Entlassung der Minister muB als eine Regierungs-
handlung des Kbnigs nach dem § 13 des Grundgesetzes mit ministerieller
Kontrasignatur versehen sein. Ob die Gegenzeichnung beim Abgange eines
ganzen Ministeriums am richtigsten vom abgehenden oder vom antretenden
Konseilsprdsidenten geleistet werden sol, ist eine theoretische Streitfrage;
in der Praxis herrscht seit 1875 das letztere Verfahren.

Die Minister sind in der Regel die Chefs der einzelnen Verwaltungs-
zweige. Es folgt aus den §§ 11 und 12 des Grundgesetzes, daB ein ver-
antwortlicher Minister an der Spitze eines jeden einzelnen Verwaltungs-
departements stehen muB. Anderseits ist der K6nig berechtigt, Minister
ohne Portefeuille zu ernennen, eine Befugnis, von welcher jedoch nur ausnahms-
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weise Gebrauch gemacht worden ist. Wie die Staatsverwaltung in den
verschiedenen Fachministerien organisiert werden soll, ist im Grundgesetz
nicht vorgeschrieben. Im Grundgesetz von 1849 war bestimmt, daB die
Organisation des Staatsrates durch ein Gesetz geschehen solle, und es war
dabei unter anderem auch beabsichtigt, gewisse Regeln iiber die Anzahl der
Minister und iiber die Verteilung der Staatsgeschdfte festzusetzen. Im
jetzigen Grundgesetz findet sich diese Bestimmung nicht, es ist im Gegen-
teil dem K6nig iiberlassen, die Anzah1 der Minister und die Verteilung der
Geschafte unter ihnen zu bestimmen (§ 13). Die Errichtung neuer Ministerien
oder die Aufhebung oder Umordnung der bestehenden Ministerien kann also
durch kinigliche Anordnung geschehen, aber wenn es in dieser Veranlassung
sich um Ausgaben fir die Staatskasse handelt, ist eine Mitwirkung seitens
der Finanzgesetzgebung n6tig. AuBerdem ist zu bemerken, daB, wenn die
Organisation der Ministerien in irgendeiner Beziehung gesetzlich bestimmt
worden ist - und dies ist bis zu eiem gewissen Grad durch die Besoldungs-
gesetze geschehen -, es eine Folge der allgemeinen Regeln iiber die Grenzen
der gesetzgebenden und der ausiibenden Gewalt ist, daB eine solche Regelung
nicht durch k6nigliche Anordnung allein verdndert werden kann.

Es ist jedoch nicht notwendig, daB der K6nig an die Spitze eines jeden
einzelnen Fachministeriums einen besonderen Minister stellt. Es besteht
kein Hindernis, mehrere Ministerien in die Hand ein und derselben Person
zu legen, und solches hat auch oft in der Praxis stattgefunden. Namentlich
sind das Kriegs- und das Marineministerium seit 1869 oftmals einem ffir beide
gemeinschaftlichen Minister (Verteidigungsminister) iibertragen gewesen, und
dieses ist auch gegenwdrtig der Fall. Wie weit eine solche Konzentrierung
sich erstrecken kann, ist zundchst eine Zweckmdfigkeitsfrage. Rechtlich
1Bt sich nur die Grenze setzen, daB der Kbnig sich doch immer mit mehreren
Ministern umgeben muB, welche den Staatsrat bilden.

AuBer dem Konseilsprdsidium, welches in der Regel mit
einem Fachministerium verbunden gewesen ist, gibt es jetzt elf Ministerien,
ndmlich:

1. Das Ministerium der auswdrtigen Angelegen-
h e i t e n. Dieses verwaltet die Diplomatie, das Konsulatswesen und iiber-
haupt alle Angelegenheiten des Reiches und der Staatsangeharigen, welche
unmittelbar auf das VerhIltnis zum Auslande Bezug haben.

2. Das K riegsmin isteri um , welches die Verteidigung zu
Lande und die Angelegenheiten des Landheeres mit Ausnahme der mil-
tdren Aushebung verwaltet.

3. Das Marineministeri u m. Hierzu gehbren die Angelegen-
heiten der Kriegsflotte und die Verteidigung zu Wasser, ebenfalls mit Aus-
nahme des Aushebungswesens; ferner das Lotsen-, Leuchtfeuer-, Baken-
und Strandungswesen, das meteorologische Institut in Kopenhagen und das
Seekartenarchiv.

4. Das Finanz ministeri u m. Hierunter geh6rt die Verwaltung
der Staatskasse, der Staatsschulden und des Miinzwesens; simtliche Staats-
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steuern; die Staatslotterie; das Pensionswesen und die Invalidenversorgung;
das Staatsbudget, die Revision und Dezision sdmtlicher Administrations-
rechnungen, die Staatsrechnung; das statistische Bureau; die Staatsanstalt,
fir Lebensversicherung; die westindischen Kolonien.

5. Das J usti z ministeri u rn. Unter dieses gehbren alle Sachen,
welche die Rechtspflege und das Polizeiwesen betreffen; das Gefdngniswesen
und die Strafanstalten; das Medizinal- und Gesundheitswesen, die Irren-
anstalten; die Staatsfiirsorge fir verbrecherische und verwahrloste Kinder;
die Oberaufsicht iiber die Nationalbank; die Erteilung verschiedenartiger
k6niglicher Bewilligungen, namentlich mit Bezug auf pers6nliche, fanilien-
rechtliche und prozessuelle Verhdltnisse; das Vormundschaftswesen; das
Schauspielwesen mit Ausnahme des kiniglichen Theaters; Feuerversicherung
und Feuerwehr; die Aufsicht iiber Maschinen u. dgl.; die Aushebung zu Lande
und zu Wasser; die bffentlichen Stiftungen, insofern sie nicht dem allgemeinen
Armenwesen oder dem Kultusministerium untergeordnet sind; die Aufsicht.
iiber Lehen und Fideikommisse; die Herausgabe der Gesetz- und Ministerial-
zeitung; alle fdrkrisoben Angelegenheiten mit Ausnahme von Kirchen- und
Schulsachen.

6. Das Minis terium des Inneren umfaBte frither eine grote
Menge Angelegenheiten, deren Zah1 indessen nach und nach durch die Er-
richtung der unter 7.-9. genannten Ministerien beschrdnkt worden ist. Es
behandelt solche Sachen, welche auf die materielle Verwaltung Bezug haben
und keinem anderen Ministerium zugewiesen sind. Hierzu gehyren die
Reichstagswahlen; Erteilung des Indigenatrechts; Kommunalwesen; In-
dustrie und Handwerk; das Patentwesen; das Restaurateurwesen; Arbeiter-
verhMiltnisse; das Postwesen; die Aufsicht iiber Kredit- und Sparinstituten
und. Gesellsehaften fiir Lebensversicherung, ferner iiber Schiitzen- und Sports-
vereinen u. dgl.; die Herausgabe der Staatszeitung; die gr6nlindischen
Sachen mit Ausnahme von Kirchen- und Schulsachen.

7. Das Ministerium fir 6ffentliche Arbeiten (Ver-
kehrsministerium, ,,Trafikministerium") wurde 1894 vom Ministerium des
Inneren ausgeschieden. Es verwaltet das Eisenbahn-, Telegraphen- und
Wegewesen und andere 8ffentliche Arbeiten, ferner die dem Staate zu-
geh6rigen Schl6sser und Garten und das Verhiltnis zwischen der Zivilliste
und der Staatskasse.

8. Das Ministerium fiir Landwirtschaft wurde 1900
errichtet und hat vom Ministerium des Inneren alle solche Sachen iiber-
nommen, welche Landwirtschaft, Jagd und Fischerei betreffen; die Veterinar-
und landwirtschaftliche Hochschule bei Kopenhagen; das Matrikelwesen (vgl.
unten § 68). Ferner verwaltet dieses Ministerium die Domdnen und andere
derartige Staatsaktiven.

9. Das Ministerium fiir Handel und Seefahrt. Ein
Ministerium ffir Handel wurde 1848 errichtet, aber schon nach Verlauf eines
halben Jahres wieder aufgehoben. Spater ist von seiten der kaufmbnnischen
Organisationen die Errichtung eines neuen Ministeriums oder doch eines
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besonderen Departements fiir Handelssachen zu wiederholten Malen be-
antragt worden. Diese Antrdge fiihrten schlieBlich 1908 zur Errichtung
des hier genannten Ministeriums. AuBer Handels- und Seefahrtsangelegen-
heiten ist diesem Ministerium die Wahrnehmung der kommerziellen Interessen
des Handwerks und der Industrie zugewiesen sowie das Bank- und Aktien-
wesen und die Gesetzgebung betreffend Wechsel und Schecks. Dabei ist es
dem Ministerium aufgetragen, im Einvernehmen mit den iibrigen Ministerien
dieselben dariiber aufzuklaren, welche Interessen des Erwerbslebens bei
Behandlung der von ihnen ressortierenden Sachen Beachtung verdienen
m6chten.

10. Das Ministerium fir Kirchen- und Schulwesen
(Kultusministerium). Hiezu gehbrig sind alle Sachen, welche das Kirchen-
wesen, das Volksschulwesen, das h6here Unterrichtswesen, die Wissenschaft
und die Kunst betreffen; das Reichshospital in Kopenhagen; Anstalten fir
Blinde, Taubstumme und Schwachsinnige.

11. Das is An dische Ministeri um behandelt alle besonderen
Angelegenheiten Islands.

Ein jedes der Ministerien besteht aus einem oder mehreren Departe
ments, die unter der Leitung eines Departementschefs stehen, welcher teils
dem Minister referiert, teils verschiedene Sachen selbstandig im Namen des
Ministers entscheidet. Fir das Kriegsministerium und das Marineministerium
findet sich aul3erdem als sachkundiger Gehilfe des Ministers ein Direktor
des gesamten Ministeriums. Fir einige spezielle Zweige der Verwaltung
(Verkehrs- und Steuerwesen) sind Generaldirektorien errichtet, die unter
der Leitung je eines Generaldirektors stehen. Die Wirksamkeit der letzteren
tragt einen etwas selbstandigeren Charakter als die der Departementschefs,
wdhrend doch ihre amtliche Stellung dem Prinzip nach ganz dieselbe ist.
Die Departements und die Direktorien sind ihrerseits wieder in Kontore
unter der Leitung von Kontorchefs eingeteilt.

Vor 1864 waren nach der Bekanntmachung vom 28. Januar 1852 (oben S. 4)
das Ministerium des AuBeren, das Kriegs-, Marine- und Finanzministerium ffir die
gesamte Monarchie gemeinsam; das Justizministerium, das Ministerium des Inneren
und das Kultusministerium bestanden nur fir das eigentliche K6nigreich Dane-
mark. AufBerdem gab es noch zwei besondere Ministerien, fir Schleswig und fiir
Holstein-Lauenburg, welche mit der Abtrennung dieser Landesteile wegfielen.

§ 34. Die Tatigkeit der Minister teilt sich in vier Gruppen: 1. die Mit-
wirkung der einzelnen Minister bei der Ausfertigung der k6niglichen Be-
schliisse, 2. die beratende und in gewissen Fallen regierungsfiihrende Tatig-
keit, welche von sAmtlichen Ministern im Verein im Staatsrate oder im
Ministerrate ausgeUibt wird, 3. ihre selbsteindige Leitung der ihnen iiber-
tragenen Verwaltungszweige und 4. ihre Wirksamkeit im Reichstage.

1. Es liegt in der Natur der Sache, daB von einer min is terie 1 Ien
G e g e n z e i c h n u n g nicht bei denjenigen Beschliissen des K6nigs die
Rede sein kann, wo er auf die Vorschlige des Ministers nicht eingeht oder
iiberhaupt nichts unternehmen will. Was dagegen solche Beschliisse betrifft,
welche positiven Charakters sind, heifit es im § 13 des Grundgesetzes, daB
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die Unterschrift des Kbnigs unter Beschlissen, welche Gesetzgebung und
Regierung betreffen, denselben Giiltigkeit gibt, wenn sie von der Unterschrift
eines oder mehrerer Minister begleitet ist. Den Worten nach umfafit diese
Bestimmung eine jede Regierungshandlung von seiten des Kbnigs, und es
findet sich im Grundgesetz keine andere Bestimmung, welche etwa dazu
berechtigen k6nnte, gewisse dem K6nig als solchem zustandige Befugnisse
der ministeriellen Mitwirkung und der ministeriellen Verantwortlichkeit zu
entziehen. Nichtsdestoweniger hat man zwischen den Rechten, welche dem
Kbnig als ,,Regenten", und anderen Befugnissen, die ihm in irgendeiner
anderen Eigenschaft zustehen, eine Sonderung gemacht. So geschehen
z. B. die Ordensde k orationen ohne ministerielle Mitwirkung,
indem sie nur vom Ordenskanzler kontrasigniert werden, und in einem
Schreiben des Justizministeriums vom 15. April 1851 ist dies damit
motiviert, daB die ministerielle Verantwortlichkeit sich nicht auf die Be-
schliisse erstrecken kinne, welche der K6nig in seiner Eigenschaft als

,,Ordensherr" fasse. Nach dem damals geltenden Grundgesetz vom
5. Juni 1849 befand diese Frage sich auf eben demselben Standpunkt wie
nach dem jetzigen Grundgesetz von 1866, und die Vbereinstimmung der
genanten ministeriellen Entscheidung mit dem Grundgesetz ist deshalb
theoretisch bestritten worden. Die Praxis steht indessen fest. Ferner ist
gelehrt worden, da8 die ministerielle Kontrasignatur nicht bei Beschliissen
des K6nigs notwendig sei, welche er in seiner Eigenschaft als ,,K riegs -

herr" oder als ,,Chef des k6niglichen Hauses" faBt. Aber
auch die Richtigkeit dieser Satze wird von anderer Seite bestritten. Mit
Bezug auf den ersten Punkt hieB es im Grundgesetz von 1849 § 23: ,,Der
Kbnig hat die oberste Gewalt iiber die Land- und die Seemacht"; eine ent-
sprechende Bestimmung findet sich indes nicht im jetzt geltenden Grund-
gesetz und schon aus diesem Grunde scheint es unzuldssig zu sein, dem
K6nig eine besondere Stellung als Kriegsherr einzuriumen, welche aufer-
halb des allgemeinen Begriffes der Regierungshandlungen fallen wiirde.

In denjenigen Regierungsangelegenheiten, die vom Kinig ohne vorher-
gehende Behandlung im Staatsrate (siehe hieriiber sub 2.) erledigt werden
(so z. B. gewbhnliche Amtsbesetzungen), wird der Vorschlag des betreffenden
Ministers dem Kbnig entweder vom Minister selbst pers6nlich vorgelegt
oder durch den Kabinettssekretar des Kbnigs, dessen Wirksamkeit lediglich
eine referierende ist. Die vom Kbnig gefalte Resolution wird sodann
vom Minister kontrasigniert, insofern sie nach ihrer Natur iberhaupt kon-
trasigniert werden soll und der Minister dieVerantwortlichkeit iibernehmen will.

2. Der § 15 des Grundgesetzes bestimmt, daB die Minister im Verein
den S t a a t s r a t bilden, in welchem der Thronfolger, wenn er miindig
ist, Sitz nimmt. Der K6nig (oder derjenige, welcher in seinem Namen die
Regierung fiihrt) hat den Vorsitz, die Falle ausgenommen, in welchen der
Staatsrat in Ubereinstimmung mit den §§ 7 und 8 des Grundgesetzes (vgl.
das Gesetz vom 11. Februar 1871) mittlerweile die Regierung fiihrt (siehe
oben § 30). Mit Bezug auf die Wirksamkeit des Staatsrates heiflt es im
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§ 16 des Grundgesetzes, daB alle Gesetze und wichtigen Regierung. maBregeln
in demselben verhandelt werden sollen. Rbicksichtlich der Gesetzgebungs-
angelegenheiten ist diese Vorschrift also unbedingt und umfaBt alle Gesetze,
sowohl die regelmafigen als auch die provisorischen, sie m6gen noch so
unbedeutend sein, wie sie wollen. Die Gesetze miissen auBerdem den Um-
standen nach einer zweimaligen Behandlung im Staatsrat unterworfen
werden, ntmlich das eine Mal, ehe dieselben dem Reichstag unterbreitet
werden, und das zweite Mal, wenn sie vom Reichstage angenommen worden
und nachher dem Kbnige zur Bestatigung oder zur Ablehnung vorgelegt
werden. Welche Sachen auBer den Gesetzen als ,,wichtige Regierungs-
malregeln" im Staatsrate zur Verhandlung gebracht werden sollen, ist
weder im Grundgesetz noch in der allgemeinen Gesetzgebung angegeben.
Es finden sich nur ganz einzelne zerstreute positive Bestimmungen hierilber.
Wie die Grenzen hier gezogen werden sollen, beruht im wesentlichen auf
Herkommen, wie sich dies in den versohiedenen Ministerien unter der Ein-
wirkung der Praxis, welche in der entsprechenden Beziehung in dem vor
dem Jahre 1848 bestehenden geheimen Staatsrate befolgt wurde, gebildet
hat. Im iibrigen mu8 die Frage auf dem Ermessen der betreffenden Minister
beruhen.

Das Grundgesetz hat nicht befohlen, daB ein Protokoll bei den Ver-
handlungen des Staatsrates gefiihrt werden soll (anders verhalt es sich mit
Bezug auf die Sitzungen des Ministerrates; siehe unten); dies geschieht
jedoch zufolge eines Reskriptes vom 28. Marz 1848. Zur Fiihrung des
Protokolls ist ein Staatssekretar angestellt. Der Minister, welcher referieren
soil, tragt die Sache vor, wonach der K6nig den iibrigen Ministern ihre
Meinung abfordern kann. Es muB iiberdem in der Regel als die Pflicht
der Minister angesehen werden, sich unaufgefordert dariber auszusprechen,
wenn sie mit dem Vorschlage des referierenden Ministers nicht einverstanden
sind. Nach Beendigung der Beratungen erteilt der K6nig seine Resolution
entweder gleich in derselben oder in einer spateren Staatsratssitzung. Jeden-
falls wird in einer solchen spateren Sitzung eine Mitteilung iber die gefaBte
Resolution gemacht werden. Ist der Beschlu8 nicht ein bloB negativer, so
wird er vom betreffenden Minister kontrasigniert, falls dieser die Verant-
wortlichkeit fir denselben iibernehmen will. Es ist nicht im Grundgesetze
vorgeschrieben, daB ein k6niglicher Beschlu8 irgendeiner Art von allen
Ministern, welche sich mit demselben einverstanden erklart haben, mit-
unterschrieben werden soll. Das Grundgesetz setzt im § 13 voraus, daB
die Kontrasignatur von mehreren Ministern geleistet werden kann; doch
findet dies, mit Ausnahme der Falle, wo der gefafte BeschluB verschiedene
Zweige der Verwaltung beriihrt, nur ganz ausnahmsweise in besonders
wichtigen Angelegenheiten statt.

Sodann bestimmt der § 16 des Grundgesetzes, daB der K6nig, wenn
er in einzelnen Failen verhindert ist, Staatsrat zu halten, die Sache in
einem M i n i s t e r r a t verhandeln lassen kann. Dieser besteht aus samt-
lichen Ministern unter dem Vorsitz des vom Kbnig ernannten Konseils-
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prdsidenten. Jeder Minister soll dann sein Votum zum Protokoll abgeben,
und die Beschhisse werden nach Stimmenmehrheit gefaBt. Der Konseils-
prasident legt das iber die Verhandlungen gefiihrte und von den Ministern,
welche im Rate zugegen waren, unterzeichnete Protokoll dem K6nig vor,
welcher bestimmt, ob er dem vom Ministerrate gemachten Vorschlag un-
mittelbar beipflichten oder sich die Sache im Staatsrat vortragen lassen
will. Die Frage, ob der Thronfolger Zutritt zum Ministerrat habe, ist um-
stritten; doch scheint die verneinende Antwort die richtigere zu sein. Da-
gegen muB dem Thronfolger das Recht zugestanden werden, der folgenden
Verhandlung zwischen dem K6nig und dem Konseilsprdsidenten beizuwohnen.
Ubrigens ist diese Behandlungsweise der Staatsangelegenheiten in einem
Ministerrate bisher nur ganz ausnahmsweise in Anwendung gebracht worden.
Verschieden hiervon sind die sogenannten Ministerk on ferenz en ,
welche von den Ministern regelmikBig zu vorbereitenden und vertraulichen
Besprechungen von Staatssachen abgehalten werden. Diese Konferenzen
haben durchaus keinen offiziellen oder verfassungsmaBigen Charakter.

In den oben genannten Fallen ist die Wirksamkeit des Staatsrates und
des Ministerrates ausschlieBlich eine beratende. Wie aber oben im § 30
naher entwickelt, gibt es gewisse Falle, in welchen der Staatsrat interimistisch
die Regierung fiihrt und also selbst den endgiiltigen BeschluB in den vor-
liegenden Staatssachen zu fassen hat. Uber das Verfahren in diesen Fallen
gibt das Grundgesetz keine Vorschrift. Die Beschliisse miissen nach Stimmen-
mehrheit gefaBt werden, doch so, daB die Stimme des Prasidierenden, wenn
die Vota einander gegeniiber gleich stehen, den Ausschlag gibt; iibrigens
k6nnen hier zweifelhafte Fragen entstehen.

Besondere Uneinigkeit herrscht iber die Stellung des Thronfolgers in einem
solchen die Regierung fiihrenden Staatsrat. Wenn der Thronfolger namlich miindig
und gegenwdrtig ist, aber - was sich wohl denken 14dt - noch nicht in Gemai3heit
des Gesetzes von 1871 die Fiihrung der Regierung iibernommen hat, ist er nach
dem § 15 des Grundgesetzes berechtigt, im Staatsrat seinen Sitz einzunehmen. Der
Streit betrifft nun namentlich die Frage, inwiefern er als stimmberechtigtes Mit-
glied des Staatsrates auftreten kann, was bejahendenfalls als eine natirliche
Konsequenz nach sich ziehen wiirde, daB er als der Vornehmste den Vorsitz
fiihren miilte, oder ob er nur das Recht habe, den Verhandlungen des Staats-
rates beizuwohnen, ohne Stimmrecht austiben zu kinnen, in welchem letzteren
Falle der Vorsitz und die entscheidende Stimme natiirlich dem Konseilsprasidenten
gebiihrt. Die letztgenannte Auffassung weist darauf hin, daB die Worte des § 15
des Grundgesetzes (,,Die Minister im Verein bilden den Staatsrat, in welchem der
Thronfolger Sitz nimmt") dem Thronfolger eine von der Stellung der Minister ab-
weichende Stellung zuteilen, und ferner darauf, daB er nicht, wie diese, konstitu-
tioneller Verantwortlichkeit unterworfen ist, weshalb der Zweck seines Zutrittes
zum Staatsrate nicht sein kann, ihm Gelegenheit zu geben, auf die Regierung Ein-
fluB auszutiben und an der Fiihrung derselben, auBer in den gesetzlich bestimmten
Fallen, teilzunehmen, sondern nur ihn in den Stand zu setzen, sich Kenntnisse in
Staatssachen zu erwerben.

3. AuBer ihrer Mitwirkung bei der k6niglichen BeschluBnahme in
Staatssachen haben die Minister eine umfassende selbstandige Wirksamkeit
in ihrer Eigenschaft als Chefs der einzelnen Verwaltungs-
z w e i g e. Diese Wirksamkeit ist gesetzlich und durch die administrative
Praxis naher bestimmt. In einer Reihe von Gesetzesbestimmungen, die
gr6Btenteils aus der Zeit vor dem Grundgesetz von 1849 herrithren, ist den
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Ministern das Recht eingerdumt, verschiedene Regierungshandlungen selb-
standig und definitiv vorzunehmen, ohne die betreffende Sache erst dem
K6nig vorzulegen, so namentlich eine Menge Bewilligungen und Ausnahmen
von den Gesetzen. Der § 7 des Grundgesetzes hat diese altere Ordnung
aufrechterhalten (siehe unten § 59).

4. Mit Bezug auf die Wirksamkeit der Minister i m R e i c h s t a g e
bestimmt der § 59 des Grundgesetzes, da8 sie kraft ihres Amtes Zutritt zu
demselben haben und das Recht haben, wahrend der Verhandlungen, so oft
wie sie wollen, das Wort zu erhalten, wenn sie im iibrigen die Geschafts-
ordnung beobachten. Ein Stimmrecht iben sie nur dann aus, wenn sie
zugleich Mitglieder des Reichstages sind. Dagegen sind die Minister nicht
von Rechts wegen verpflichtet, sich im Reichstage wahrend der Verhand-
lungen einzufinden. In der grundgesetzgebenden Reichsversammlung im
Jahre 1849 wurde der Vorschlag gemacht, einem jeden der beiden Tinge
das Recht einzuraumen, die Gegenwart der Minister zu verlangen; dieser
Vorschlag wurde jedoch verworfen. Das den Mitgliedern des Reichstges
im § 62 des Grundgesetzes zugestandene Interpellationsrecht (siehe unten
§ 47) fiihrt keine rechtliche Verpflichtung fiir die Minister mit sich,
persdnlich im betreffenden Ting zu erscheinen, schon aus dem Grunde,
weil das Grundgesetz es den Ministern nicht verbietet, die Interpellation
schriftlich zu beantworten.

§ 35. Ministerverantwortlichkeit. Uber die Verantwortlichkeit der
Minister heit es im § 12 des Grundgesetzes: ,,Die Minister sind verant-
wortlich fir die Fiihrung der Regierung; ihre Verantwortlichkeit soll durch
Gesetz naher bestimmt werden." Es sind im Volkstinge mehrmals durch
private Initiative und in den spiteren Jahren auch von seiten der Regierung
Gesetzesvorschldge, die Verantwortlichkeit der Minister betreffend, vor-
gelegt worden; es hat sich jedoch bisher iiber die Grundsatze, auf welche
ein solohes Gesetz gebaut werden mififte, keine Einigkeit erzielen lassen
k6nnen.

Man ist also bei der Beurteilung der besonderen Verantwortlichkeit der
Minister darauf hingewiesen, eine Anleitung in den spdrlichen Vorschriften
des Grundgesetzes und in den Bestimmungen der allgemeinen Gesetzgebung
zu suchen. Mit Bezug auf die S t r a f s c h u 1 d mu83 das allgemeine bUrger-
liche Strafgesetz vom 10. Februar 1866 in Anwendung gebracht werden, und
zwar insbesondere das 13. Kapitel desselben, in welchem die Verbrechen
im Amte behandelt werden. Besonders kann hier der § 143 des Straf-
gesetzes genannt werden, demzufolge Versaumnis oder Fahrlassigkeit in der
Amtsfiihrung, wofern die Gesetzgebung nicht besondere Strafbestimmungen
enthalt, nur dann Strafe nach sich zieht, wenn jemand sich dessen 6fter
schuldig macht, oder wenn grobe Versaumnis oder Fahrlassigkeit erwiesen ist.

Riicksichtlich der Straffalligkeit der Minister sowohl in ihrer selbstandigen
Wirksamkeit als Chefs der verschiedenen Verwaltungszweige als auch in ihrem
Verhiltnisse zum Reichstag ist weiter nichts zu bemerken. Die Bedingungen
der Strafschuld sind hier die gewdhnlichen: es muB eine rechtswidrige Hand-
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lung, welche einen Rechtsbruch enthalt oder mit sich fiihrt, vorliegen, und
sie muB dem Betreffenden als vorsdtzlich oder - in gewissen Fallen - als
fahrldssig nachgewiesen werden kinnen, wobei auBerdem noch die allgemeinen
Regeln iiber den Versuch und die Teilnahme an Verbrechen in Anwendung
kommen.

Dagegen entstehen Streitfragen, wo es sich urn die Verantwortlichkeit
der Minister in ihrem Verhaltnisse zu den vom Kinig gefaften Beschliissen
handelt. Auch hierzulande herrscht derselbe Streit wie anderswo in be-
zug auf die Frage, inwiefern bei den Beschliissen, die iberhaupt kontra-
signiert werden sollen - also die rein negativen Beschliisse ausgenommen -
die Gegenzeichnung eine Bedingung dafiir ist, eine solche Verantwortlichkeit
geltend machen zu k6nnen, oder ob ein Minister nicht auch ohne Kontra-
signatur durch jede Handlung oder Unterlassung, welche den allgemeinen
Rechtsregeln zufolge hinlanglich ist, kriminelle oder zivile Verantwortlich-
keit nach sich zu ziehen, sich solche Verantwortlichkeit zuziehen kann.
In'Verbindung hiermit hat man die Frage aufgeworfen, ob eine von einem
Minister kontrasignierte kinigliche Resolution auch den iibrigen oder den
spiter ernannten Ministern gegeniiber verbindend sei, so daB diese, ohne
sich der Verantwortlichkeit auszusetzen, einer solchen Resolution Folge
leisten k6nnen, oder ob sie auf ihre eigene Verantwortlichkeit hin die Ge-
setzmafigkeit der Resolution einer Priifung unterwerfen miissen.

Die Vorschriften des Grundgesetzes hieriiber sind in dem § 13 ent-
halten. Das Grundgesetz von 1849 enthielt mit einer unwesentlichen
Abweichung, welche in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung ist, eine
entsprechende Vorschrift. Aus diesen Bestimmungen hat man e contrario
schlieBen wollen, daB nur der oder die kontrasignierenden Minister ver-
antwortlich sind. Diese Auffassung hat in einem Reichsgerichtsurteile von
1856 Ausdruck gefunden, welches vier der angeklagten Minister schon aus
dem Grunde freisprach, weil dieselben die betreffenden kbniglichen Beschliisse
nicht mitunterschrieben hatten. Gegen die Richtigkeit dieser Ansicht haben
indes juristische Schriftsteller, namentlich H o 1 c k und M a t z en , geltend
gemacht, daB die Worte des Grundgesetzes nicht mit Notwendigkeit eine
solche exzeptionelle Abweichung von den allgemeinen strafrechtlichen Regeln
mit sich fiihren, wie es der Fall sein wiirde, wenn z. B. ein Minister im Staats-
rate eine gesetzwidrige oder schddliche MaBregel anraten k6nnte, ohne daffir
verantwortlich zu werden, so lange er nur unterlieB, die Resolution des
K6nigs zu kontrasignieren.

Es muB freilich zugegeben werden, daB der § 13 des Grundgesetzes
keine gegensdtzliche Interpretation notwendig macht. Das im § 12 des
Grundgesetzes in Aussicht genommene Gesetz iiber die Ministerverantwort-
lichkeit wiirde die Verantwortlichkeit auch auf andere als denjenigen oder
diejenigen, welche den BeschluB des K6nigs kontrasigniert haben, erstrecken
kbnnen. Es fragt sich dann, ob andere Interpretationsdaten eine Be-
schrinkung der allgemeinen strafrechtlichen Regeln zulassen. In dieser
Beziehung miissen besonders die gemeinschaftlichen Verfassungen vom
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2. Oktober 1855 und 18. November 1863 in Betracht kommen. Aufer
den §§ 13 und 16 des gegenwirtigen Grundgesetzes entsprechenden Vor-
schriften enthielten diese Verfassungen besondere Regeln dariber, da8
gewisse Angelegenheiten im geheimen Staatsrat verhandelt werden soliten.
Fiir diese Angelegenheiten bestand die Vorschrift, daB der BesehluB des
K6nigs von simtlichen mit demselben einverstandenen Ministern unter-
schrieben werden sollte. In einigen dieser FRl1e muBte ferner nach den
benutzten Ausdriicken unzweifelhaft angenommen werden, daB eine Ver-
antwortung nur durch Gegenzeichnung iibernommen wurde, und fuir die
iibrigen Falle, wo dies nicht besonders hervorgehoben war, fehite ohne
Zweifel der Anhalt, um eine abweichende Regel aufzustellen. Allerdings
wurde durch die Vorschrift, daB alle einverstandenen Minister den BeschluB
kontrasignieren solten, das Verhaltnis ein anderes als das nach dem gegen-
wartigen Grundgesetz bestehende, wonach einer oder mehrere der Minister
sehr wohl im Staatsrate eine Veranstaltung anraten k6nnen, ohne den dies-
beziiglichen Beschlu8 des Kbnigs zu kontrasignieren. Trotz diesem Unter-
schied scheint es sich doch behaupten zu lassen, daB es infolge der an-
gefihrten historischen Daten ein im dAnischen Verfassungsrecht anerkannter
Grundsatz ist, daB die ministerielle Verantwortung fir kinigliche Beschliisse
nur durch Gegenzeichnung iibernommen wird.

Die obigen Bemerkungen haben nur solche kinigliche Beschliisse beriick-
sichtigt, welche kontrasigniert werden miissen. Was hingegen die rein nega-
tiven Besehliisse betrifft, die nach ihrer Natur keine ministerielle Gegen-
zeichnung erfordern, so mu8 zweifelsohne anerkannt werden, daB die Ver-
antwortlichkeit der Minister ganz nach den allgemeinen Regeln der Gesetz-
gebung zu beurteilen ist.

Die zweite oben beritirte Frage, ob ein Minister verpflichtet ist, einem
von einem anderen Minister kontrasignierten k6niglichen Befehl Folge zu
leisten, also die Frage von der Verantwortlichkeit fir die Vollziehung eines
kiniglichen Besehlusses wird von dem Standpunkte, welchen man in der
Frage von dei Verantwortlichkeit fir die Mitwirkung an der BesohluBnahme
selbst einnimmt, unabhingig beantwortet werden k6nnen. Es mu3 hier
ohne Zweifel anerkannt werden, daB das Grundgesetz nicht dazu berechtigt,
einen Minister, welcher eine gesetzwidrige MaBregel ins Werk setzt, von
der Verantwortlichkeit fir dieselbe mit Hinweisung darauf freizusprechen,
daB er in tbereinstimmung mit einer in geh6riger Form kontrasignierten
k6niglichen Resolution gehandelt habe. Wenn es im § 13 des Grundgesetzes
heiBt, daB die Beschliisse des K6nigs durch die Kontrasignatur eines Ministers
Giiltigkeit erhalten, so kann dies nur als eine formelle Vorschrift angesehen
werden, welche durchaus nicht bezweckt, eine Regel fiir den Umfang der
materiellen Befugnisse des K6nigs zu geben. Und da nun die Minister
nach dem § 12 des Grundgesetzes fiir die Fiihrung der Regierung im ganzen
verantwortlich sind, kinnen sie sich der Aufgabe nicht entziehen, auf ihre
eigene Verantwortung hin zu untersuchen, ob eine in gesetzlicher Form ab-
gefaBte kinigliche Resolution auch ihrem materiellen Inhalte nach gesetzlich

§ 35 61



62 Zweiter Abschnitt: Die Inhaber der Staatsgewalt. 2. Kap. Die Minister. § 35

und rechtmiaig sei. In dem oben erwdhnten Urteil des Reichsgerichtes ist es
ausgesprochen, daB ein Minister nicht die Befugnis habe, sich der Voll-
ziehung einer untergeordneten MaBregel zu widersetzen, welche die not-
wendige Folge einer nach dem Vorschlag eines anderen Ministers erfolgten
und in gesetzmdBiger Form gegebenen k6niglichen Resolution sei. Da
also der untergeordnete Charakter der betreffenden MaBregel ausdriicklich
hervorgehoben ist, kann dieses Urteil nicht als ein Prajudiz riicksichtlich
der Frage in ihrer Reinheit betrachtet werden.

Die den Ministern in Veranlassung ihrer Amtsfihrung etwaigenfalls
obliegende E r s a t z p f 1 i c h t muB nach den allgemein geltenden zivil-
rechtlichen Regeln beurteilt werden. Es mu8 also eine objektiv rechts-
widrige und durch gewisse subjektive Voraussetzungen charakterisierte
Handlung vorliegen, wodurch entweder die Staatskasse oder eine Privat-
person einen Verlust erlitten hat. Schadensersatzforderungen seitens der
8 t a at s k a s s e k6nnen in Gemdaheit des § 14 des Grundgesetzes nur vom
Konig oder vom Volksting durch eine Belangung vor dem Reichsgericht
geltend gemacht werden. Das Gesetz vom 3. Marz 1852, welches das recht-
liche Verfahren in Reichsgerichtssachen anordnet, kennt indessen keine
besondere Schadensersatzklage, sondern berechtigt nur dazu, Schadens-
ersatzforderungen mit einer Strafklage zu verbinden, obgleich es ja leicht
der Fall sein kann, daB ein Minister zum Schadensersatz verpflichtet ist
ohne eben deshalb auch strafwiirdig zu sein. Im iibrigen mu3 hier beziig-
lich der finanziellen Verantwortlichkeit der Minister auf den dritten Ab-
schnitt, Kapitel IV, besonders § 77 verwiesen werden.

Es ist, im Fall ein Minister durch eine amtliche Handlung einer Pr iv a tp e r son
einen rechtswidrigen Schaden zugefiigt hat, von A s c h e h o u g in Christiania
behauptet worden, daB das Reichsgericht, wenn der Minister vor demselben vom
K6nige oder vom Volkstinge angeklagt wird, der betreffenden Privatperson Schaden-
ersatz zuerkennen k6nne. Dies miifte dann auf eine dem allgemeinen gericht.
lichen Strafverfahren, dessen subsidiarische Giiltigkeit das Reichsgerichtsgesetz
von 1852 anerkennt, entlehnte Regel gestiitzt werden. Auf die im Grundgesetz
enthaltenen Regeln fiber die Kompetenz des Reichsgerichts 1dBt sich solches nicht
stiitzen, und im Reichsgerichtsgesetz hei3t es nur, daB diejenigen Ersatzforderungen,
welche unter der Anklage einbefa3t sind - also bloB die von der Anklage erhobenen
Ersatzforderungen - durch das Urteil des besagten Gerichtes ihren AbschluB finden
kinnen. Dagegen kann die Privatperson, wenn das Reichsgericht einen Minister
verurteilt hat, ohne iber die private Ersatzforderung zu entscheiden, gegen den
Minister eine Ersatzklage vor den gew6hnlichen Gerichten anhangig machen. In
Ubereinstimmung mit § 72 des Grundgesetzes, welcher unten in § 63 ndher besprochen
werden soll, ist es ferner die Ansicht der meisten, daB der Privatmann, welcher sich
benachteiligt fiih1t, auch ohne ein Reichsgerichtsurteil abzuwarten eine solche Ersatz-
klage gegen den Minister erheben kann, wenn die Beschuldigung darauf hinauslauft,
daf3 dieser die Grenzen seiner Kompetenz iiberschritten habe.

Eine besondere Verjahrungsfrist der ministeriellen Verantwortlichkeit
ist im danischen Recht nicht festgesetzt, und die im Strafgesetz von 1866
enthaltenen allgemeinen Verjdhrungsvorschriften sind auf Amtsverbrechen
iiberhaupt nicht anwendbar.

Dagegen falt die Verantwortlichkeit fort, wenn auf die Anklage in
bindender Weise Verzicht geleistet wird. Was hierzu erforderlich ist, ist
indes umstritten. So viel ist gewiB, daB der Verzicht durch Gesetz geschehen
kann. Es ist ebenfalls unbestritten, daB die Minister der Verantwortlichkeit
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dem Volkstinge gegeniiber ein fir allemal enthoben sind, wenn bei der
Priifung der Staatsrechnung die beiden Abteilungen des Reichstages in
einer und derselben Session fir dieselbe Decharge erteilt haben, obgleich
dies nicht in Gesetzesform geschieht (siehe weiter unten § 76). Schlie8-
lich scheint es unbestreitbar zu sein, daB der K6nig rechtsgiiltig auf sein
Anklagerecht in jedem einzelnen Falle verzichten kann. Dies sind die
einzigen Wege, auf welchen nach der Meinung mancher die Anklage ganz
oder teilweise wegfallen kann. Der einseitige, ausdriickliche oder still-
schweigende Verzicht seitens des Volkstinges sol dagegen nicht eine solche
rechtliche Wirkung haben. Dies stiitzt man auf die im § 50 des Grund-
gesetzes enthaltene Bestimmung, welcher zufolge der ,,Reichstag" mit
Riicksicht auf die Staatsrechnung Beschliisse zu fassen hat, wovon es dann
eine Folge sein sol, da8 die BeschluBnahme des einen Tinges ohne ver-
bindende Kraft sei, wenn sie nicht in derselben Reichstagssession auch von
dem anderen Ting angenommen wird.

Als eine MiBlichkeit an dieser Lehre ist es hervorgehoben worden, daB
das Volksting es hiernach in seiner Gewalt haben wiirde, das jeweilige An-
klagerecht his ins Unendliche durch vollstindig unbefugte Aufschiebungen
aufrechtzuerhalten. Es scheint auch, daB weder die in Betreff der Gut-
heiBung der Staatsrechnung gegebenen Vorschriften noch der Umstand,
daB das Grundgesetz keine Frist fir die Erhebung der Anklage festgesetzt
hat, mit Notwendigkeit die mit der Natur der Sache sehr wenig iberein-
stimmende Konsequenz nach sich ziehen k6nnen, der ausdriicklichen oder
stillsehweigenden Verzichtleistung von seiten der zur Anklage berechtigten
K6rperschaft verbindende Kraft absprechen zu missen.

Wahrend dem K6nig sonst nach § 26 des Grundgesetzes das Begnadigungs-
recht zusteht, kann er demselben Paragraphen zufolge nur mit Genehmigung
des Volkstinges den Ministern die ;hnen vom Reichsgericht zuerkannten
Strafen erlassen.

§ 36. Das Reichsgericht. Die konstitutionellc Verantwortlichkeit der
Minister fir ihre Amtsfhihrung wird vom Kinig oder vom Volksting durch
Anklage vor dem Reich s g erich t 'geltend gemacht.

Abgesehen von der oktroierten Verfassung vom 26. Juli 1854, in welcher
eine besondere Verantwortlichkeit der Minister nicht festgesetzt war, haben
alle danischen Verfassungsgesetze seit 1849 das Reichsgericht sowohl aus
juristischen als auch aus politischen Elementen zusammengesetzt. Nach
dem Grundgesetz von 1849 waren diese beiden Bestandteile einander an
Zahl gleich, indem das Reichsgericht aus 16 Mitgliedern bestand, von
welchen je acht und acht bzw. vom Landstinge und vom Hbchstengericht
(d. h. vom obersten Gerichtshof des ganzen Reiches) aus ihrer eigenen Mitte
gewahit wurden. Das Verfassungsgesetz vom 2. Oktober 1855 gab dem
juristischen Elemente das tObergewicht, indem das Reichsgericht aus fiinf
vom Reichsrate und zehn von den obersten Gerichtsh6fen der Monarchie
(d. h. dem Hbchstengericht und den beiden Appellationsgerichten fUr
Schle. wig und fir Holstein-Lauenburg) gewahiten Mitgliedern bestand.
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Das Grundgesetz vom 18. November 1863 legte dagegen dem politischen
Elemente eine durchaus vorherrschende Stellung bei, indem das Gericht
aus dem ganzen Landsting, welches aus 83 Mitgliedern bestand, und sechs
vom H6chstengericht nebst drei vom schleswigschen Appellationsgericht
erwahiten Mitgliedern zusammengesetzt war. Das jetzt geltende Grund-
gesetz hat wiederum das Gleichgewichtssystem eingeffihrt, indem der § 68
desselben bestimmt, daB das Reichsgericht aus den ordentlichen Mitgliedern
des obersten Gesichtshofes des Landes, deren Anzahl 13 ist, und einer
ebenso groBen Anzahl vom Landstinge aus seiner Mitte fir vier Jahre zu
Richtern erwahiter Minner besteht. Wenn in einem vorliegenden Fall nicht
alle ordentlichen Mitglieder des hbchsten Gerichtes an der Verhandlung
und der Entscheidung teilnehmen k6nnen, sol eine dementsprechende An-
zahl der vom Landstinge zuletzt oder mit der kleinsten Stimmenzahl ge-
wahiten Reichsgerichtsmitglieder zuriicktreten. Ist aber eines der vom
Landsting erwahiten Mitglieder an der Austibung seiner richterlichen
Funktion verhindert, so muB eine Ergdnzungswahl stattfinden. Mit Rick-
sicht hierauf ist es im Reichsgerichtsgesetz vom 3. Mdrz 1852 § 9 vor-
geschrieben, daB das Landsting, wenn eine Anklage vor dem Reichsgericht
schwebt und es zu erwarten steht, daB die Reichstagssession bald ge-
schlossen werde, einige Suppleanten wahlen kann. Wer seinen Sitz im
hchsten Gericht oder im Landsting verliert, hrt auf Mitglied des Reichs-
gerichtes zu sein. Doch bestimmt der § 68 des Grundgesetzes, daB, wenn
das Landsting aufgelist wird, nachdem eine Sache vor das Reichsgericht
gebracht worden ist, doch die vom aufgelbsten Ting gewahlten Mitglieder
ihren Sitz im Gericht beibehalten, bis die betreffende Sache zu Ende ge-
bracht ist.

Die Wahlen des Landstinges zum Reichsgericht erfolgen jedesmal,
wenn das Ting durch neue Wahlen eine Anderung in seiner Zusammen-
setzung erfahren hat. Friiher wurden die Wahlen durch einfache Mehr-
heit entschieden; nachdem aber die Proportionszahlmethode 1909 durch
die Geschaftsordnung des Landstinges fiir alle Wahlen vorgeschrieben
worden ist, findet sie nunmehr auli fir die Wahlen zum Reichsgericht
Anwendung.

Das Gericht wahit selbst seinen Prases aus seiner Mitte. Die Gerichts-
ordnung ist durch das Gesetz vom 3. Marz 1852 bestimmt, welches der
zweiten interimistischen Bestimmung des Grundgesetzes zufolge bis auf
weiteres mit den nach der seit 1849 geschehenen Veranderung in der Zu-
sammensetzung des Reichsgerichtes erforderlichen Anpassungen in Kraft
geblieben ist. Nach diesem Gesetz wird in Reichsgerichtssachen eine
6ffentliche und miindliche Verhandlung in Vbereinstimmung mit den
Grundsatzen des Anklageprinzips in Anwendung gebracht. Die Abstimmung
bei der Abfassung des Urteils geschieht geheim.

Neben dieser Wirksamkeit des Reichsgerichtes, in den gegen die Minister
wegen ihrer Amtsfiihrung erhobenen Anklagen das Urteil zu fallen, k6nnen
auch noch einzelne andere Sachen hier ihre Entscheidung finden, indem
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der Kbnig dem § 69 des Grundgesetzes zufolge das Recht hat, auch andere
Personen vor dem Reichsgericht wegen begangener Verbrechen, die er fiir
den Staat als besonders gefdhrlich ansieht, mit Genehmigung des Volks-
tinges anklagen zu lassen. Weiter erstreckt die Kompetenz des Reichs-
gerichtes sich aber nicht.

Das Volksting hat viermal Anklagen vor das Reichsgericht gebracht. Das
erstemal war im Jahre 1855 gegen die Mitglieder des abgegangenen Orstedschen
Ministeriums, und zwar weil dasselbe, mit der M6glichkeit eines Ostseekrieges zwischen
Ruffland und England vor Augen, ohne Bewilligung Riistungen verschiedener Art
hatte vornehmen lassen. Am 28. Februar 1856 fallte das Reichsgericht in dieser
Sache sein Urteil und sprach samtliche Minister frei. Zwei andere Anklagen wurden
im Jahre 1877 erhoben. In der einen wurden drei Minister, die einander abgelbst
hatten, angeklagt, weil sie die Grenzen ihrer Gewalt iiberschritten und das Interesse
der Staatskasse dadurch auf3er Acht gelassen haben sollten, da3 sie einen dem Staate
gehrenden, in Kopenhagen gelegenen Kirchenplatz mit einer darauf befindlichen
Ruine unter der Bedingung verkauft hatten, daB der Kaufer es fibernahm, auf
demselben eine Kirche zu bauen. In der anderen Sache handelte es sich um tUber-
schreitungen bei der Verwendung der zum Bau eines neuen k6niglichen Theaters
in Kopenhagen bewilligten Summe. Auch diese beiden Prozesse endeten mit der
vollstandigen Freisprechung der angeklagten Minister. Endlich wurden 1909 zwei
zuriickgetretene Minister, der Konseilsprasident nnd der Minister des Innern, unter
die Anklage gestellt, durch Vernachldssigung ihrer Aufsichtspflicht einen Kollegen
in den Stand gesetzt zu haben, in grof3em Umfange Unterschlagungen und Urkunden-
falschung einer der 6ffentlichen Kontrolle unterstehenden Sparkasse gegenfiber zn
begehen. Wahrend das Urteil des Reichsgerichts auch in diesem Falle den Konseils-
prasidenten als nicht schuldig erklarte, wurde der zweite mitangeklagte Minister
wegen Vernachlssigung amtlicher Pflichten zu einer Geldstrafe verurteilt.

Eine Anklage von seiten des K6nigs hat bisher nicht stattgefunden.

Drittes Kapitel. Der Reichstag.
§ 37. Wahlrecht. Der Reichstag besteht aus dem Volksting und dem

Landsting (§ 29 des Grundgesetzes).
Das V o Ik s t i n g besteht aus Mitgliedern, welche in besonderen Wahl-

kreisen so gewahit werden, daB jeder Kreis e i n e n Reprasentanten erhalt.
Das L a n d s t i n g besteht teils aus Mitgliedern, welche vom K6nig

ernannt werden, teils aus gewah1ten Mitgliedern. Die letztgenannten werden
in grd8eren Kreisen gewahit, und zwar so, daB jeder Kreis in der Regel
mehrere Reprasentanten wah1t. Bei der Vornahme dieser Wahlen findet
eine Kombination der Unmittelbarkeit und der Mittelbarkeit sowie von
allgemeinem und durch Zensus begrenztem Wahirecht statt.

Die naheren Regeln iiber die Zusammensetzung der beiden Reichstags-
abteilungen und iiber die Wahlen finden sich in den §§ 30-40 des Grund-
gesetzes und in dem sich hieran anschlief3enden Wahlgesetz vom 12. Juli
1867, welches nach mehreren nachtraglichen Anderungen unterm 7. Fe-
bruar 1901 in neuer Abfassung erlassen wurde. Unterm 13. Mai 1911
wurde ein Zusatzgesetz iiber die Stimmabgabe abwesender Seeleute gegeben.
Fir die Fdrder waren besondere Wahiregeln durch ein Gesetz von 1850
gegeben. Diese Vorschriften wurden durch das Wahlgesetz von 1867 auf-
rechterhalten, sind aber jetzt von einem neuen Gesetze vom 2. Mdrz 1903
nebst einem Zusatzgesetze vom 10. Mai 1912 fir abwesende Seeleute ab-
gelist worden.

Nach § 30 des Grundgesetzes steht das Wah 1 rech t z umV o 1 ks -
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t i n g einem jeden unbescholtenen Manne zu, der im Besitze des Indigenats
ist und sein 30. Lebensjahr zuriickgelegt hat, ausgenommen wenn er:

a) ohne eigenen Hausstand zu haben in privatem Dienstverhdltnis steht,
b) 6ffentliche Armenunterstiitzung genieBt oder genossen hat, ohne daB

ihm die Zuriickbezahlung derselben entweder erlassen ist oder er die emp-
fangene Unterstiitzung zuriickbezahlt hat,

c) in der Verfiigung iber sein Vermagen beschrankt worden ist,
d) nicht wenigstens ein Jahr lang in dem Wahlbezirk oder in der Stadt,

wo er sich zu der Zeit aufhilt, da die Wahl stattfindet, festen Wohnsitz

gehabt hat.
Es ist im Grundgesetz nicht naher angegeben, wer als ,,unbescholten" (uberygtet)

angesehen werden soll, und eine allgemeine gesetzliche Definition dieses Begriffes
gibt es im danischen Recht nicht. Da der Begriff an sich unbestimmt ist, muB an-
genonunen werden, daB das Grundgesetz die Fixierung desselben der allgemeinen
Gesetzgebung iiberlassen hat. Eine solche Definition ist bis zu einem gewissen
Grad im Wahlgesetz ergangen, indem dasselbe im § 2 festsetzt: ,,Niemand kann
als unbescholten angesehen werden, welcher durch einen Richterspruch einer der
6ffentlichen Meinung nach entehrenden Handlung schuldig befunden ist". Zufolge
dieser Bestirmnung hat man also nicht auf die Art der Strafe, sondern auf den
Charakter der begangenen, strafbaren Handlung Riicksicht zu nehmen. Es ist
den das Gesetz anwendenden Beh6rden jiberlassen, dariiber zu entscheiden, welche
Handlungen der 6ffentlichen Meinung nach als entehrend anzusehen sind. Doch
heiit es in einem Gesetz fiber die Wiederverleihung der Ehrenrechte vom 3. April 1868
§ 6, daI strafbare Handlungen, welche von Kindern unter 15 Jahren begangen werden,
niemals, und wenn sie von jungen Leuten zwischen 15 und 18 Jahren begangen werden,
nur wenn die Strafe eine gewisse Gralle fibersteigt, eine entehrende Wirkung haben
sollen. Besondere Ehrenstrafen sind im heutigen danischen Recht unbekannt. Straf-
erlall durch Begnadigung hebt die Wirkung des Urteils hinsichtlich der Austibung
des Wahlrechtes nicht auf. Uber die Wiederherstellung der Ehrenrechte zufolge des
obigen Gesetzes vom 3. April 1868 und eines spateren Gesetzes vom 13. April 1894
sowie auch bei bedingter Strafaussetzung, siehe den § 60 unten.

,,Offentliche Armenunterstiitzung" bedeutet nur die im § 84 des Grundgesetzes
vorgesehene Unterstiitzung von seiten des 6ffentlichen Armenwesens (unten § 104),
dagegen nicht die 1891 eingefiihrte Altersversorgung sowie auch nicht Unterstiitzung
aus besonderen Hilfskassen und noch weniger aus milden Stiftungen (vgl. § 65 unten
fiber die sogenannten ,,Stiftshospitaler"), Legaten u. dgl.

Die sub c) genannte Bedingung, dalI der Betreffende nicht in der Verfigung fiber
sein Verm6gen beschrankt ist, ist durch § 5 des Wahlgesetzes dahin bestimmt worden,
da8i er nicht entmiindigt sein oder im Konkurse stehen darf.

Insofern es nach dern sub d) Angeffihrten erforderlich ist, dalI der Betreffende ein
Jahr lang festen Wohnsitz imn Wahlkreise gehabt habe, wird dies voin letzten Jahre
vor demjenigen Zeitpunkte verstanden, wo sein Wahirecht in Frage kommt. Wenn
es neben der Forderung eines einjahrigen festen Aufenthaltes im Wahlkreise auch
noch besonders heiBt ,,oder in der Stadt", so findet dies allein Anwendung ffir Kopen-
hagen, Odense und Aarhus, die einzigen Stddte des Reiches, die in mehrere Volkstings-
wahlkreise eingeteilt sind, mbglich auch ffir den sogenannten Handelsplatz Frederiks-
berg bei Kopenhagen (vgl. S. 73, Anmerkung), welcher ebenfalls in zwei Wahlkreise
geteilt ist. Hier kann also ein Umziehen von einem in den andern Wahlkreis der
betreffenden Stadt nicht eine Suspension des Wahlrechts bewirken. Mit Bezug auf
die Domizilbedingung ist im § 6 des Wahlgesetzes auflerdem noch festgesetzt, daB
derjenige, welcher an mehreren Orten festen Wohnsitz hat, selbst bestimmen kann,
wo er sein Wahlrecht geltend machen will.

Die Bedingungen, um das Wah1recht zum Landsting aus-
iiben zu k6nnen, sind nach dem § 35 des Grundgesetzes sowohl mit Bezug
auf die unmittelbaren als auch auf die mittelbaren Wahlen eben dieselben
wie die fir das Wahirecht zum Volksting festgesetzten, doch wird hier
nur verlangt, daB der betreffende wahrend letzten Jahres vor der Wahl
in einer der Stadte oder im Landdistrikte des fraglichen Landstings-
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kreises festen Wohnsitz gehabt hat. Es kinnte scheinen, daB - diese
Bestimmungen w6rtlich genommen - eine Wohnungsverinderung inner-
halb des Landstingswahlkreises von einer Stadt nach einer anderen oder
von einer Stadt nach dem Landdistrikt oder umgekehrt die Suspension
des Wahlrechtes nach sich ziehen miisse; es muB jedoch angenommen
werden, daB solche Wohnungsverinderungen, ganz so wie Umziige innerhalb
der Grenzen des Landdistriktes, ohne Einflu8 auf die aktive Wahlfdhigkeit
sind, und daB die Redaktion des Paragraphen nur beabsichtigt festzusetzen,
daB die Frage, ob der Betreffende als Stadt- oder als Landwdhler aufzutreten
hat, davon abhangig sein soll, wo er zur Zeit der Wahl oder, richtiger gesagt,
zur Zeit, wo die Wahllisten abgefaBt werden, seinen festen Wohnsitz hat.
Von dieser Auffassung, daB nur die Forderung des Wohnsitzes im Lands-
tingskreis (Stadt und Land) wahrend des letzten Jahres aufgestellt werden
kann, geht auch das Wahlgesetz aus. Wenn jemand in mehreren Kommunen
festen Wohnsitz hat, kann er nach dem § 47 des Wahlgesetzes an den Lands-
tingswahlen nur dort teilnehmen, wo er sein Wahlrecht zum Volksting geltend
macht.

Ein besonderes, privilegiertes Wahlrecht zum Landsting haben dem-
nachst gewisse Klassen Wahler, welche das letzte Jahr eine gewisse steuer-
pflichtige Einnahme gehabt oder einen gewissen Stenersatz erledigt haben.
Hiertiber siehe weiter unten § 41.

Im § 114 des allgemeinen biirgerlichen Strafgesetzes vom 10. Februar 1866 ist
bestimmt, daB derjenige, welcher seine Stimme bei den Wahlen zu den gesetzgebenden
Versammlungen verkauft, mit Geldbul3e bestraft werden und autierdem seines Wahl-
rechtes verlustig sein soll, das erstemal wahrend einer Zeit von 5 Jahren und im
Wiederholungsfalle auf immer. Da das Grundgesetz eine solche Verwirkung des Wahl-
rechtes nicht statuiert (es sei denn, da3 der Betreffende den Gesetzen nach als ,,be-
riichtigt" bezeichnet werden miisse), hat man die Vereinbarkeit dieser strafgesetzlichen
Bestimmung mit dem Grundgesetz bestritten.

Die gesamte Anzahl der Whiler betragt ungefahr 17o der Bevblkerung.
DaB die Zahl trotz der im ganzen weit ausgedehnten Wahlrechtsbedingungen
doch nicht gr5Ber ist, liegt vorzugsweise in der hohen Altersgrenze. In
den spateren Sitzungsperioden ist von der Regierung ein Vorschlag zur
Abanderung des Grundgesetzes vorgelegt worden, wonach das Wahirecht
schon mit dem 25. Jahre eintreten und gleichzeitig auch auf Frauen und
Dienstboten ausgedehnt werden sollte. In der jiingsten Regierungsvorlage
von 1912 wurde ferner eine durchgreifende Umgestaltung des Landstinges
unter Aufhebung des privilegierten Wahirechts und der k6niglichen Er-
nennungen in Vorschlag gebracht. Diese Vorlage wird jedoch schwerlich
ohne wesentliche Anderungen angenommen werden.

§ 38. Wahllisten. Ober saimtliche wahlberechtigte Personen sowie
auch iiber die privilegierten, hachstbesteuerten Landstingswdhler in Kopen-
hagen und den Provinzialstadten werden in jeder Kommune durch die
Kommunalvorstande Wahllisten abgefaBt. Die besonderen Listen iiber die
hachstbesteuerten Landstingswdhler in den Landdistrikten werden von den
Wahivorstanden der Landstingsbezirke aufgestellt. Diese Listen werden
alljdhrlich abgefaBt und gelten vom 1. April bis zum folgenden 31. Marz.

5*

67§ 38



68 Zweiter Abschnitt: Die Inhaber der Staatsgewalt. 3. Kap. Der Reichstag. § 39

AuBerdem werden noch besondere Supplementlisten iiber solche aufgestellt,
welche am 1. April den Alters- und Domizilbedingungen nicht geniigen,
von denen man jedoch erwarten kann, daB sie dieselben im Laufe des Jahres
erfillen werden. Diese Wahler kdnnen dann ihr Wahlrecht austiben, insofern
die betreffende Wahl erst nach dem Tage eintritt, an welchem die fraglichen
Bedingungen erfiillt worden sind. Vor der schlieBlichen Berichtigung dieser
Listen werden dieselben vom 1.-8. Marz zu bffentlicher Durchsicht aus-
gelegt. Ein jeder, welcher glaubt, daB er ohne giiltigen Grund in den Listen
iibergangen worden ist, sowie auch ein jeder, Welcher vermeint, daB jemand,
ohne dazu berechtigt zu sein, in dieselben aufgenommen worden ist, kann
innerhalb drei Tage nach Ablauf der erwihnten acht Tage schriftlich ver-
langen, in die Listen aufgenommen zu werden oder fordern, daB der Name
dieses anderen getilgt werde. Derartige gegen die Wahllisten erhobenen
Einwendungen werden von den beziiglichen Kommunal- oder Landstings-
wahivorstanden in einer affentlichen Sitzung im Laufe des Marz ent-
schiedeD. Wenn es durch diese Entscheidung erkannt wird, daB jemand in
die Listen aufgenommen werden soll, so ist sie definitiv. Dagegen kann die
Entscheidung, wodurch jemandem das Wahlrecht verweigert wird, von ihm
vor Gericht angefochten werden. Wird er durch richterliches Urteil als
wahlberechtigt erkannt, so soll er, wenn er eine gerichtliche Ausfertigung
des Urteiles vorzeigt, sofort in die Listen aufgenommen werden. Doch kann
der Kommunal- oder Landstingswahlvorstand gegen das Urteil Berufung
einlegen. Die soeben angefifihrten Ausnahmen sind die einzigen Falle, in
welchen wahrend des Jahres die berichtigten Listen verandert werden kbnnen.

Die rechtliche Bedeutung dieser Vorschriften ist.die, daB die Wahlisten und die
sich daran ansohlieflenden Supplementlisten sowohl in positiver als auch in negativer
Beziehung die entscheidende und einzig giiltige Grundlage fir die Ausiibung des Wahl-
rechtes bei allen im Laufe des in Rede stehenden Jahres vorfallenden Wahlen aus-
machen. Nicht nur die Fehler, welche sich m6glicherweise bei der Abfassung und
der Berichtigung der Listen eingeschlichen haben, sind bei der vorzunehmenden Wahl
ohne Bedeutung, es muB3 sogar angenommen werden, daB3 spater, d. h. nach der schlieB
lichen Berichtigung der Listen eingetretene Umstande, welche das Wahlrecht eines
Eingetragenen affizieren, denselben nicht hindern kbnnen, zufolge der Liste, auf
welcher sein Name angefiihrt ist, seine Stimme abzugeben. Die Bestimmungen des
Wahlgesetzes fihren ohne Zweifel zu diesem Interpretationsresultat, und da das
Grundgesetz mit Bezug auf die naheren Vorschriften fiber die Ordnung der Wahlen
auf das Wahlgesetz verweist, mulB man annehmen, daB das erstgenannte Gesetz es
dem letzteren fiberlassen hat, solche Vorschriften zu geben, wodurch alle Fragen,
welche die Austibung des Wahlrechtes betreffen, an einem bestimmt festgesetzten
Zeitpunkt definitiv entschieden werden kdnnen. Dieser Grundsatz wird auch all-
gemein anerkannt und im ganzen in der Praxis sowohl bei den Wahlen als auch bei
der Prfifung der Wahlen im Reichstage befolgt.

§ 39. Wiihlbarkeit. Um zum Reichstag gewhhlt werden zu kbnnen,
ist nur ein Alter von 25 Jahren erforderlich (§§ 31 und 38 des Grund-
gesetzes). Fiir die Wkhlbarkeit zum Volksting ist keine Domizilbedingung
aufgestellt, dagegen wird verlangt, daB man, um zum Landstingsmann
gewahlt werden zu kdnnen, das letzte Jahr hindurch im betreffenden
Landstingswahlkreis Wohnsitz gehabt habe. Sonst sind die Wahlbarkeits-
bedingungen fir die beiden Reichstagsabteilungen ganz dieselben, wie die
des aktiven Wahlrechts. Weder Beamte noch sonst andere Personen sind
auf Grund ihrer Stellung davon ausgeschlossen, gewahit werden zu kdnnen,
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und das Grundgesetz bestimmt im § 56 ausdriicklich, daB Beamte, welche
zu Mitgliedern des Reichstages gewahIt werden, nicht der Erlaubnis der
Regierung zur Annahme der Wahl bediirfen. Doch kann ein Beamter
natiirlich nicht wegen einer solchen Wahl dessen iiberhoben sein, seine Amts-
geschafte auf geharige Weise zu besorgen. Um einen Stellvertreter oder
Bevollmichtigten konstituiert zu erhalten, bedarf er der Erlaubnis seiner
Vorgesetzten hier ebenso wie in anderen Fallen.

tber die vom K8nig ernannten Landstingsminner
enthalt § 39 des Grundgesetzes die naheren Bestimmungen. Sie miissen
die allgemeinen Wdhlbarkeitsbedingungen erfiillen, doch wird bei ilnen
kein bestimmtes Domizil verlangt, weil sie nicht fir gewisse Bezirke ernannt
werden. Dagegeu stellt das Grundgesetz es als eine besondere Bedingung
auf, daB der K6nig nur solche Minner ernennen- kann, welche gewahite
Mitglieder einer der friiher oder jetzt bestehenden reprasentativen Ver-
sammlungen des K6nigreiches sind oder gewesen sind. Eine solche Be-
schrankung galt nicht fir das Recht des Kbnigs nach den Gesamtver-
fassungen der Jahre 1855 und 1863, Reichsratsmitglieder zu ernennen,
und die erste interimistische Bestimmung des jetzigen Grundgesetzes stellte
deshalb fest, daB alle im Jahre 1866 fungierenden, vom Kdnig ernannten
Mitglieder des damaligen Reichsrates, deren Ernennung dem Grundgesetz
von 1863 zufolge fiir zwilf Jahre galt, im neuen Landsting Sitz und Stimme
haben sol1ten, bis diese Frist, von der Ernennung eines jeden an gerechnet,
abgelaufen ware. FUr die nach dem Grundgesetz von 1866 ernannten
Mitglieder gilt die Ernennung auf Lebenszeit.

§ 40. Die Zusammensetzung des Volkstinges und die Wahlen. Die Zahl
der Mitglieder des Volkstings soll dem § 32 des Grundgesetzes zufolge sich
zur Einwohnerzahl des Landes ungefahr wie 1 : 16 000 verhalten. Die
Wahlen geschehen bezirksweise, und die Einteilung dieser Wahlbezirke
(Wahlkreise) sowie auch das Wahlverfahren wird durch das Wahlgesetz
bestimmt. Jeder Wahlbezirk wahit einen Reprasentanten unter denen, die
sich zur Wahl gestellt haben.

Die Zahl der Wahlbezirke und damit die Mitgliederzahl des Volks-
tings war 1867 auf 102 festgesetzt worden, wurde aber 1894 auf 114 erh6ht,
welche Zahl in dem neuen Wahigesetz vom 7. Februar 1901 beibehalten
worden ist. Diese Zahl und die nahere Bezirkseinteilung erfiillt indessen
nur mangelhaft die Vorschriften des Grundgesetzes. Da die genaue Er-
fiillung derselben haufige Abanderungen der bestehenden Einteilungen er-
fordern und allmahlich ein fir danische Verhaitnisse zweekloses Anwachsen
der Mitgliederzah1 des Volkstinges zur Folge haben wiirde, hat man sich
fast allseitig auf den Wunsch vereint, den § 32 des Grundgesetzes dergestalt
abgeandert zu sehen, daB die Mitgliederzahl des Volkstings auf eine bestimmte
Hbhe festgesetzt wird. Ein dahingehender Vorschlag (124-132 Mitglieder)
ist in den spateren Jahren zu wiederholten Malen von der Regierung vor-
gelegt worden, scheiterte aber an dem Festhalten der Regierung und ihrer
Anhanger an dem gegenwartigen System der Einzelwahlbezirke, wahrend
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die Rechte, wenn das Grundgesetz nun einmal abgeAndert werden sollte,
die Gelegenheit benutzen wol1te, die Proportionszahlwahlmethode einzufiihren
oder doch wenigstens die sptere Einfiihrung derselben (ohne Abanderung des
Grundgesetzes) anzubahnen. Die Erfahrung hat schon 1ingst die Ungerechtig-
keit des jetzt obwaltenden Systems dargetan, indem es sich immer wieder
gezeigt hat, daB die kleineren Parteien bei den Wahlen nicht entfernt die
ihnen nach den tatsachlichen Starkeverhiltnissen unter der Wahlerschaft
gebiihrende Vertretung erhalten.

Von den 114 Wahlbezirken fallen 13 auf Kopenhagen (mit 462 000 Ein-
wohnern), wobei noch ein kleiner Teil der Hauptstadt mit emuem angrenzen-
den Landdistrikt zu einem 14. Bezirk verbunden ist. Von den Provinzial-
stadten sind nur drei (Frederiksberg, vgl. oben S. 66, Odense und Aarhus)
in je zwei Bezirke geteilt. In der Regel ist iiberdies jede Stadt oder bis-
weilen mehrere Stadte mit einem gr8Beren oder kleineren Landdistrikt zu
einem Wahlkreis verbunden. Man hat iibrigens bei der Anordnung der
Wahlkreise die Einteilung des Reiches in Amter (siehe unten § 61) zugrunde
gelegt. Die Insel Bornholm, welche ein Amt fuir sich ausmacht, ist in zwei
Kreise, die ibrigen 17 Amter des K6nigreiches je in vier bis acht Kreise
geteilt, und die Fdrber-Inseln, welche auch ein Amt fir sich bilden, machen
ebenfalls einen Wahlkreis aus.

Mit Ausnahme der Farier, wo die Wahl in kleineren Bezirken erfolgt,
und eines einzigen Wahlkreises des Hauptlandes, welcher in zwei Abteilungen
geteilt ist, wovon jede ihren eigenen Wahlort und Wahivorstand hat, werden
die Wahlen fiir jeden einzelnen Kreis in der Regel an einem gemeinschaftlichen
Wahlort vorgenommen, obgleich etliche Kreise, namentlich in Jiitland, eine
ziemlich bedeutende Ausdehnung haben. Doch schreibt das neue Wahlgesetz
von 1901 vor, daB wo eine Insel eine Gemeinde fir sich ausmacht und tele-
graphische oder telephonische Verbindung mit dem iibrigen Teil des Wahl-
bezirkes hat, der Minister des Innern auf Antrag des Gemeinderats Ge-
meindeabstimmung zur Volkstingswahl auf der Insel selbst anordnen kann.
Wenn sich in einem Wahlbezirk eine oder mehrere Stadte befinden, ist der
Wahlort immer nach einer solchen verlegt. Die Wahlhandlungen werden
in jedem Kreis von einem Wahlvorstand geleitet, welcher aus Delegierten
der zum Kreise geh6renden kommunalen Ratsversammlungen (Stadt- oder
Gemeinderate) zusammengesetzt ist. In Kopenhagen besteht der Wahl-
vorstand eines jeden Kreises aus fiinf Mitgliedern, welche von der Kommunal-
verwaltung gewdhit werden, und zwar zwei aus ihrer eigenen Mitte und drei
unter den im Wahlbezirk seBhaften Wahlern. Jeder Wahlvorstand wdhlt
selbst seinen Vorsitzenden. Die Vorbereitungen zur Wahl werden in Kopen-
hagen von einem besonderen kommunalen AusschuB getroffen, in anderen
Kreisen dagegen von dem oder den Mitgliedern des Wahlvorstandes, welche
fiir die Kommune gewahit sind, wo die Wahlhandlung vorgenommen
werden soll.

tber das Wahlverfahren finden sich ausfiihrliche Vorschriften in den
§§ 29-45 des Wahlgesetzes. Vormals geschah die Wahl zunachst durch
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Emporheben der Hnde (sog. Kaaring, d. h. Kiirung). Wurde alsdann nach
Kundmachung des Ergebnisses ,,namentliche Abstimmung" verlangt, hatten
die Wahler nach der Reihe pers6nlich bei den Listen vorzutreten und mit
Nennung ihrer Namen miindlich anzugeben, fiir welchen Kandidaten sie
stimmten. Durch das Gesetz vom 7. Februar 1901 ist jetzt die Kiirung
abgeschafft und schriftliche und geheime Abstimmung eingefiihrt worden.
Die naheren Regeln sind im wesentlichen folgende:

Niemand kann zum Volksting gewahit werden, wenn er sich nicht selbst zur
Wahl gestellt hat und von wenigstens einem Wdhler des Bezirkes als Proponent
(Stiller) empfohlen wird. Schriftliche Anzeige hiervon mull spdtestens um 10 Uhr
abends am vierten Tage vor den Wahltage an den Wahlvorstand abgegeben werden.
Kein Kandidat darf mehr als 25 Proponenten anmelden. Niemand darf sich gleich-
zeitig in mehreren Bezirken zur Wahl stellen. Die Wahlhandlungen finden in Wahl-
versammlungen statt, zu welchen der Zutritt allen freisteht. Der Vorsitzende des
Wah1vorstandes stellt die Wahlkandidaten und ihre Proponenten der Versammlung
vor. Sowoh1 die Kandidaten als auch ihre Proponenten miissen persnlich zugegen
sein, wenn sie nicht zum voraus ein gesetzlich anerkanntes Hindernis angemeldet
haben, und sind berechtigt, sich vor der Versammlung auszusprechen und die Fragen
zu beantworten, welche von den Anwesenden (nicht nur von den Wahlern) an sie
gerichtet werden. Die Mitglieder des Wahlvorstandes diirfen an diesen Verhand-
lungen nicht teilnehmen und kinnen auch nicht als Proponenten auftreten. Die
Wahlhandlung wird vom Vorsitzenden des Wahlvorstandes geschlossen, wenn er es
passend findet. Insofern sich mehrere Kandidaten gemeldet haben, wird sofort nach
Schlu8 der Verhandlung zur Abstimmung geschritten. Die Wahler, welche ihre
Stimme abgeben wollen, finden sich der Reihe nach pers6nlich bei den Listen ein
und empfangen jeder einen Stimmzettel, worauf die Namen der Kandidaten, durch
Striche'6 getrennt, gedruckt sind, nebst einem Umschlag. In einem dazu eingerichteten
verschlossenen Raum bezeichnet der Wahler denjenigen Kandidaten, fir welchen
er stimmen will, durch ein Kreuz auf dem Stimmzettel, steckt diesen in den Umschlag
und iibergibt sodann dasselbe dem Stimrnenempfanger, welcher sofort den Umschlag
mit dem darin befindlichen Zettel in eine verschlossene Wahlkiste niederlegt. Wenn
sich zuletzt niemand mehr meldet, um seine Stinune abzugeben, wird die Abstimmung
geschlossen. Die Stimmen werden von dem Wahivorstand auf der Stelle zusammen-
gezahit, und derjenige Kandidat, welcher mehr Stimmen als irgendeiner der anderen
erhalten hat, wird fir gewahit erklbrt. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet
das Los. Eine absolute Mehrheit der Stimmen wird also nicht gefordert, aber Vor-
schlage zur Aufnahme einer solchen Vorschrift und zur Einfihrung der dadurch
eventuell n6tig gewordenen Nachwahlen sind in den spateren Jahren von seiten der
Regierung dem Reichstage unterbreitet gewesen. Ein jeder der gestellten Kandidaten
ist berechtigt, mit zwei dem Vorstande aufgegebenen Wahlern der Stimmenzahlung
beizuwohnen. Ubrigens gibt das Gesetz sehr skropulose Vorschriften iiber die Ein-
richtung der Stimmzettel, ihre Abkreuzung von seiten der Wahler und das weitere
Wahlverfahren.

Wenn sich in einem Wahlbezirk nur ein Kandidat gestellt hat, so wird derselbe
als gewahlt angesehen, insofern eine Abstimmung nicht von mindestens 50 Wdhlern
verlangt wird. FUr diesen Fall sind auf den Stimmzetteln die Worte ,,Ja" und
,,Nein", durch einen Strich getrennt, gedruckt, und um gewahlt zu werden, mull der
Kandidat mehr als die HaIfte der abgegebenen Stimmen haben. Erreicht er diese Zahi
nicht, wird eine neue Versammlung acht Tage spater anberaumt. Wenn sich dann
kein anderer Kandidat zur Wah1 stellt, so wird der erstere ohne neue Abstimmung als
gewahlt angesehen.

FUr die Faraer enthalten die §§ 22-37 des Gesetzes vom 2. Mdrz 1903 ent-
sprechende Vorschriften mit einigen in den besonderen Verkehrsverhaltnissen der
Inseln begriindeten Abweichungen.

Durch ein Gesetz vom 13. Mai 1911 und ein Gesetz fdir die Faruer vom 10. Mai
1912 ist es abwesenden danischen Seeleuten (auf den Fardern auch Fischern) ge-
stattet worden, vor der Wah1 an den Wahivorstand einen verschlossenen Stimm-
zettel einzusenden, wozu Formulare bei alien Kommunalverwaltungen, Zollbeharden
und danischen Konsuln im Auslande erhaltlich sind.

Die aligemeinen Wahlen gelten fir drei Jahre. Es kommt hierbei nicht
in Betracht, aus welchemlGrunde sie vorgenommen worden sind, ob wegen
Ablaufs der Wahlperiode oder weil der Kanig das Ting vor der Zeit auf-
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gelibst hat. Erganzungswahlen, welche stattfinden, wenn em Platz im
Tinge vakant geworden ist, geiten dagegen nur fUr die Dauer des erloschenen
Mandats.

Die allgemeinen Wahlen werden durch einen kbniglichen offenen Brief
auf einen bestimmten Tag fiir das ganze Land ausgeschrieben. Einzelne
Wahlen werden vom Ministerium des Innern angeordnet. Auf den Firsern
wird der Wahitag von dem Amtmann anberaumt.

§ 41. Die Zusammensetzung des Landstings und die Wahlen. Wahrend
die Anzahl der Mitglieder des Volkstings in einem gewissen Verhiltnis zur
GrbBe der Bevblkerung normiert ist, setzt der § 34 des Grundgesetzes die
Anzahl der Mitglieder des Landstings unveranderlich auf 66 fest. Von
diesen ernennt der K6nig 12, 7 werden in Kopenhagen, 45 in grbferen
Wahlbezirken, welche sowohl Land wie Stadt umfassen, 1 auf Bornholm
und 1 vom Lagting der Farber gewahit.

In Betreff der vom Kbnig ernannten Landstingsmitglieder wird auf
§ 39 oben verwiesen. Uber die Wahl der iibrigen Mitglieder finden sich Vor-
schriften in den §§ 36, 37, 39 und 40 des Grundgesetzes; der letztgenannte
Paragraph weist hinsichtlich der naheren Ordnung dieser Wahlen auf das
Wahlgesetz hin. In Ubereinstimmung hiermit hat das Wahlgesetz zwlf
Landstingswahlbezirke errichtet, wobei die Einteilung in obrigkeitliche Be-
zirke (Amter, siehe unten § 61) zugrunde gelegt ist. Von diesen Bezirken
wahlen die beiden Kreise Bornholm und die Farber, wie schon gesagt, jeder
ein Mitglied, Kopenhagen sieben, und jeder der iibrigen Bezirke zwischen
drei und acht Mitglieder.

Auf den Farbern wird die Landstingswahl von der lokalen Reprisentation,
dem Lagtinge, vorgenommen. Sonst werden die Wahlen iiberall durch be-
sondere, fiir jede einzelne Wah1 gebildete Wahlkollegien besorgt.

In K o p e n h a g e n besteht dasselbe ausschlieBlich aus Wahimannern,
welche von zwei Klassen von Wahlern gewahit werden. Die eine dieser
beiden Klassen besteht aus sdmtlichen wahlberechtigten Personen, wahrend
die andere nur aus solchen Wahlern besteht, welche im Laufe des letzten
Jahres ein besteuertes Einkommen von wenigstens 4000 Kronen gehabt
haben. Nach dem § 36 des Grundgesetzes soll auf je 120 Wahler der ersteren
Klasse ein Wahimann gewahit werden, und zwar so, daB ein ]berschuB
von 60 Wahlern fUr volle 120 gerechnet wird. Eine ebenso groBe Anzah1
Wahimanner wird von der hachstbesteuerten Whilerklasse gewahit. Die
Wahlen der Wahlminner geschehen in denselben Kreisen, in welche die
Hauptstadt in Bezug auf die Volkstingswahlen eingeteilt ist, und werden
von den fUr diese Kreise ernannten Wahlvorstanden geleitet.

AuBerhalb Kopenhagens ist die Anordnung eine ziemlich verwickelte.
Die Wahlkarper bestehen hier in jedem einzelnen Bezirk teils aus Wahl-
mannern, welche von samtichen Wahlern der Landgemeinden gewahit
werden, teils aus einer entsprechenden Anzahl der Hlchstbesteuerten des
Landdistriktes, welche als unmittelbare Wahier im Wahlkollegium Stimme
haben, teils schlieBlich aus einer Anzahl Wahlmanner aus den Provinzial-
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stadten, von welchen wiederum die eine HlIfte von sdmtlichen Stadtwdhlern,
die andere Halifte von den Hachstbesteuerten dieser Wdhler gewah1t werden.
Die nahere Ordnung ist folgende:

a) In jeder zum Landstingbezirk geh6renden (primaren) L a n d k om rn mu n e
wird ein Wahimann von sbmtlichen Wdhlern der Gemeinde unter der Leitung des
Gemeinderats gewdhlt.

b) Fiir samtliche P r o v i n z i a 1 s t d d t e des Landes (Kopenhagen also nicht
mitgerechnet) sowie fiir zwei stadthhnliche Kommunen (,,Handelsplbtze") 1) werden
im gansen halb so viele Wahlmanner gewahit als Landgemeinden im ganzen Lande
sind. Ist diese Zah1 ungerade, wird sie um eins erhaht. Diese Zahi der Wahimanner
wird von der Regierung jedesmal, wenn allgemeine Landstingswahlen vorgenommen
werden sollen, unter die verschiedenen Stadte im Verhaltnis zu ihrer Wahlerzahl
verteilt, doch so, daf3 jede Stadt wenigstens zwei Wahimanner und immer eine gerade
Anzahl erhalt. Wenn in einem Landstingswahlkreis Erganzungswahlen vorgenommen
werden sollen, wifhlen die im betreffenden Kreise belegenen Stddte ebenso viele
Wahimrnner wie bei den zuletzt vorgenommenen allgemeinen Wahlen. Die Wahl-
mannerwahlen werden in jeder Stadt besonders, und zwar in zwei Klassen vor-
genomnen, indem die eine Halfte der in jeder Stadt zu wdhlenden Wahimanner von
samtlichen Wahlberechtigten gewahit wird, die andere Halfte von den Wahlern,
welche wahrend des letzten Jahres eine besteuerte Einnahme von wenigstens 2000 Kr.
gehabt oder wenigstens 150 Kr. an direkten Staats- und Kommunalabgaben bezahlt
haben. Die Wahlen geschehen unter der Leitung des Stadtrates.

c) In jedem Landstingskreis haben von dem im Landdistrikte ansassigen Wahlern,
welche im letztverflossenen Jahre die h6chsten Steuern an den Staat und an die
Amtskommune erlegt haben, so viele unmittelbares Wahlrecht, als
Gemeinden im Landstingskreise sind. Steuern an die Gemeinde werden nicht mit-
gerechnet, sondern nur .direkte Steuern an den Staat und die Amtskommune. Da
diese vormals gr5ltenteils nicht pers6nlicher Natur waren, sondern als Reallasten
auf dem Grundbesitze hafteten, bezweekte also das unmittelbare Wahlrecht der
H6chstbesteuerten in den Landdistrikten, den grBleren Landeigentumsbesitzern
eine besondere Reprdsentation zu sichern. Durch die 1903 eingeffihrte Staats-
steuer auf Einkommen und Vermigen (siehe unten § 68) ist indes dieses Verhaltnis
nicht unbetrachtlich geandert werden. Sind die steuerpflichtigen Liegenschaften in
die sogenannte Feste (unten § 99) vergeben, so werden die betreffenden Grundsteuern
als vom Feste-Inhaber erlegt angesehen. Bei anderen Verpachtungen werden die
Realsteuern als von den Eigentumsbesitzern erlegt betrachtet, aufBer wo die Gesetze
dem Nutznieer die Bezahlung der Steuern auferlegt haben. Im Gesetz vom 15. Mai
1903 fiber die neue staatliche Grundbesitzsteuer (unten § 68) ist vorgeschrieben,
daB3 bei neuen Verpachtungen, wenn anderes nicht vereinbart ist, der Pachter zwei
Fiinftel dieser Steuer tragen soll. FUr diesen Anteil wird also der Pachter unter die
hachstbesteuerten Landwahler mitgerechnet ohne Riicksicht darauf, ob er laut
des Pachtvertrages mehr oder weniger zahit. Fir die Grundsteuern an die Amts-
kommune (unten § 91) ist keine entsprechende Teilung gesetzlich vorgeschrieben.
Wenn jemand entweder in verschiedenen Landstingskreisen oder teils in einer
Provinzialstadt, teils auf dem Lande Grundeigentum besitzt, werden samtliche
Staatssteuern ihm dort zugute berechnet, wo er als Wahler zum Volksting ein-
getragen ist.

Wo zwiefache Wahhmannerwahlen stattfinden, also in Kopenhagen und den
fibrigen Stadten, werden die Wahlen jeder Klasse fir sich besonders vorgenommen,
und zwar so, daB die Wahlen der allgemeinen Wfhlerklasse wenigstens vier Tage
friiher als die der HSchstbesteuerten vor sich gehen sollen. Die Wahlen geschehen
durch schriftliche und geheime Abstimmung nach entsprechenden Regeln, wie sie
im vorhergehenden Paragraphen fiir die Volkstingswahlen dargestellt sind. Wo nur
ein oder zwei Wahlmanner zu wahlen sind, geschieht dies dadurch, dalB der Wahler
auf dem Stimmzettel den Namen desjenigen oder derjenigen Wahlmanner schreibt,
fir die er stimmen will. In Wahlmannskreisen, wo mehr als zwei Wahlminner zu
wahlen sind, geschieht die Abstimmung nach Maligabe der vor der Wah1 von den
verschiedenen Parteien aufgestellten Listen. Jede solche Liste soll, von zehn Wahlern
unterschrieben, an den Vorsitzenden des Wahvorstandes (aulierhalb Kopenhagens
den Vorsitzenden der Kommunalverwaltung) vor 10 Uhr abends am vierten Tage
vor der Wah1 eingereicht sein. Die Listen werden je mit einem Buchstaben (A, B,

1) Solcher fanden sich vormals sechs, aber vier von diesen sind in den
spatern Jahren durch besondere Gesetze als Stadte organisiert worden, und jetzt sind
allein Frederi ksb er g bei Kopenhagen und Marsta 1 auf Ars als Handels-
plAtze fibrig.
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C usw.) bezeichnet, und diese werden den Stimmzetteln aufgedruckt. Die Wahler
stimmen dadurch, daB sie auf dem Stimmzettel bei derjenigen Liste (Buchstaben),
fir die sie stimmen wollen, ein Kreuz machen. Einfache Stimmenmehrheit gibt den
Aussehlag, so daB also diejenige Liste, welche die meisten Stimmen erhalt, in ihrer
Gesamtheit gewahit ist. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet das Los. Ab-
wesenden Seeleuten gestattet das Gesetz vom 13. Mai 1911 die Einsendung ver-
schlossener Stinmzettel zur Wah1 der Wahimdnner in derselben Weise, wie oben
im § 40 fir die Wahlen zum Volksting erwahnt.

Ein jeder, der zum Wahlmann gewdhIt worden, ist verpflichtet, die
Wahl anzunehmen, ausgenommen wenn er sofort an Ort und Stelle oder,
wenn er bei der Wahlhandlung nicht zugegen gewesen ist, innerhalb zweier
Tage, nachdem er von der auf ihn gefallenen Wah1 benachrichtigt worden,
einen Entschuldigungsgrund, den der Vorstand der Wahlhandlung als giiltig
anerkennt, anzuffihren imstande ist. Kann er dies, so wird eine neue Wahl
vorgenommen. Die Wahimanner kinnen durch keine Instruktion von seiten
ihrer Whlier gebunden werden oder irgendeine Verpflichtung mit Bezug auf
die bevorstehende Wahl eingehen. Thre Aufgabe ist mit der Beendigung der
betreffenden Landstingswahl beendet, jedoch miissen Nachwahlen, welche
etwa wegen einer eingetretenen Vakanz, ehe die Wah1 vom Landsting gut-
geheif3en ist, oder wegen Wahlkassation seitens des Landstinges notwendig
geworden sind, von denselben Wahimannern vorgenommen werden. Solte
inzwischen der Fall eintreten, daB eine Wahl wegen wesentlicher Mangel,
die auf die Wahlmanner selbst Bezug haben, fir ungiiltig erklart wird,
so bestimmt das Landsting zugleich, ob neue Wahlmanner fir die Nachwahl
ernannt werden sollen. Die Wahimanner erhalten ihre Reisekosten nach
dem Ort, wo die Landstingswahl vor sich geht, vergiitet.

OGber die unmittelbaren Landtingswahler werden, wie
oben im § 38 bemerkt, besondere Listen und Supplementlisten gefiihrt,
welche nach der Gr6Be der erlegten Steuern vom H6chstbesteuerten ab-
warts geordnet sind. Sobald Wahlen zum Landsting ausgeschrieben sind,
benachrichtigt der Wahlvorstand die auf der Hauptliste angefifihrten Per-
sonen von ihrer Qualifikation als unmittelbare Wahler, und wenn einer
derselben sofort die Mitteilung macht, daB er verhindert ist, bei der Wahl
persbnlich zu erscheinen, wird an Stelle solcher Wahler eine entsprechende
Anzahl der zu oberst auf der Supplementliste Aufgefiihrten ernannt. Die
unmittelbaren Wahler erhalten keine Vergiitung fir gehabte Reisekosten.

Wenn die Wahlmannerwahlen zu Ende sind, treten die Wahlkollegien
jedes Landstingskreises an dem Orte, wo die Wahl auf Befehl des K6nigs
oder, wenn nur eine einzelne Wah1 vorgenommen werden soll, nach An-
ordnung des Ministeriums des Innern geschehen soll, zusammen, um die
Landstingsmitglieder ihres Bezirkes zu wahlen. Alle Wahimanner und un-
mittelbaren Landtingswdhler sind, falls sie nicht ein gesetzlich anerkanntes
Hindernis als Entschuldigungsgrund anfihren kinnen, bei Geldstrafe ver-
pflichtet, an der Wahl teilzunehmen. Die Wahlhandlung sowie auch die
allgemeinen Vorbereitungen zu den Wahlen stehen unter der Leitung be-
sonderer Wahlvorstande, deren Vorsitzende vom Kdnig ernannt werden,
wdhrend die iibrigen Mitglieder derselben Abgeordnete der kommunalen
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Ratsversammlungen sind (in Kopenhagen: Mitglieder der Kommunalver-
waltung, sonst Amts- und Stadtverordnete). Die Wahlversammlung ist
dffentlich. Es darf hier nicht dariiber verhandelt werden, wen man ge-
wahit wiinscht, und es findet keine vorhergehende Anmeldung von Kandi-
daten statt, wie bei den Volkstingswahlen. Die Stimmabgabe ist schrift-
lich und geschieht durch Abgabe offizieller Stimmezttel.

Auf Bornholm und den Farbern sowie auch, wenn sonst irgendwo eine
einzelneWahl ausgeschrieben ist (beiErghnzungswahlen), muB der Betreffende,
um gewahit werden zu kbnnen, iiber die Hhlfte der Stimmen haben. Wird
diese Anzahl Stimmen bei der ersten Abstimmung nicht erreicht, so wird eine
zweite freie Abstimmung ins Werk gesetzt, und darnach findet eventuell eine
engere Wahi zwischen den beiden statt, welche das zweitemal die meisten
Stimmen erhielten. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet das Los.

UGberall dagegen, wo mehrere Landstingsmanner gewdhit werden sollen,
geschehen die Wahlen dem § 40 des Grundgesetzes zufolge nach der von
And r ae erfundenen und zuerst im Wahlgesetz vom 2. Oktober 1855 in An-
wendung gebrachten Proportions zahI wah imethode (Forholds-
talsvalgmaade, vgl. oben S. 7). Prinzipiell ist die Methode auf das ein-
fache Regeldetrisystem gebaut, aber sowie das Wahlverfahren nach den
§§ 82-84 des Wahlgesetzes geordnet ist, kann eine jede Minoritat von
Wahlern, die gr6Ber ist als der Quotient, welcher entsteht, wenn die Anzahl
aller fibrigen Wahler durch die Anzah1 der zu whhlenden Reprasentanten
dividiert wird, einen besonderen Reprasentanten gewahit erhalten. Die
Art und Weise des Verfahrens ist folgende:

Samtliche Wdhler erhalten vom Vorsitzenden des Wahlvorstandes einen Stinun-
zettel, welcher in ebenso viele Namenrubriken eingeteilt ist, als Landstingsmanner
gewihlt werden sollen. Die Wahler haben jedoch nicht n~tig, mehr als einen Namen
auf jeden Zettel zu schreiben. Nachdem alle mit einem oder mehreren Namen ver-
sehenen Zettel vom Vorsitzenden in Empfang genonmen sind, zahlt er dieselben und
dividiert die Anzahl der Zettel durch die Anzahl der zu wihlenden Landstings-
mitglieder. Der auf diese Weise entstandene Quotient (die Proportionszahl) wird,
mit Weglassung des etwaigen Bruches, bei der Wahl zugrunde gelegt. Nachdem die
Stinmzettel hierauf in eine Urne (Wahlkiste) gelegt und gemischt worden sind,
werden sie vom Vorsitzenden einzeln herausgenommen und mit fortlaufenden
Nummern versehen, wonach er den auf einem jeden derselben z u e r s t angefiihrten
Namen laut abliest, wahrend zwei andere Mitglieder des Wahlvorstandes gleichzeitig
diese Namen niederschreiben. Die Zettel, auf welchen eben derselbe Name zuerst
angeffihrt ist, werden addiert und sobald ein Name so oft vorgekommen ist, wie es die
Proportionszahl angibt, wird mit dem Verlesen innegehalten. Wenn es sich beim Nach-
zahlen der Stimmzettel ergibt, daB die niedergeschriebene Stimmenzahl richtig ist, wird
der Betreffende fir gewdhlt erkldrt. Darauf wird mit dem Verlesen der nachstehenden
Stimmzettel fortgefahren; findet sich jedoch der Name des schon Gewdhiten auf einem
dieser Zettel obenan, so wird derselbe ausgestrichen und der z u n b c h s t f o 1 g e n d e
Name als der zu oberst geschriebene angesehen. ErhAlt man dann abermals die durch
den Quotienten angegebene Stimmenzahl fir jemanden, wird ganz wie vorhin weiter
verfahren, und wenn auch diese Wah1 entschieden ist, fdhrt man aufs neue mit dem
Verlesen der Namen fort, indem man fortwahrend die beschriebene Art des Verfahrens
befolgt, so daB die Namen der schon Gewdhlten, wenn sie zuerst angeffihrt sind, aus-
gestrichen werden, bis sdmtliche Wahlzettel so durchgegangen sind. Wird auf diese
Weise keine Wah1 oder doch nicht die ganze Anzah1 von Wahlen, die im betreffenden
Bezirk vorgenommen werden sollen, zustande gebracht, so wird untersucht, wer dem-
nach die meisten der verlesenen Stimmen fur sich hat, und nach der so gefundenen
Stimmenmehrzahl werden die fibrigen Wahlen entschieden, doch kann niemand als
gewahit erkldrt werden, welcher an Stimmenanzahl nicht wenigstens fiber die Hdlfte
des Quotienten erhalten hat. Im Falle der Stimmengleichheit wird das Los in An-
wendung gebracht. Sind auch dann noch nicht alle Wahlen zustande gekommen, so

§ 41
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werden wiederum alle abgelieferten Stimmzettel verlesen, so dali von den auf einem
jeden dieser Zettel zu oberst angeffihrten Namen, welche nicht schon gewah1t worden
sind, so viel mitgenommen werden, als noch Wahlen ausstehen. Die Wahi wird jetzt
durch einfache Majoritat bestimmt, und wenn die Stimmen einander an Zah1 gleich
sind, entscheidet das Los 1).

1) Zum leichteren Verstandnis der Wahlmethode soll ein Beispiel angeffihrt
werden. Gesetzt, es seien 300 Stimmberechtigte da, welche 7 Reprasentanten wdhlen
sollen, so ist der Quotient 42 - (7 x 42 = 294, der Rest 6 bleibt unberiicksichtigt).
Doch ist dieser Quotient nicht durchaus erforderlich, um die Durchsetzung einer
Wah1 zu sichern, indem eine jede Minoritbt, welche gr6Ber ist als die Summe aller
iibrigen Minoritaten, durch die Anzah1 der zu wahlenden Reprasentanten dividiert,
einen besonderen Reprasentanten zu wahlen imstande ist. Da nun 38 grB~er ist als
300 minus 38, dividiert durch 7, so ist also 38 im vorliegenden Fall die kleinste
Stimmenzahl, welche die Wahi eines Reprasentanten durchsetzen kann. Wir nehmen
nun ferner an, dali diese 300 Wahiler sich in zwei Parteien (R und L) geteilt haben, und
daB 190 zur Partei R und 110 zur Partei L gehdren. Wenn nun die R-Wahler auf
ihren Stimmzetteln die Namen A, B, C, D und E genau in derselben Ordunug
schreiben und die L-Wahler auf entsprechende Weise M, N und 0, so werden A, B,
C, D, M und N mit dem ganzen Quotienten, 42 Stimmen jeder, gewahilt, wahrend
E 22, 0 dagegen 26 Stiimen erhdlt. Der letztgenannte wird also an siebenter
Stelle gewah1t. Diesen Ausfall der Wahl kann R inzwischen dadurch verhindern,
daBi diese Partei sich in finf gleich starke Gruppen teilt, jede aus 38 Stimmen be-
stehend, von welchen alsdann die eine Gruppe den Namen A auf ihren Stimmzetteln
obenan stellt (oder nur den Namen A niederschreibt), die zweite Gruppe dagegen B
zu oberst setzt und so weiter. Wenn nun auch die andere Partei L diesem Beispiel
folgt und sich in drei Gruppen von je 38, 38 und 34, oder: 37, 37 und 36 Mitgliedern
teilt, so wird R in diesem Falle dennoch die Wahl von fiinf Kandidaten durchsetzen
k6nnen, wdhrend L nur zwei gewbhlt erhalt. Bestande R dagegen nur aus 189 und
L aus 111 Stimmen, so wiirde die Partei R einem jeden von vier Kandidaten
38 Stimmen, dem fiinften aber nur 37 Stimmen geben kbnnen, und L kdnnte einem
jeden ihrer drei Kandidaten 37 Stimmen zuteilen; es wiirde also auf dem Ausfall
des Loses beruhen, ob der siebente Platz der Partei R oder der Partei L zufallen sollte.
Insofern eine Partei sich bei der Stimmabgabe auf eine solche Anzahl Kandidaten
beschrankt, dali jeder derselben den vollen Quotienten erreichen kann, ist es an
sich nicht notwendig, daBi die Namen der Kandidaten auf allen Stimmnzetteln in
gleicher Reihenfolge geschrieben werden. Will aber die Partei alle Chancen aus-
nutzen, und besonders, wenn sie gruppenweise stimmen will, so ist ein genaues Inne-
halten der vorher vereinbarten Reihenfolge erforderlich. - Wie ersichtlich, hat die
gruppenweise Abstimmung zur Bedingung, daB die Parteien mit den gegenseitigen
Starkeverhaltnissen im voraus bekannt sind und mit Bestimmtheit wissen, wieviel
Wahlberechtigte sich wirklich an der Wahl beteiligen werden. Ist dies bekannt, so 1IBt
es sich nicht verhindern, daBi die organisierten Parteien die gegebene Lage durch
Gruppenteilung und etwaige andere Kunstgriffe auszunutzen suchen. Es verdient
indessen hervorgehoben zu werden, dalB der Erfinder der WahImethode, Andrm,
solche Arrangements selbst als Millichkeiten und als gegen den Grundgedanken der
Methode, die einfache verhiltnismalige Vertretung, verstollend betrachtete. Er
verfocht deshalb zu wiederholten Malen die Ansicht, daB die Wahlen dergestalt zu
ordnen seien (mittels direkter Wahlen durch die Urwahler, nicht durch Wahlmanner),
dali fir derlei kiinstliche Berechnungen kein Raum werde. - Die von Andre dermallen
bekampfte Anwendung seiner Methode hat dagegen D'Hondt geradezu zum leitenden
Prinzip der Proportionswahl erhoben, zweifelsohne jedoch vbllig mit Unrecht. Wenn
die von D'Hondt erfundene, an sich allerdings sinnreiche Divisionsmethode oft als
ein im Vergleich mit den weitlaufigen Aufzahlungen Andres praktisch viel leichter
zu handhabendes Verfahren gelobt wird, iibersieht man dabei einen sehr wesent-
lichen Punkt, daB n~mlich Andra darauf Gewicht gelegt hat, jedem einzelnen Wahler
seine ganz unbedingte WahIfreiheit zu sichern. Der Wahler kann sich seinen Stimm-
zettel ganz nach eigenem Wunsch zusammenstellen und braucht seiner Partei nicht
weiter zu folgen, als ihm gut diinkt. (Eine andere Sache ist es hier, wie fiberall, dai
der Wahler, wenn er nicht darauf bedacht ist, sich mit anderen fiber die Abstimmung
zu vereinbaren, Gefahr lauft, daB seine Stimme verloren geht.) Das D'Hondtsche
System hingegen in seiner Reinheit operiert mit gebundenen, im voraus bekannt-
gemachten Listen, auf welche die Wahler aussehlielilich angewiesen sind. Die
Methode ist mit anderen Worten nur eine Verteilungsmethode, welche angibt, wie
viele Pldtze jede Partei besetzen kann, wogegen das Andresche Verfahren eine wirk-
liche WahImethode ist und direkt entscheidet, welche Kandidaten ffir jeden einzelnen
Platz gewhIlt sind. Gibt man aber die Andresche Wahlfreiheit auf und verweist
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Nach geschehener Wahl soll der Prases des Wahlvorstandes sofort
einem jeden der Gewahiten Nachricht von der auf ihn gefallenen Wahi
geben und ihn auffordern zu erkldren, ob er die Wahl annehme oder nicht.
Falls er nicht binnen acht Tagen die Wahl abgelehnt hat, wird er als an-
nehmend betrachtet.

Wdhrend, wie schon oben im § 39 angefihrt, die vom Kbnig ernannten
Landstingsmitglieder auf Lebenszeit fungieren, werden die iibrigen Lands-
tingsmitglieder, einerlei ob die Wahl derselben eine regelmaBige ist oder
zufolge einer Auflbsung geschieht, auf acht Jahre gewah1t, und zwar so,
daB die Halfte jedes vierte Jahr austritt. Mit Riicksicht hierauf sind die
vom Volk gewdhiten Mitglieder des Landstinges in zwei gleich grofe Gruppen
nach den Wahlbezirken eingeteilt, welche abwechselnd zur Wahl kommen.
Nach den 1866 zum erstenmal stattgehabten Wahlen wurde es durchs Los
bestimmt, welche von den beiden Gruppen zuerst austreten solte, und
dasselbe wiederholt sich jedesmal spater, wenn wegen einer geschehenen
Auflbsung der vom Volke gewahlte Bestandteil des Landstinges ganzlich
erneuert worden ist.

Fir die Fun ktionszeit der durch Supplementswahlen gewahiten Mitglieder
sowie fUr die Anordnung der allgemeinen und der partiellen Wahlen gelten
dieselben Regeln wie fir die Wahlen zum Volksting (vgl. oben § 40 in fine).
Wenn allgemeineWahlen sowohl zum Landsting als auch zumVolksting vorge-
nommen werden sollen, miissen die Volkstingswahlen zuerst anberaumt werden.

§ 42. Wahlpriifung usw. Die Wahlvorstande kdnnen einen Kandidaten

die Wahler darauf, fir gebundene Listen zu stimmen, so wird sich die Wahlaufzhlung
auf eine einfache Regeldetrirechnung beschranken, die an sich keine grbl8eren
Schwierigkeiten bietet, als die- Divisionen nach dem D'Hondtschen Stimmtableau.
Und die an einigen Orten eingefiihrten Methoden, wonach es jedem einzelnen Wahler
freisteht, seine Stimmkraft auf einen bestimmten unter den auf der Liste verzeich-
neten Namen zu sammein (Kumulation), kdnnen nattirlich gleich gut zur An-
wendung gebracht werden, ob nun die Berechnung von der Stimmenzahl der Ge-
samtliste nach dem Andreschen oder dem D'Hondtschen System vorgenonmen wird.
- Wenn ferner oft geltend gemacht wird, daB der Grundgedanke des D'Hondtschen
Systems an sich ein vollkommenerer sei als derjenige des Andreschen, so beruht
dieses wiederum auf einem Irrtum. VerhAltnismaBige Vertretung ist an sich eine
Regeldetrirechnung und kann nichts anderes sein. Ein Vertreter 1lt sich aber
nicht in Bruchteile zerlegen. Daher mull man sich bei den Wahlen in den meisten
Fallen mit einer annahernden Verhaltnismaffigkeit begniigen. Andres System kommt
aber tiberall der mathematischen Richtigkeit naher als das D'Hondtsche. Sollen
beispielsweise zwei Parteien von 740 und 260 Stimmen zehn Pldtze besetzen, so gibt
Andra ihnen sieben bzw. drei Platze, D'Hondt hingegen acht bzw. zwei. Das
mathematische Verhaltnis ist 740 : 260 = 2,847. Es ist unleugbar, daB Andres
Verh~ltniszahl (7 : 3 = 2,333) dieser Proportion naher kommt als die D'Hondtsche
(8 : 2 = 4). - Nachdem die D'Hondtsche Methode (mit streng gebundenen Listen)
bei den Kommunalwahlen in Danemark eingeffihrt worden ist (siehe unten § 90), hat
es sich denn auch gezeigt, da8 die Wahler deren Ergebnis haufig nicht begreifen. -
Ubrigens ist die Frage iber neue Systeme der Proportionswahl in den letzteren Jahren
in Danemark recht eifrig erdrtert worden, nicht nur in der Literatur, sondern auch
im Reichstage. Mit Riicksicht auf das Gewicht, das von mehreren Seiten auf die
Erhaltung der durch Einzelreprasentanten vertretenen Wahlkreise fir das Volks-
ting gelegt wird, soil hier nur erwahnt werden, daf3 Methoden aufgestellt worden
sind, nach denen es ermbglicht wiirde, eine Vertretung nach Proportionszahl mit der
Wahl von Kreisabgeordneten zu verbinden, siehe u. a. H. Dorph - Petersen in
,,National6konomisk Tidsskrift" 1893 und K r e t z , Aarbog for Rigsdagssamlingen
1909-1910, S. 59 (V. H. 0. Madse n) und 60 (H. Hammeric h), vg. V. H.
0. M ads en , Forholdstalsvalg i Enmandskredse, Kbh. 1910.
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nicht als solchen abweisen oder sich weigern, Stimmen, die fUr ihn ab-
gegeben werden, in Empfang zu nehmen, weil sich mdglicherweise Ein-
wendungen gegen seine Wahlfdhigkeit machen lassen. Die Priifung der
etwaigen Einwande ist ausschlieBlich dem betreffenden Tinge iberlassen,
welches nach dem § 54 des Grundgesetzes iiberhaupt alle Fragen, welche
sich auf die Giiltigkeit der Wahlen seiner Mitglieder beziehen, entscheidet.
Mit Riicksicht hierauf bestimmt das Wahlgesetz, daB ein jeder, welcher
zum Reichstagsmitghede gewdhlt worden ist, vom Wahlvorstande einen

,,Wahlbrief" (Legitimation) nach einem vom Ministerium des Innern vor-
geschriebenen Formular erhalten soll. AuBerdem bestimmt das Wahl-
gesetz, daB die Wahivorstdnde nach Beendigung der Wahlen dem genannten
Ministerium eine Absohrift des bei der Wahlhandlung gefithrten Wahl-
protokolls Ubersenden sollen. Diese Abschriften werden vom Minister dem
betreffenden Tinge fibergeben nebst solchen Aufschliissen, welche der
Minister sich etwa veranlaBt gefunden haben mag, sich zu verschaffen.
Von dem Tinge k6nnen demnachst fernere Aufschliisse verlangt werden.

Wenn allgemeine Wahlen zum Volksting stattgefunden haben, teilt
das Ting sich in vier Abteilungen, welche einander gegenseitig die Wahl-
briefe ihrer Mitglieder iibergeben. Nach beendigter Priifung in diesen Ab-
teilungen wird seitens derselben die Giiltigkeits- oder Ungiiltigkeitserkldrung
der Wahlen bei dem versammelten Ting beantragt. Die einzelnen Wahlen
k6nnen alsdann als giiltig anerkannt oder kassiert werden, oder sie kinnen
auch einem standigen Ausschu8 fiir Priifung der Wahlbriefe zu genauerer
Untersuchung iibergeben werden. Dieser AusschuB beantragt dann wieder
spdter die definitive Anerkennung oder Nichtanerkennung der Wahl bei
dem Tinge. Wenn einzelne Wahlen stattgefunden haben, geschieht die
Priifung derselben ebenfalls im standigen AusschuB.

Im Landstinge wird ebenfalls gleich zu Anfang jeder Session ein
standiger Aussehu8 eingesetzt, welcher sowohl die allgemeinen wie etwa
spater stattgefundene einzelne Wahlen priift und ihre Anerkennung oder
Verwerfung bei dem gesamten Tinge beantragt.

Im Fall der Kassation einer Wahl wird eine neue Wahl vom Ministe-
rium des Innern angeordnet.

Wahrend es in der Natur der Sache liegt, daB eine Wahl nicht als giiltig
anerkannt werden darf, wenn es sich zeigt, daB der Gewahite die Wahl-
barkeitsbedingungen nicht erfiillt, ist es dagegen ein anerkannter Grund-
satz bei den Wahlpriifungen der beiden Tinge, daB Fehler, die bei der Vor-
nahme der Wahl etwa begangen sein migen, in der Regel nur dann die
Ungiiltigkeit der Wahl nach sich ziehen k6nnen, wenn es sich nach
den Umstanden vermuten lABt, daB der betreffende Fehler auf den Aus-
fall der Wahl EinfluB gehabt haben k6nne. Inkonsequenzen werden
sich jedoch leicht hier geltend machen, und iiberhaupt hat man in Dane-
mark dieselbe Erfahrung wie anderswo gemacht, daB wenn die Wahl-
priifungen an die politischen Versammlungen verwiesen sind, die politische
Parteianschauung dabei in vielen Fallen eine unberechtigte Rolle spielen kann.
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Es wird allgemein angenommen, daB das Landsting nach der Analogie
des § 54 des Grundgesetzes auch das Recht hat, die Giiltigkeit der Ernennung
der vom Kanig erwah1ten Mitglieder einer Priifung zu unterwerfen. Ob das
Landsting auch zur Vornahme einer solchen Priifung verpflichtet ist, oder
ob es, namentlich in Bezug auf die Frage iiber die Stellung der vom K6nig
ernannten Mitglieder im Falle einer Auflasung (siehe hiertiber den folgenden
Paragraphen), die Sache vor die Gerichte verweisen kann, ist hingegen ein
Gegenstand des Streits.

Ein jedes neue Reichstagsmitglied soll dem § 55 des Grundgesetzes
zufolge das Grundgesetz beschwaren, sobald die Giiltigkeit seiner Wahl
anerkannt ist. Dieses gilt nach der Praxis nur fir solche Mitglieder, welche
nicht friiher im Reichstag Sitz gehabt haben.

Unabbangig von der Frage der Giiltigkeit einer Wahl ist die andere, ob jemand
sich bei der Wahlhandlung strafwiirdig gemacht habe. Eine solche Strafverantwort-
lichkeit mu8 von den gewihnlichen Anklagebeh6rden vor den Gerichten geltend ge-
macht werden. Das Strafgesetz von 1866 enthalt Strafbestimmungen fir den,
welcher rechtswidrig die Wahlen zu verhindern sucht, ferner fir Angriffe auf die
Wahlfreiheit der einzelnen Wahler, Bestechung, Verkauf seiner Stimmne und Falschung
des Wahlergebnisses. Das Wahlgesetz schreibt auBerdem Geldstrafen fir denjenigen
vor, welcher sich bei der Ausfiihrung der ihm zufolge dieses Gesetzes obliegenden
Verrichtungen VerstSBe zu Schulden kommen 1&13t, insofern er nicht den allgemeinen
Gesetzen gemalB gr6Bere Strafe verwirkt hat. Um das Wahlgeheimnis zu wahren,
wurde es bei der Revision des Wahlgesetzes 1901 ausdriicklich vorgeschrieben, da3
kein BUrger verpflichtet ist, in irgendwelcher Sache vor Gericht anzugeben, wie er
gestimmt hat, und es ist eine verhaltnismaBig hohe Strafe (mindestens vier Wochen
Gefangnis) fir denjenigen bestirnnt, der als Mitglied des Wahlvorstandes oder sonst
irgendwie an dem Wahlakte beteiligt, die Wahler zu beeinflussen versucht, sei es nur
durch Rat oder Anweisung oder dadurch, daB3 er dritten Personen dariiber Auskunft
gibt, welche Wahler zugegen gewesen sind oder abgestimmt haben, oder was er
sonst am Abstimmungsorte iber die Abstimmung der Wahler erfahren haben mag.

§ 43. Die Rechtsstellung der Reichstagsmitglieder. Die Mandate der
Reichstagsmitglieder sind zu Ende, wenn die Wahlperiode des betreffenden
Tinges auslauft, oder wenn das Ting vom Kanig aufgeldst wird. Ob letzteres
auch fir die vom K6nig auf Lebenszeit ernannten Lands-
tingsman ner gilt, ist eine zuzeiten sehr lebhaft er6rterte Streitfrage,
zunichst politischer Art. Von violen Seiten wird behauptet, daB im Falle
einer Auflasung des Landstinges (eine solche hat seit dem jetzt geltenden
Grundgesetz bisher noch nicht stattgefunden) auch die vom K6nig ernannten
Mitglieder ihren Sitz verlieren miissen und die Regierung berechtigt sei,
neue Mitglieder zu ernennen. Diese Behauptung muB jedoch als unhaltbar
angesehen werden, und zwar sowoh1 aus geschichtlichen Griinden als schon
besonders aus dem Grunde, daB das Grundgesetz im § 39 seinem Inhalte nach
erschipfende Regeln Uiber das Aufh6ren der Stellung der vom Kbnig er-
nannten Mitglieder gibt, ohne einen solchen Endigungsgrund anzufiihren
(siehe auch den § 95 des Grundgesetzes, welcher allein von ,,allgemeinen
Wahlen", nicbt zugleich von neuen ,,Ernennungen" spricht) 1).

1) Vgl. das Jahrbuch des bffentlichen Rechts 1907, S. 390. Die hier vertretene
Auffassung ist besonders von Professor H. M a t z e n verteidigt worden, siehe neben
seinem Handbuch fiber das Verfassungsrecht, IT, S. 271-285, die Schriften: Om de
udnmvnte Landstingsmands Stilling i Tilfeelde af Landstingets Oplasning (1902), Til
Gensvar (1902), LandstingsoplosningogudnevnteLandstingsmnd (1903) undTidsskrift
for Retsvidenskab 1908. Die gegnerischen Verfasser finden sich daselbst angegeben.

§ 43 79
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AuBer in diesen allgemeinen Fallen und dem selbstverstandlichen Falle
des Todes endigen die Mandate der Reichstagsmitglieder auch noch mit
der Niederlegung des Mandats und dem Verluste der Wahlbarkeit. DaB
die Mitglieder des Reichstages ihre Mandate niederlegen k6nnen, ist mit
Bezug auf die vom K6nig ernannten Landstingsmanner ausdriicklich im
§ 39 des Grundgesetzes hervorgehoben und muB riicksichtlich der ibrigen
Mitglieder als eine Selbstfolge angesehen werden. DaB der Verlust der
Wahlbarkeit es mit sich fiihrt, daB der Betreffende aus dem Reichstag aus-
treten muB, ist hinsichtlich der vom Kbnig ernannten Mitglieder ebenfalls
im § 39 ausgesprochen, hinsichtlich der iibrigen im § 58. Letzterer Para-
graph schreibt auBerdem noch vor, daB durch Gesetz naher bestimmt werden
soll, in welchen Fallen ein Reichstagsmitglied, welches ein besoldetes Staats-
amt erhalt, sich einer neuen Wahl zu unterwerfen hat. Ein solches Gesetz
ist bisher nicht erschienen. Die Entscheidung dariiber, ob ein Mitglied
seine Wahlbarkeit verloren habe oder nicht, muB zufolge der Analogie
des § 54 des Grundgesetzes dem betreffenden Tinge allein zustehen. Es ist
in der Praxis zu wiederholten Malen statuiert worden, daB der Umstand,
daB ein gewahites Mitglied des Landstinges seinen Wohnort in demjenigen
Landstingsbezirk, fiir welchen es gewahit ist, aufgibt, nicht seinen Austritt
aus dem Tinge vor dem regelmiBigen Ablaufen des Mandats zur Folge hat.

Der § 56 des Grundgesetzes bestimmt, daB die Reichstagsmitglieder
nur an ihre eigene Uberzeugung und nicht an irgendeine Vorschrift der
Wahler gebunden sind.

Was die besondere U n v e r 1 e t z 1i c h k e i t betrifft, welche gewbhn-
lich die konstitutionellen Verfassungen den Mitgliedern der Volksreprasen-
tationen zusprechen, so bestimmt das Grundgesetz im § 57, daB kein Mit-
glied, solange der Reichstag versammelt ist, ohne die Einwilligung des-
jenigen Tinges, zu welchem dasselbe gehart, wegen Schulden verhaftet
werden und ebenso wenig gefanglich eingezogen oder in Anklage gesetzt
werden kann, es sei denn, daB es auf frischer Tat ergriffen wiirde. Mit
den Worten ,,wegen Schulden verhaftet" ist der persdnliche Zivilarrest
wegen Geldverpflichtungen gemeint. Da indessen das Recht, einen Schuldner
verhaften zu lassen, schon durch ein Gesetz vom 25. Marz 1872 iiber das
Konkursverfahren im wesentlichen aufgehoben ist, ist diese Bestimmung
des Grundgesetzes von keinem weiteren Belang. Unter ,,in Anklage ge-
setzt werden" ist nur 6ffentliche gerichtliche Verfolgung wegen Strafsachen
zu verstehen. Endlich wird unter dem Ausdruck ,,gefdnglich eingezogen
werden" in dieser Verbindung nur Verhaftung in einer kriminellen Vorunter-
suchung verstanden. Das Grundgesetz verbietet also nicht eine Verhaftung,
welche zufolge eines Urteils vorgenommen wird, ebenso wenig wie die Voll-
ziehung anderer Strafen, wahrend der Reichstag versammelt ist. Die Frage
hat wahrend der politischen Kampfe der achtziger Jahre einigemal vor-
gelegen, indem Strafurteile, welche fiber Mitglieder des Volkstinges wegen
aufhetzenden politischen Benehmens gefilit waren, von den Beh6rden
wahrend der Reichstagssitzung ohne Riicksicht auf die seitens der Ver-
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urteilten und des Volkstinges erhobenen Einspriiche volIzogen wurden.
Im ersten dieser Falle wurde der Protest dem H6chstengericht zur Ent-
scheidung vorgelegt. Das Gericht statuierte indessen durch Urteil vom
29. Mdrz 1886, daB die Vollstreckung einer Strafe nach danischem Recht
keine judizielle, sondern eine administrative Handlung sei (vgl. unten § 85),
und daB also die erforderliche Grundlage einer gerichtlichen Appellation
ermangele, weshalb die Beschwerde abgewiesen wurde, ohne daB auf die
materielle Rechtsfrage eingegangen wurde.

Ferner bestimmt der § 57 des Grundgesetzes, daB kein Reichstagsmitglied
wegen seiner AuBerungen im Reichstage ohne die Zustimmung des betreffen-
den Tinges auBerhalb desselben zur Verantwortung gezogen werden kann.
Wahrend also der erste Satz dieses Paragraphen ein gewisses persinliches
Privilegium fir die Abgeordneten wahrend der Sitzungsperiode enthalt,
erteilt der zweite ihnen das Recht, daB sie iiberhaupt nicht, weder
wahrend der Reichstag versammelt ist, noch spater, ohne Zustimmung
des betreffenden Tinges fUr gewisse Handlungen (miindliche oder schrift-
liche AuBerungen in der Versammlung) zur Rechenschaft gezogen werden
kbnnen. Auf dieses Vorrecht kann nicht verzichtet werden.

Im § 2 eines Gesetzes vom 25. Februar 1871, Zusatzbestimmungen
zum Strafgesetz von 1866 enthaltend, ist Strafe fir gewaltsame Angriffe
auf die Mitglieder des Reichstages wahrend oder in Veranlassung der Aus-
tibung des Mandates angedroht.

Nach den §§ 33 und 39 des Grundgesetzes erhalten sowoh1 die Mitglieder
des Volkstings als auch die des Landstings gleich groBe t d g Ii c h e
D i a t en , deren nahere Festsetzung das Grundgesetz dem Wahlgesetz
iiberlassen hat. Die Gr6Be dieser Diaten war urspriinglich auf 6 Kronen
taglich, solange der Reichstag Sitzungen hielt, festgesetzt (§ 99 des Wahl-
gesetzes), aber durch ein Gesetz vom 19. Dezember 1903 wurde der Betrag
auf 10 Kronen taglich his zum Ablauf des Finanzjahres (31. Marz) erhbht.
Bleibt der Reichstag iiber diesen Tag hinaus versammelt, sinken die Tage-
gelder wieder auf 6 Kronen herab. Es ist im Wahlgesetz, dem 1849 ge-
gebenen ersten Wahlgesetz gemaB, ausdriicklich hinzugefiigt, daB jeder
Reichstagsmann verpflichtet ist, diese Vergiitung in Empfang zu nehmen.
Diese Bestimmung hat ihren Grund in einer sicherlich gar zu weit getriebenen
Vorsicht, indem man beffirchtete, daB die wohlhabenderen Mitglieder sich
dariber vereinigen m6chten, keine Vergiitung annehmen zu wollen, wodurch
dann diejenigen, welche diesem Beispiele nicht folgen kinnten oder wolten,
in ein ungiinstiges Licht gestellt werden kinnten. Die Reisekosten hin und
her werden den Mitgliedern des Reichstages nach eingelieferter und vom
Prasidenten des betreffenden Tinges approbierter Rechnung vergiitet.

Seit 1896 genieflen die Reichstagsmitglieder fUr alle Reisen freie Be-
f6rderung auf den Eisenbahnen des Staates.

§ 44. Die Sessionen des Reichstages sind teils ordentliche, teils auBer-
ordentliche. Zur o r d e n t Ii c h e n Session wird der Reichstag nach § 19
des Grundgesetzes vom K6nig jedes Jahr zusammenberufen. Diese Be-

Goos und Hansen, DAneinark. 6
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stimmung kann jedoch durch einfaches Gesetz verbndert werden. Der
Reichstag tritt am ersten Montag des Monats Oktober zusammen, falls der
K6nig ihn nicht auf einen friiheren Tag einberufen hat (§ 41 des Grund-
gesetzes). Es ist also keine k6nigliche Einberufung erforderlich, damit der
Reichstag am genannten Tage zusammentreten kann; dennoch findet in
der Praxis eine solche Einberufung immer statt. Zu a u B e r o r d e n t -
Ii c h e n Versammiungen kann der K6nig nach § 20 des Grundgesetzes.
den Reichstag einberufen, so oft wie er dazu Veranlassung findet.

Der Versammlungsort des Reichstages ist da, wo die Regierung ihren
Sitz hat, also Kopenhagen. In auBerordentlichen Fallen (ohne Riicksicht
darauf, ob der Reichstag ein ordentlicher oder ein auBerordentlicher ist)
kann der K6nig jedoch nach § 42 des Grundgesetzes den Reichstag nach
einem anderen Ort des Reiches hin berafen. Eine besondere Erdffnung
des Reichstages ist im Grundgesetz nicht vorgeschrieben, hat jedoch bisher
immer auf die Weise stattgefunden, daB die Mitglieder der beiden Tinge
sich nach vorhergegangenem Gottesdienst versammeln und der K6nig per-
snlich mit einer Thronrede den Reichstag eriffnet oder der Konseils-
prasident einer ihm mitgeteilten kiniglichen Botschaft gemBl denselben
fir eriffnet erklart. Hierauf treten die Tinge, jedes fiir sich, sofort
zusammen, um sich unter der Leitung des altesten Mitgliedes als Alters-
prasidenten oder eines nach seiner Anordnung gewahiten interimistischen
Prasidenten zu konstituieren. Wenn neue Wahlen stattgefunden haben,
sollen zuerst die Wahlbriefe (Wahllegitimationen, oben § 42) einer Priifung
unterworfen und die neuen Mitglieder in Eid und Pflicht genommen werden,
und demnachst wahit das Ting in Gemalheit des § 60 des Grundgesetzes
seinen Prasidenten (Formand), seine Vizeprasidenten und Sekretare.

Die Dauer der Sitzungsperiode beruht auf der Bestimmung des K6nigs,
doch hat der ordentliche Reichstag nach § 19 des Grundgesetzes das Recht,
wenigstens zwei Monate lang beisammen zu bleiben. Diese Bestimmung
kann indessen, ebenso wie die Bestimmung iiber die alljahrliche Einberufung
des Reichstages, durch einfaches Gesetz verandert werden. Eine Begrenzung
der Dauer der Sitzungsperiode auf zwei Monate findet jedoch bei ordent-
lichen Reichstagen tatsachlich niemals statt. Es hat sich ldngst eine ent-
schiedene Tendenz geltend gemacht, die Sitzungsperioden in die Lange zu
ziehen, und es ist durchaus normal, daB die Sitzungen von Anfang Oktober
bis ins nachste Frithjahr hinein dauern. Die im vorhergehenden Para-
graphen besprochene Neuordnung in Betreff der Tagegelder bezweckte es
eben, dieser Tendenz einigermaBen zu steuern.

Demnachst kann der K6nig nach dem § 21 des Grundgesetzes die
Sitzungen des ordentlichen Reichstages auf bestimmte Zeit v e r t a g e n
(udseette), doch ohne die Zustimmung des Reichstages nicht lInger als auf
zwei Monate und nicht 6fter als einmal im Laufe eines Jahres bis zum
nachsten ordentlichen Zusammentritt. Eine solche Vertagung hat die Wirkung,
daB der Reichstag in keiner Beziehung als ,,versammelt" angesehen werden
kann, wo das Grundgesetz oder sonstige Gesetze mit diesem Begriff Rechts-
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wirkungen verkniipft haben (vgl. oben § 43). Die Vertagung kann vor dem
Ablauf der beiden ersten Monate geschehen, doch hat der Reichstag als-
dann das Recht, bei seinem erneuerten Zusammentritt so lange Zeit ver-
sammelt zu sein, als von diesem Zeitraum bei der Vertagung noch ibrig
war. Ein Recht des K6nigs, die Sitzungen der auBerordentlichen Reichs-
tage zu vertagen, erwdlhnt das Grundgesetz nicht, doch wird ein solches
Recht als unzweifelhaft angesehen, da es in dem Rechte, solche Reichstags-
versammlungen zu jeder Zeit schlieBen zu k6nnen, einbegriffen sein mu3.

Dem § 22 des Grundgesetzes zufolge kann der Kbnig sowohl den ganzen
Reichstag als auch die eine der beiden Abteilungen desselben a u f 16 s e n.
Durch die Auflasung des Landstinges verlieren, wie oben im § 43 bemerkt,
die vom Kbnig ernannten Mitglieder ihren Sitz in der Versammlung nicht.
Da es ein unbedingter Grundsatz ist, daB die beiden Reichstagsabteilungen
nur gleichzeitig in Wirksamkeit sein k6innen, so bestimmt § 22 ferner,
daB, wenn nur das eine Ting aufgelbst wird, die Sitzungen des anderen
auf so lange vertagt werden sollen, his der ganze Reichstag wieder ver-
sammelt werden kann. Dies soll vor Ablauf zweier Monate nach der
Auflasung geschehen. Wenn der ordentliche Reichstag oder das eine Ting
eines solchen vor dem Ablauf der ersten zwei Monate aufgeldst worden ist,
hat der Reichstag, nachdem er aufs neue zusammengetreten, das Recht,
den iibriggebliebenen Teil dieser Zeit beisammen zu bleiben. Es ist keine
Grenze daffir gesetzt, wie oft der K6nig sich seines Auflbsungsrechtes be-
dienen kann. Indem das Grundgesetz im § 22 vorgeschrieben hat, daB die
Sitzungen des einen Tinges aufhbren sollen, wenn das andere Ting auf-
gelist worden ist, ist dabei vorausgesetzt, daB der Reichstag zur Zeit der
Aufl6sung versammelt ist. Es ist jedoch von allen Seiten anerkannt, daB
eine Aufl6sung des Reichstages oder eines Teiles desselben auch dann statt-
finden kann, wenn der Reichstag nicht versammelt ist. Ob die Aufl6sung
bewirkt, daB die Mitglieder des betreffenden Tinges sofort ihre Mandate
verlieren, oder oh dieselben ihre Giiltigkeit so lange behalten, bis die neuen
Wahlen vorgenommen sind, ist eine theoretische Streitfrage, fiir deren Ent-
scheidung das ddnische Recht keine besonderen Anhaltspunkte gibt.

§ 45. Die Unverletzlichkeit des Reiclistages ist im § 43 des Grund-
gesetzes festgestellt, worin es heiBt, daB ein jeder, welcher die Sicherheit
und Freiheit desselben antastet, sowie auch ein jeder, welcher hierzu den
Befehl gibt oder einem solchen Befell Gehorsam leistet, des Hochverrates
schuldig ist. Einen besonderen Begriff von Hochverrat kennt allerdings
die ddnische Kriminalgesetzgebung nicht, aber im AnschluB an diese Be-
stimmung des Grundgesetzes verhingt das allgemeine biirgerliche Straf-
gesetz von 1866 im § 95 Strafarbeit oder Staatsgefdngnis fiir die be-
sprochenen Handlungen, insofern dieselben nicht unter die fir die Er-
regung eines Aufruhrs in der Absicht, die Staatsverfassung umzustiirzen,
oder fiir die Teilnahme an solchen Verbrechen gegebenen strengeren Straf-
bestimmungen fallen. Eine besondere Strafbestimmung findet sich auBer-
dem im § 87 des Strafgesetzes fiir denjenigen festgesetzt, welcher gewaltsam

6*
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oder auf andere ungesetzliche Weise die gesetzgebenden Versammlungen
verhindert, sich zu versammeln oder zu einer gegebenen Zeit in Wirksam-
keit zu sein, ohne doch damit den Umsturz der Verfassung zu beabsichtigen.

§ 46. Geschaftsordnung usw. Es ist schon vorhin im § 44 erwahnt,
daB ein jedes der beiden Tinge nach § 60 des Grundgesetzes das Recht hat,
selbst seinen Prdsidenten und seine Vizeprasidenten zu wdhlen. In beiden
Tingen werden diese Wahlen jetzt fiir die ganze Sitzungsperiode vor-
genommen, vormals im Volkstinge dagegen nur auf eine Zeit von je vier
Wochen.

Ferner verordnet das Grundgesetz im § 66, daB jedes Ting fir sich
die ndheren Bestimmungen, welche den Geschdftsgang und die Aufrecht-
erhaltung der Ordnung betreffen, festsetzen soll. Doch enthilt das Grund-
gesetz gewisse allgemeine Vorschriften in dieser Beziehung. So bestimmt
der § 65 desselben, daB die Sitzungen der Tinge ffentlich sind, jedoch mit
der Besohrdnkung, daB der Prdsident oder die in der Geschdftsordnung
festgesetzte Anzahl Mitglieder (im Volksting 15, im Landsting 10 Mit-
glieder) verlangen k6nnen, daB alle Nicht-Zugeh6rigen entfernt werden,
worauf das Ting bestimmt, ob die in Rede stehende Sache in einer 6ffent-
lichen oder in einer geheimen Sitzung verhandelt werden soll. Der § 61
des Grundgesetzes enthalt die reglementarische Vorschrift, daB keines der
beiden Tinge beschluBfdhig ist, wenn nicht mehr als die HaIfte seiner Mit-
glieder zugegen sind und an der Abstimmung teilnehmen. SchlieBlich sind
in den §§ 52 und 53 des Grundgesetzes Vorschriften iiber die Art der Be-
handlung der Gesetzvorlagen gegeben. Danach kann keine Gesetzvorlage
von einem Tinge definitiv angenommen werden, ohne in demselben vorher
einer dreimaligen Beratung unterworfen gewesen zu sein. Wenn eine Vor-
lage in dem einen Ting angenommen worden ist, soll sie in der angenommenen
Form dem anderen Ting zur Beratung vorgelegt werden, und wenn sie dort
verandert wird, geht sie ans erste Ting zurick. Falls dann wiederum hier
Veranderungen vorgenommen werden, so wird die Vorlage abermals dem
zweiten Ting zugestellt. Kommt auch dann keine Einigkeit zustande, so
soll, wenn das eine der beiden Tinge es verlangt, jedes Ting eine gleich
groBe Anzahl Mitglieder dazu ernennen, in einem g e m e i n s c h a f t -
li c h e n A u s s c h u B (F-ellesudvalg) zusammenzutreten, um iber die
Streitpunkte ihr Bedenken abzugeben und den beiden Reichstagsabteilungen
Vorschlag dariiber zu machen. Mit Riicksicht auf den Vorschlag des Aus-
schusses wird dann in jedem Tinge fir sich die schlie8liche Entscheidung
getroffen. Das Grundgesetz benutzt hier die Einzahlform ,,Vorschlag"
(Indstiling), so daB anscheinend nur die Annahme oder Verwerfung eines
einzelnen Vorschlages (bzw. Majoritatsvorschlages) in Betracht kommen
k6nnte, aber nach den Geschaftsordnungen werden hier wie bei anderen
Ausschiissen auch besondere Minoritatsvorschlage zugelassen.

Hieran schlief3en sich in den G e s c h a f t s o r d n u n g e n beider Tinge ndhere
reglementarische Vorschriften. Bei der ersten Beratung wird der Gesetzvorschlag
im allgemeinen und mit Ricksicht auf die demselben zugrunde liegenden Prinzipien
diskutiert, wonach dariiber votiert wird, ob der Vorschlag in die zweite Beratung
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Uibergehen soll. Bei dieser zweiten Berattuig wird abschnittsweise iiber die einzelnen
Paragraphen und die sich daran anschlie3enden Anderungsvorschlage verhandelt.
Anderungen kinnen von jedem Reichstagsmitglied sowie auch von den Ministern
vorgeschlagen werden. Nach der Diskussion eines jeden Abschnittes wird ab-
gestimmt, und schliefflich wird fiber den Ubergang zur dritten Beratung abgestimmt.
Bei dieser kbnnen Anderungsvorschlige nur von einem etwaigen Ausschu83, vom
betreffenden Minister oder von einer graf3eren Anzah1 Mitglieder gestellt werden. Es
wird iber die Anderungsvorschlage und die Paragraphen, auf welche dieselben Bezug
haben, sowie iiber die Gesetzvorlage in ihrer Ganzheit verhandelt und abgestimmt.
Die vierte Beratung, welche vorzunehmen ist, wenn die Vorlage vom anderen Ting
zuriickgesendet wird, geschieht nach denselben Regeln wie die dritte, doch mit dem
Unterschiede, daB jedes Mitglied hier Anderungen vorschlagen kann. Wenn eine
fiinfte Beratung vorgenommen wird, so wird fiber die Vorschlage des gemeinschaft-
lichen Ausschusses sowie fiber die Gesetzvorlage in derjenigen Form, welche die-
selbe durch die Abstimmung fiber die Vorschlage des Ausschusses erhalten hat, ver-
handelt und votiert. Ist eine Gesetzvorlage von beiden Tingen gleichlautend ange-
nommen worden, so wird dieselbe vom Prasidenten desjenigen Tings, welches sie zuletzt
behandelt hat, dem Staatsrat (dem Konseilsprdsidenten) zugestellt.

Vorschlage anderer Art (nicht Gesetzvorlagen) werden den Geschaftsordnungen
zufolge oder nach der Bestimmung des betreffenden Tings einer oder zweien Be-
ratungen unterworfen.

Von den Vorschriften der Geschdftsordnungen k6nnen, insofern sie nicht auf
grundgesetzlichen Bestimmungen beruhen, auf Vorsohlag des Prasidenten oder einer
bestimmten Anzahl Mitglieder Abweichungen stattfinden, falls im Volkstinge drei
Viertel, im Landstinge drei Fiinftel der Abstimnenden dariiber einig sind.

A u s s c h i s s e k6nnen auf jeder Stufe der Behandlung einer Sache
eingesetzt sowie auch die Sache einem schon friiher eingesetzten Ausschu3
zur Priifung iibergeben werden. In jedem der beiden Tinge werden gewisse
standige Ausschiisse gewdhit, welche Angelegenheiten einer bestimmten Art
behandeln sollen. Abgesehen von den beiden Finanzausschiissen (siehe unten
§ 70) spielen im danischen Reichstag die stdndigen Ausschiisse keine be-
sonders hervortretende Rolle, wie es z. B. nach den norwegischen und
schwedischen Verfassungen der Fall ist. Keiner der Ausschiisse ist zur
endgiiltigen BeschluBnahme befugt; ihre Aufgabe ist nur die, ihr Bedenken
abzugeben und dem gesamten Tinge Vorschilge zu machen.

Die Ausschulwahlen sowie alle sonstigen W a h 1 e n k6nnen nach
den Geschaftsordnungen ohne f6rmliche Abstimmung vor sich gehen, wenn
der Prasident einen Vorschlag macht und kein Einspruch dagegen erhoben
wird. Sonst sollen die Wahlen durch schriftliche Abstimmung geschehen,
und zwar gegenwartig immer, wenn mehr als einer zu wdhlen ist, nach der
Proportionswahlmethode. In den spateren Jahren hat man indessen ein
Verfahren eingeffihrt, wodurch eine firmliche Abstimmung auch in diesen
Fallen regelmaliig gespart wird. Friiher wurde die Andreesche Methode
befolgt, jedoch mit der Abweichung von dem oben im § 41 dargestellten
Verfahren, da8 bei Verlesung der Stimmzettel immer der ganze Quotient
zu einer Wahl gefordert wurde; insofern nicht alle Wahlen hierdurch ent-
schieden wurden, wurde eine neue Abstimmung nach den Regeln der
Majoritatswahl vorgenommen. Das Volksting hat indessen 1890 und das
Landsting 1909 seine Geschiftsordnung dahin abgeandert, daB die Pro-
portionswahl nach dem D'Hondtschen System geschieht, und zwar so, daB
die Verteilung unter den im voraus gegebenen Wahlgruppen stattfindet,
deren Mitglieder dem Prdbidenten angemeldet haben, fiir eine gewisse Zeit
oder bis auf weiteres oder aber fiir einen einzelnen Fall gemeinsam stimmen

85§ 46
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zu wollen. Es ist, mit anderen Worten, nicht erforderlich, daB sdmtliche
Mfitglieder der Gruppen bei der Abstimmung im Tinge zugegen sein sollen,
sondern es wird ein fiir allemal ausgerechnet, wieviel PlItze jede beim
Prasidium angemeldete Gruppe in einem AusschuB von dieser oder jener
GrbBe besetzen kann. Wenn die Grile eines einzusetzenden Ausschusses
bestimmt worden ist, haben die Gruppen dem Prdsidenten sofort mit-
zuteilen, welche Mitglieder jede von ihnen auf die ihr zugefallenen Plitze
eingesetzt wiinscht, und die Namen der betreffenden Mitglieder werden
dann vom Prdsidenten dem Tinge mitgeteilt.

Abgesehen von den Wahlen, geschieht die A b s t i m m u n g in der Regel
mit Probe und Gegenprobe durch Aufstehen und Sitzenbleiben. Die Stimmen
werden dabei von den Sekretaren des Tinges gezahit. Wird diese Abstimmungsart
nicht fir geniigend angesehen, so kann die Abstimmung mit Namensaufruf durch Ja
oder Nein vorgenommen werden. Kugelabstimmung - also geheimes Votum -
kann von einer gewissen Anzahl Mitglieder verlangt werden, ist jedoch nur ganz aus-
nahmsweise in Anwendung gebracht worden.

Der Prasident bestimmt am SchluB jeder Sitzung die Tagesordnung fiir die
nachste. Doch kann eine gewisse Anzahl Mitglieder verlangen, dalB die Tagesordnung
vom Tinge festgesetzt werden soll. Der Prasident leitet die Verhandlungen und
kann die Mitglieder zur Ordnung rufen. Wenn ein Mitglied wahrend einer Sitzung
zweimal zur Ordnung gerufen worden ist, kann der Prasident dem Tinge vorschlagen,
ihm wbhrend dieser Sitzung das Wort ganzlich zu verweigern. Diinkt es den Prasi-
denten, daB die Verhandlungen ungebiihrlich in die Lange gezogen werden, kann
er den SchlufI derselben in Vorschlag bringen; iiber einen solchen Vorschlag wird
vom Tinge ohne weitere Verhandlung abgestimmt. Ebenso k6nnen im Volksting 15,
im Landsting 10 Mitglieder dariiber Abstimmung verlangen, ob die Verhandlung
geschlossen werden soll. Der Prasident darf an der Debatte teilnehmen, mull jedoch
solchenfalls so lange den Vorsitz einem der Vizeprasidenten fibergeben. An den
Abstimmungen nimmt der Vorsitzende nicht teil. Um einen pers6nlichen Ton in
den Verhandlungen zu vermeiden, ist es in den Geschaftsordnungen vorgeschrieben,
dali die Mitglieder einander nicht mit Namen nennen diirfen; gew6hnlich werden
sie durch Angabe ihres Wahlbezirks bezeichnet.

Wahrend der offizielle Charakter des Reichstags sonst in allen Beziehungen
mit dem SchlulB oder der Aufldsung der Reichstagsversammhmg aufh6rt, haben
doch zufolge der Geschaftsordnungen die zuletzt gewahlten Prasidenten beider Tinge
in der Zwischenzeit zwischen den Sitzungsperioden die erforderlichen Mallregeln in
Bezug auf die innere Ordnung des Reichstages, jeder hinsichtlich seines Tinges, zu
treffen und sind beauftragt, das Ting in der genannten Zwischenzeit nach aulen zu
reprdsentieren.

Die Ordnung des Reichstagsbureaus ist zum Teil in den
Geschdftsordnungen festgesetzt und wird im iibrigen von den Prasidenten
der beiden Tinge, unter deren Ressort dasselbe steht, naher bestimmt. Die
finanzielle Verwaltung liegt ausschliel1ich in den Handen der Prasidenten.
Das Jahresbudget des Reichstags wird allein von ihnen nach Vorschlag
des Bureauchefs festgesetzt, und nach ihrer Anweisung werden von der
Staatskasse runde Summen an den Kassierer des Reichstages ausbezahit,
woriiber die beiden Prasidenten teils jeder fir sich, teils im Verein verftigen.
Die Rechnungsablegung wird weder von der Regierung noch von der Staats-
revision (siehe unten § 76) revidiert, sondern nur von einem Revisor, welchen
die Prasidenten ernennen, und wird von ihnen selbst dechargiert und darauf
im Reichstagsbureau zur Einsichtnahme der Mitglieder ausgelegt. Ein Aus-
zug der Rechnungsablegung wird iiberdies alljahrlich in der Zeitung des
Landstings veriffentlicht.

Die P r a s i d e n t e n erhalten als solche weder Gehalt noch sonstige
Entschddigungen.
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Das Bureau besorgt die Herausgabe einer stenographierten R e i c h s -
t a g s z e i t u n g, in welcher die Verhandlungen der beiden Tinge, die
Vorlagen, die Berichte und Vorschlige der Ausschiisse, dagegen nicht die
internen Verhandlungen der letzteren ver6ffentlicht werden (vgl. die Literatur-
jibersicht).

§ 47. Die Wirksamkeit des Reichstages. Von gewissen, eng begrenzten
Fallen abgesehen, in welchen die beiden Tinge zu einem vereinigten Reichstag
zusammentreten, und wovon im nachstehenden Paragraphen die Rede sein
wird, tritt sonst jedes Ting fUr sich allein auf und verhandelt fir sich allein.
Die wichtigsten dem Reichstag beigelegten Befugnisse kommen indes nicht
den einzelnen Abteilungen ftir sich zu, sondern geh6ren dem Reichstag als
einem organischen Ganzen an, und ein BeschluB des Reichstages erfordert
in solchen Fallen, daB die beiden Tinge iibereinstimmende Besohlisse fassen.
Mit Bezug auf den naheren Inhalt der Wirksamkeit des Reichstages und
der einzelnen Tinge mu3 hier teilweise auf andere Abschnitte dieser Dar-
stellung verwiesen werden. An dieser Stelle sollen nur die formellen Haupt-
punkte angegeben werden.

A. Gemeinschaftliche Wirksamkeit. 1. Nach § 2 des
Grundgesetzes ist der Reichstag zugleich mit dem Kbnig Inhaber der ge -

setzgebenden Ge wait; hierzu geh6rt auch die Festsetzung des
Staatsbudgets im Finanz geset z (§ 48 des Grundgesetzes). Die In-
itiative hat sowohl der Kbnig (§ 23 des Grundgesetzes) als auch ein jedes
der beiden Tinge durch ihre einzelnen Mitglieder (§ 44). Alle Gesetz-
entwiirfe, sowohi diejenigen, welche auf Befehi des K6nigs von den Ministern
dem Reichstage unterbreitet werden, als auch diejenigen, welche von einem
oder mehreren Mitgliedern eines Tinges vorgelegt werden (die sogenannten
,,privaten" Gesetzvorschlge), sollen nach den Geschaftsordnungen in Ge-
setzesform abgefaBt sein. Die Regierungsvorschldge diirfen nicht gleich-
zeitig beiden Reichstagsabteilungen vorgelegt werden, sondern miissen immer
erst in dem einen Ting allein verhandelt werden. Ob ein Vorschlag erst
dem Volksting oder erst dem Landsting vorgelegt werden soll, beruht auf
dem Gutdiinken der Regierung. Nur beziiglich des Finanzgesetzes und
der sich daran anschlieBenden nachtrdglichen Bewilligungsgesetze hat das
Grundgesetz im § 48 die Ausnahme gemacht, daB diese Vorschlge immer
zuerst im Volkstinge behandelt werden sollen.

2. Neben den Gesetzgebungssachen gibt es dem Grundgesetz zufolge
noch andere Falle, in welchen von Reichstagsbesch1ii ssen, zu
deren Erzielung nach dem oben Angeftihrten eine Uibereinstimmende Ge-
nehmigung beider Tinge erforderlich ist, die Rede sein kann. Diese Falle
sind: Einwilligung des Reichstages, daB der Kbnig in einem anderen
Lande regiere (§ 4 des Grundgesetzes), daB Apanagen auBerhalb des Reiches
verzehrt werden diirfen (§ 10), Genehmigung von gewissen vom Kdnig ab-
geschlossenen Staatsvertrdgen (§ 18), Einwilligung, daB der Reichstag
langer als auf zwei Monate vertagt wird (§ 21), und Beschliisse des Reichs-
tages mit Bezug auf die jahrliche Staatsrechnung (§ 50); hierzu kommt
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dann noch nach dem Gesetze vom 11. Februar 1871 § 2 die Einwilligung
des Reichstages, damit der K6nig bei Lebzeiten dariiber Verfiigung treffen
kann, da8 die Regierung von einem Reichsverweser gefiihrt werden soll,
wenn der Thronfolger beim Tode des K6nigs unmiindig oder sonst ver-
hindert ist, selbst zu regieren. tUber die Art und Weise, wie diese Angelegen-
heiten in jedem Tinge behandelt werden sollen, ist keine besondere Vorschrift
gegeben. In einigen derselben wird man die Form der Gesetzgebung an-
wenden k6nnen, doch ist dies nicht notwendig.

B. Besondere Wirksamk eit. 1. Hier miissen zuerst die im
vorhergehenden besprochenen Angelegenheiten, welche nur auf di e in n e r e
Ordnung jedes einzelnen Tinges Bezug haben, genannt werden,
wie z. B. die Priifung der Wahlegitimationen, die Wahlen der Prasidenten
und der anderen Organe des Tinges, die Festsetzung der Geschaftsordnung
und iiberhaupt alle Fragen, welche nur die Verhandlungen des betreffenden
Tinges selbst beriihren.

Demndchst ist nach dem Grundgesetz ein jedes der beiden Tinge im
Besitze verschiedener Befugnisse, zu deren Ausibung die Mitwirkung des
anderen Tinges nicht erfordert wird. Dies sind:

2. Das Recht, dem Kbnig A d r e s s e n zu iiberreichen (§ 45 des
Grundgesetzes).

3. Die Ernennung parlamentarischer Kommissionen.
Hieriiber bestimmt § 46 des Grundgesetzes, daB jedes Ting, um Sachen
von allgemeiner Wichtigkeit zu untersuchen, Kommissionen aus seiner
eigenen Mitte ernennen kann. Diese sind berechtigt, sowohl den Beh6rden
als auch Privatpersonen miindliche oder schriftliche AufschUiisse abzufordern.
Durch dieses Recht, Aufschliisse zu verlangen, unterscheiden die Kom-
missionen sich von den gewbhnlichen Ausschiissen der Tinge. Die Pflicht,
den parlamentarischen Kommissionen Aufschliisse zu geben, kann jedoch
keine unbedingte sein; so mu8 sie z. B., insofern es sich um Privatpersonen
handelt, denselben Begrenzungen wie die Pflicht, als Zeuge aufzutreten,
unterworfen sein. Es fehlen im ibrigen alle naheren Vorschriften iiber die
Art und Weise, wie diese Kommissionen ihre Befugnisse geltend machen
und Aufschliisse, welche man sich abzugeben weigert, erzwingen kbnnen.
Die Frage, ob parlamentarische Kommissionen, nachdem die Reichstags-
session zu Ende ist, fortfahren k6nnen zu fungieren, ist in der Theorie
bestritten, in der Praxis ist sie indessen bejahend beantwortet. Bisher
sind solche Kommissionen nur vom Volkstinge in ganz wenigen Fdllen
ernannt worden, und ihre Wirksamkeit ist jedesmal ohne besonderen
praktischen Erfolg gewesen 1).

4. Das Interpellationsrecht ist im § 62 des Grundgesetzes

1) Hingegen ist es in den spateren Jahren haufig vorgekommen, da3 durch
Gesetz Bestinmung getroffen ist fiber die Ernennung solcher Kommissionen,
welche vormals von der Regierung allein eingesetzt wurden, zur Vorbereitung von
Gesetzesentwirfen u. dgl., fiir welche dann die Regierung und ein jedes der beiden
Tinge eine gewisse Anzahl Mitglieder erwdhlt hat.
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gewahrleistet. Eine besondere Verpflichtung der Minister, im betreffenden
Tinge zugegen zu sein und die Interpellationen zu beantworten, ist nicht
ausgesprochen (vgl. oben § 34 am Schlusse).

5. Das Recht, A n t r a g e 1) entgegenzunehmen und iber dieselben
Beschliisse zu fassen. Diese Befugnis ist im Grundgesetz als gegeben voraus-
gesetzt, und § 63 desselben fiigt nur die Beschrankung hinzu, daB kein Antrag
irgendeinem Tinge auf anderem Wege iibergeben werden kann als durch
eines seiner Mitglieder. Der § 64 sagt ferner, daB das Ting, falls es sich nicht
veranlafit sieht, iiber einen Antrag BeschluB zu fassen, denselben den Ministern
iiberweisen kann. Eine solche Uberweisung wird im allgemeinen als
Empfehlung des Antrages angesehen. tbrigens pflegen die. Tinge auf
Antrage keine Riicksicht zu nehmen, wenn der Betreffende sich nicht vor-
her vergebens an den beziiglichen Minister gewandt hat.

6. Zufolge § 50 des Grundgesetzes ernennt jedes Ting zwei besoldete
R e v i s o r e n , deren Aufgabe es ist, die von der Regierung alljahrlich
abgelegte Staatsrechnung zu revidieren (vgl. unten § 76).

7. Schlieflich gibt es gewisse besondere Rechte, welche nur dem einen
der beiden Tinge zustehen. Diese sind, was das Volksting betrifft, das Recht,
die Minister vor dem Reichsgericht zu belangen (§§ 14 und 69 des Grund-
gesetzes), das Recht, darin einzuwilligen, daB der Kanig andere Personen
als die Minister beim Reichsgericht anklagen laf3t (§ 69), und darin ein-
zuwilligen, daB die vom genannten Gericht verurteilten Minister begnadigt
werden (§ 26). Das Landsting ist seinerseits allein im Besitze des Rechtes,
die Hilfte der Mitglieder des Reichsgerichtes zu wahlen (§ 68 des Grund-
gesetzes).

§ 48. Der vereinigte Reichstag wird in § 67 des Grundgesetzes be-
sprochen. Derselbe wird durch das Zusammentreten des Volks- und des
Landstinges gebildet. Um beschlu~ffhig zu sein, miissen fiber die Halfte
der Mitglieder eines jeden Tinges zugegen sein und an der Abstimmung
teilnehmen. Der vereinigte Reichstag wahIt selbst seinen Prasidenten und
bestimmt den Geschaftsgang.

Die Kompetenz desselben ist darauf beschrankt, Beschliisse mit Bezug
auf die Thronfolge und die Fiihrung der Regierung in den im § 8 des Grund-
gesetzes und im Gesetz vom 11. Februar 1871 genanten Fallen zu fassen,
sowie auch m6glicherweise in einigen anderen, nicht gesetzlich bestimmten
Fallen, die nach der Analogie der genannten Vorschriften entschieden werden
miissen. Als einen solchen, nicht gesetzlich bestimmten Fall, wo die Ent-
scheidung dem vereinigten Reichstage zukommen zu miissen scheint, nennt
man namentlich die Frage, wer von mehreren Thronpratendenten als der
rechtmafige anzusehen sei.

1) ,Antrage" heiffen hier die aus den Volk kommenden P e t i t i o n e n; die
Antrage der Mitglieder der Tinge hei3en dbnisch gewbhnlich ,,Vorschldge" (vgl. § 46).

§ 48 89
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Dritter Abschnitt.

Die Staatsfunktionen.

Erstes Kapitel. Die Leitung der auswirtigen Angelegenheiten.
§ 49. Allgemeines. Im § 18 des Grundgesetzes hei8t es, daB der K6nig

Krieg erklart und Frieden schlieBt, Biindnisse und Handelsvertrage eingeht
und sie aufhebt. Diese Aufzahlung der internationalen Befugnisse, welche
dem Kanig zustehen, ist jedoch nicht ersch6pfend, indem es ja nach den
V61kerrecht noch manche andere Rechte der Staatsoberhaupter gibt, von
welchen wenigstens einige dem § 11 des Grundgesetzes zufolge auch dem
danischen K6nig staatsrechtlich zustehen. Dies gilt unter anderem vom
aktiven und passiven Gesand tschaftsrech t und vom Rechte,
diplomatische Agenten und Konsuln anzustellen sowie die von anderen
Staaten hier angestel1ten Konsuln usw. anzuerkennen. Man hat die Be-
hauptung aufgestellt, daB es diesem Rechte des Kbnigs gemaB einem jeden
Untertan untersagt sein miisse, sich mit einer auswartigen Macht uberhaupt
in Verhandlungen einzulassen, die auf Staatsangelegenheiten Bezug haben.
Diese Behauptung geht jedoch zu weit, indem die §§ 71 und 72 des Straf-
gesetzes von 1866 derartige Unterhandlungen seitens Privatpersonen nur
unter der Voraussetzung verbieten, daB sie die Selbstandigkeit oder Integritat
des Staates gefahrden oder auf andere Weise dem Staate zur Verkleinerung
oder zum Schaden dienen.

Ferner erwahnt der § 18 nicht das Recht, Retorsion und Re -
p r e s s a i e n auszuiiben. Es ist in dieser Beziehung behauptet worden,
daB der K6nig, weil das Grundgesetz ihm das starkste valkerrechtliche
Zwangsmittel, namlich das Recht der Kriegserklarung, in die Hand gegeben
habe, auch berechtigt sein miisse, die hier genannten, weniger kraftigen
Mittel in Anwendung zu bringen. Es ist inzwischen in der danischen staats-
rechtlichen Literatur (Mat z en) erwiesen, daB diese Schlufolgerung nicht
haltbar ist, indem das Retorsions- und Repressalienrecht nur innerhalb der
fir die allgemeine Kompetenz der ausiibenden Gewalt abgesteekten Grenzen
vom K6nig ausgeibt werden kann. In den Fallen, wo das Grundgesetz
oder die allgemeinen Gesetze den Biirgern fremder Staaten ausdriicklich
gewisse Rechte hierzulande verleihen (siehe oben im ersten Abschnitt,
Kapitel III und V), muB der K6nig als unberechtigt angesehen werden,
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hierin einzugreifen. Dieses wird jedoch wesentlich nur hinsichtlich des
Retorsionsrechtes von Bedeutung sein. Das Recht, Repressalien aus-
zutiben, wird nach der danischen Gesetzgebung in der Regel der ausibenden
Gewalt in allen solchen Fallen zustehen, wo es nach dem V6lkerrecht
erlaubt ist. t1ber die Ausweisung von Auslandern aus dem Reiche in Kriegs-
zeiten wird auf den § 11 oben verwiesen. Was das Eigentumsrecht der Aus-
lander betrifft, kann der § 82 des Grundgesetzes nicht so verstanden werden,
daB derselbe - von besonderen gesetzlich verbiirgten Ausnahmen abgesehen-
einer Beschlagnahme solchen Eigentums in Kriegszeiten oder einer Zueignung
von Kriegsbeute hinderlich sein sol1te.

Das dem Kinig zustehende Recht, S t a a t s v e r t r a g e abzuschlieBen,
ist nach dem § 18 des Grundgesetzes der Begrenzung unterworfen, daB er
nicht ohne Einwilligung des Reichstages irgendeinen Teil des Reiches ab-
treten oder irgendeine Verpflichtung iibernehmen kann, welche die be-
stehenden staatsrechtlichen Verhaltnisse verandert. Diese Vorschrift ist
aus den gemeinschaftlichen Verfassungen von 1855 und 1863 hergenommen,
wahrend dagegen das Grandgesetz von 1849 der Befugnis des K6nigs engere
Grenzen zog (,,doch kann er nicht ohne Einwilligung des Reichstages irgend-
einen Teil des Reiches abtreten, iiber irgendeine Staatseinnahme verfiigen
oder sonst dem Staate irgendeine belastende Verpflichtung zuziehen").
Der Ausdruck: ,,die bestehenden staatsrechtlichen Verhitnisse" ist nicht
ganz klar. Es wird indessen allgemein angenommen, daB diese Worte den
Gegensatz zu v6lkerrechtlichen Verhaltnissen bilden sollen und somit alle
inneren Verhitnisse des Staates umfassen im Gegensatz zu den auBeren
Verhailtnissen, welche die wechselseitigen Beriihrungen der Staaten unter-
einander betreffen und regelmaBig durch vertragsmaffige Bestimmungen
geordnet werden. Mit dieser Auffassung stimmt auch die Praxis iiberein,
obwohl es hier zuweilen schwierig sein kann, die Grenzen zu ziehen. Als
Hauptbeispiele k6nnen genannt werden, daB der Reichstag nicht befragt
wird iiber den AbschluB der Auslieferungsvertrage, der gewahnlichen Handels-
und Schiffahrtsvertrage, welche auf dem Prinzip der Meistbegiinstigung be-
ruhen (siehe unten § 113), der Post- und Telegraphenkonventionen u. dgl.
Auch wurde die Einwilligung des Reichstages nicht zu einem 1895 mit Japan
abgeschlossenen Handels- und Schiffahrtsvertrag eingeholt, wodurch die den
danischen Untertanen in diesem Reiche kraft eines friiheren Vertrages von
1867 gewahrte Exterritorialitat aufgehoben wurde. In den wenigen Fallen
aber, wo es sich um Tarifvertrage handelte, ist der Reichstag befragt worden;
ebenso iber die Konvention betreffend die Giiterbef6rderung auf den Eisen-
bahnen, indem dieselbe unter anderem Bestimmungen beziglich der Vollstreck-
barkeit fremder Urteile hier im Reiche enthalt; ferner iiber die internationalen
Schiedsvertrage, die Konventionen iiber das literarische und kiinstlerische
Urheberrecht, die Minzkonvention mit Schweden und Norwegen, die Kon-
vention iiber das internationale Zivilprozefverfahren und iiberhaupt in allen
Fallen, wo es sich um Veranderungen in der Gesetzgebung, die Feststellung
von Strafbestimmungen u. dgl. handelt. In vereinzelten Fallen, wo von der
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Auszahlung einer Summe Geldes aus der Staatskasse die Rede war, hat
man die Genehmigung des Reichstages ex tuto eingeholt, obwohl dies nicht
im strengen Sinne notwendig war (siehe unten).

In denjenigen Fallen, wo die Einwilligung des Reichstags erforderlich
ist, braucht dieselbe, wie oben im § 47 erwdhnt, an und fir sich nicht in
Gesetzesform gegeben zu werden. Hierbei ist indessen zu bemerken, daB
ein vom Kdnig den Vorschriften des § 18 des Grundgesetzes gem&B ab-
geschlossener internationaler Vertrag nur Rechte und Verpflichtungen fit
den Staat nach den Regeln des V61kerrechtes begriindet. Damit ein solcher
Vertrag auch in staatsrechtlicher Beziehung Giiltigkeit erhalte, mu8 er
auBerdem noch durch eine k6nigliche Anordnung oder auf ahnliche Weise
kundgemacht werden. Hiermit kann man sich jedoch nicht begniigen
lassen. Die bekannte Frage, ob der K6nig vermittelst seines Rechtes, Ver-
trdge abzuschlieBen, in staatsrechtlich verbindlicher Weise in solche Rechts-
gebiete dndernd eingreifen kann, welche sonst nach der Verfassung des
betreffenden Staates entweder durch Grundgesetz, gew6hnliches Gesetz
oder Finanzgesetz geordnet werden sollen, ist auch in der ddnischen Literatur
verschieden beantwortet worden. Mit Bezug auf die danische Verfassung ist
die richtige Antwort ohne Zweifel die, da8 alles, was zur ferneren Durch-
fiihrung des Vertrages erforderlich ist, in der gewbhnlichen, verfassungs-
mdBig vorgeschriebenen Weise geordnet werden mufi; da indessen der K6nig
kompetent gewesen, den Vertrag abzuschheBen, so mu8 der Staat v6lker-
rechtlich verpflichtet sein, denselben ins Werk zu setzen, und der Reichstag
ist folglich materiell, wenn aucb nicht formell unberechtigt, seine Mitwirkung
dazu zu verweigern, den Vertrag durch Veranderungen in der Gesetzgebung
durchzufiihren. Es wird jedoch selten von einem eigentlichen Konflikt die
Rede sein k6nnen, wenn man den Ausdruck: ,,die bestehenden staatsrecht-
lichen Verhiltnisse", welche ohne Genehmigung des Reichstages vom K6nig
nicht verandert werden kinnen, in der oben angegebenen Weise versteit.
Beispielsweise kann der Fall genannt werden, daB der Kdnig den Staat
durch Vertrag verpflichtet hat, ein fir allemal eine Summe Geldes zu er-
legen. Da dieses unzweifelhaft keine Veranderung in den bestehenden
staatsrechtlichen Verhaltnissen in sich schlieBt, wiirde der Kbnig das Recht
haben, dem Staate eine solche Verpflichtung aufzubiirden, nnd der Reichstag
iirde in diesem Falle unbefugt sein, die Bewilligung der Summe im Finanz-

gesetz zu verweigern.
Uber einige Einzelheiten der von Danemark eingegangenen Vertrage

wird auf den § 113 verwiesen.
§ 50. Die diplomatische und konsulare Vertretung Danemarks ist durch

Gesetze vom 27. Mai 1908 und 1. April 1912 neu geordnet worden. Demnach
kinnen, bis durch Gesetz anders bestimmt wird, bei eintretender Vakanz
auBerordentliche G e s a n d t e und bevollmachtigte Minister in Deutsch-
land, Frankreich, GroBbritannien und Irland, Norwegen, Osterreich-Ungarn
und Italien, RuBland, Schweden und in den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika, ein Ministerresident (eventuell mit dem Titel eines auBerordent-



Die diplonatische und konsulare Vertretung.

lichen Gesandten und bevollmdchtigten Ministers) in China und Japan
und ein Charg6 d'affaires (eventuell mit dem Titel eines Ministerresidenten)
in Belgien und den Niederlanden angestellt werden. Diese Missionschefs
k6nnen gleichzeitig in anderen Landern akkreditiert werden, wenn die
natigen Geldmittel zur Verfigung stehen. Unter dem zum Beistand der
Gesandten bestimmten Personal (Legationssekretdre, Attach6s, Kanzlisten
und besondere Sachverstandige) kann bis auf weiteres ein Handelsattachi
angestelt werden, dessen Aufenthaltsort und naheres Wirksamkeitsgebiet
vom Minister des Auswartigen festgesetzt wird.

Die k onsu 1 aren Dienstgrade sind der Generalkonsul, der Konsul
und der Vizekonsul. Diese sind entweder von Danemark ausgeschickte
festhesoldete und pensionsberechtigte Beamte (Berufskonsuln, consules missi)
oder Wahlkonsuln (consules electi), welche keine Vergiitung fuir ihren Dienst
erhalten als die Gebiihren. Generalkonsuln, Konsuln und ausgeschickte
Vizekonsuln werden vom Kbnig, Wahlvizekonsuln vom Minister des AuBern
ernannt und entlassen. Das Gesetz iiberla8t es der Regierung, an welchen
Platzen Berufskonsuln angestellt werden sollen, und ermachtigt sie, his auf
weiteres sechs Generalkonsuln, flinf Konsuln und sieben Vizekonsuln aus-
zuschicken.

Wo es aus internationalen Griinden wiinschenswert erscheint, kann
ungeachtet des oben im § 15 erwahnten, im Gesetz vom 26. Marz 1870
enthaltenen Verbots, diplomatischen und Konsularbeamten ein hherer Titel
als der ihrer Stellung entsprechende beigelegt werden.

Die obigen Gesetze stellen die Hauptziige der Wirksamkeit der Ge-
sandten und Konsuln fest und verweisen im iibrigen beziiglich der Amts-
pflichten derselben auf die Gesetzgebung und die ihnen mitgeteilten kinig-
lichen und ministeriellen Instruktionen oder besonderen Auftrige. Eine
allgemeine Instruktion fUr die danischen Konsuln ist unterm 18. Januar 1912
erlassen worden. Aus dem Inhalt derselben soll hier nur hervorgehoben
werden, daB kraft der Gesetze vom 19. Februar 1892 und 14. Dezember
1906 den Konsuln die Autorisation erteilt werden kann, Ziviltrauungen im
Ausland zu vollziehen, wenn wenigstens einer der kiinftigen Ehegatten
Ddne ist.

Die besondere obrigkeitliche und richterliche Ge-
w a I t d e r K o n s u 1 n , welche Uiber danische Untertanen (in der Tiirkei
und in Agypten auch fiber danische prot~g6s) an solchen Orten ausgeiibt
wird, wo dieselben der Jurisdiktion des betreffenden Landes vertragsmABig
entzogen sind, ist durch ein Gesetz vom 15. Februar 1895 in Uberein-
stimmung mit den danischen Gesetzen geregelt.

Diesen Vorschriften zufolge fibt der Konsul nach stattgefundener Erminchtigung
des Ministers des AulBern eine allgemeine obrigkeitliche und richterliche Gewalt iber
die Danen bzw. prot6g6s, welche sich in seinem Bezirke aufhalten, aus. Er kann unter
anderem Polizeivorschriften oder Kundmachungen dariber, was hinsichtlich der Gesetze
und der Regierung des Landes zu beobachten ist, unter Androhung von Geldbuf3en,
jedoch nicht fiber 50 Kr., erlassen. Seine gerichtlichen Handlungen werden als Ent-
scheidungen erster Instanz betrachtet, und Berufung kann an das Kopenhagener
Obergericht eingelegt werden. Zivilsachen werden von Konsul als Einzelrichter
entschieden. In Strafsachen zieht er, wenn Gefdngnis oder Geldstrafen iiber 200 Kr.
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erforderlich befunden werden, zwei geeignete Sch6ffen hinzu, welche wom6glich unter
den am betreffenden Orte ansAssigen achtbaren, der Jurisdiktion des Landes ent-
zogenen Personen, vorzugsweise Danen, zu erwdhlen sind. Erscheint eine h6here
Strafe als sechs Monate Gefanguis erforderlich, so wird kein Urteil gesprochen, sondern
der Angeklagte wird nach Kopenhagen geschickt, un vor das dortige Kriminal- und
Polizeigericht gestollt zu werden. Ebenfalls kann der Angeschuldigte fordern, zu
diesem Zweck nach Kopenhagen geschickt zu werden, wenn er zu einer h6heren
Strafe als einer Geldbuf3e verurteilt worden ist.

Diese Regeln finden Anwendung auf die Tiirkei (wo die schwedische
Gesandtschaft Danemarkb Interessen gegenwartig wahrnimmt), Agypten,
China und Siam, und eine besondere diesbeziigliche Instruktion ist unterm
1. September 1895 erlassen. In welchen Fallen das danische Konsular-
gericht zustandig ist, wenn der Streit nicht nur zwischen dinischen Unter-
tanen schwebt, wird nach dem allgemeinen V61kerrecht entschieden. Zwistig-
keiten zwischen danischen Kapitanen und ihren Mannschaften fallen auBer-
halb die hier erwdhnte besondere Konsularjurisdiktion und worden laut
der Stipulationen der gew6hnlichen Handels- und Schiffahrtsvertrage
iiberall von dem nachstbefindlichen danischen Konsul oder Vizekonsul
nach der allgemeinen Instruktion von 1912 und den Vorsohriften des See-
gesetzes vom 1. April 1892 vorlaufig oder definitiv entschieden.

Auler in den oben erwdhnten Staaten genieBen Danen auch die Ex-
territorialitat in Tripolis, Marokko und Persien; die Verbindung mit diesen
Landern ist aber als zu gering befunden, um die Organisation einer ddnischen
Konsularjurisdiktion erforderlich zu machen.

Zweites Kapitel. Die Gesetzgebung.

§ 51. Formelle Vorschriften. Der § 2 des Grundgesetzes bestimmt, daB
die gesetzgebende Gewalt gemeinschaftlich dem Kbnig und dem Reichstag
zusteht. Es ist schon friiher im § 47 bemerkt worden, daB das Recht der
Initiative bei Gesetzvorlagen sowohl dem K~nig als einem jeden Mitglied
des Reichstages zusteht. An der angefifihrten Stelle sowie im § 46 sind die
besonderen Regeln dargestellt, welche fiir die Behandlung der Gesetzvor-
lagen im Reichstag vorgeschrieben sind, und schlieflich ist es im § 34 be-
riihrt, daB alle Gesetzvorlagen, welche dem Reichstag auf Befehl des K6nigs
unterbreitet werden, vorher im Staatsrat behandelt sein sollen.

Obgleich es schon aus dem § 2 des Grundgesetzes folgt, daB der K6nig
allen vom Reichstage angenommenen Gesetzentwiirfen gegeniiber im Besitze
des absoluten Vetos ist, ist es doch im § 24 des Grundgesetzes ausdriicklich
ausgesprochen, daB die Zustimmung des Kinigs erforderlich ist, damit ein
Reichstagsbeschlu3 Gesetzeskraft erhalte. Wen eine Gesetzvorlage von
beiden Tingen gleichlautend angenommen ist, so wird dieselbe deshalb vom
Prasidenten desjenigen Tinges, welches sie zuletzt behandelt hat, der Re-
gierung zugestellt, um dem K6nig im Staatsrate zur Bestatigung oder Ab-
lehnung vorgelegt zu werden. Auch wenn die betreffende Vorlage dem Reichs-
tag auf Befehl des Kanigs unterbreitet und von jenem vallig unverandert
angenommen ist, mufi die Frage von der Erteilung der kiniglichen Sanktion
dennoch in Gemabheit des § 16 des Grundgesetzes im Staatsrat verhandelt
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werden. Die Sanktion muB dem § 24 zufolge vor Beginn der nachsten
Sitzungsperiode erteilt werden; geschieht dies nicht, so wird die vom Reichs-
tag angenommene Vorlage als abgelehnt angesehen.

Das Gesetz, welches sanktioniert werden soll, wird durch eine Intima-
tion eingeleitet, worm der Kbnig kund tut, daB der Reichstag das folgende
Gesetz angenommen und er dasselbe durch seine Zustimmung bestatigt hat.
Die darauffolgende, mit der Gegenzeichnung des betreffenden Ministers ver-
sehene Ausfertigung des vollstandigen Gesetztextes wird von dem Kbnig
unterschrieben und mit dem k6niglichen Siegel versehen. Alle Gesetze
sowie auch sonstige Befehle des K6nigs schlieflen mit der Befolgungsklausel:
,,Wonach sich alle betreffenden zu richten haben."

Ferner bestimmt das Grundgesetz im § 24, daB der K6nig die Kund-
machung der Gesetze befiehit und fir die Vollziehung derselben Sorge tragt.
Das Grundgesetz enthalt keine naheren Vorschriften dariber, auf welche Weise
die Kundmachung geschehen soll. Vormals geschah dieselbe durch gericht-
liche Verlesung, aber nach einem Gesetz vom 25. Juni 1870 erfolgt die
Bekanntmachung nunmehr durch die Einriickung in ein offizielles G e s e t z -
b 1 at t (Lovtidende). Wofern das Gesetz nicht selbst einen bestimmten Zeit-
punkt dafiir festsetzt, wann es in Kraft treten soll, geschieht dies acht Tage
nach demjenigen Tag, an welchem die betreffende Nummer des Gesetz-
blattes herausgegeben ist.

Fiir die F a r 6 e r blieb die gerichtliche Verlesung bestehen, bis ein
Gesetz vom 1. April 1896 das Gesetz vom 25. Juni 1870 auch auf diese Inseln
ausdehnte. Doch soll hierselbst die Verbffentlichung in dem Gesetzblatt
durch eine vom Amtmanne veranstaltete Bekanntmachung der Titel der
betreffenden Gesetze sowie des Tages ihrer Erlassung in der zur Aufnahme
6ffentlicher Bekanntmachungen auf den Inseln autorisierten Zeitung er-
ganzt werden. Das Inkrafttreten erfolgt vier Wochen nach dem Erscheinen
der betreffenden Zeitungsnummer.

Ubrigens gelten viele Gesetze des Hauptlandes nicht fiir die FarSer,
deren Gesetzgebung in mancherlei Beziehungen einen partikularen Charakter
hat (vgl. unten § 89). Nur fir einige Hauptpunkte k6nnen solche Ab-
weichungen in der folgenden Darstellung beriicksichtigt werden.

§ 52. Das Gesetzgebungsgebiet. Das Grundgesetz enthalt eine Reihe
von Bestimmungen dariber, daB gewisse Angelegenheiten durch Gesetz ge-
ordnet werden sollen (siehe die §§ 8, 9, 10, 12, 32, 33, 40, 47, 48, 49, 51,
58, 70, 71, 75, 79, 81, 82, 83, 84, 90, 91 und 93).

Abgesehen von diesen durch das Grundgesetz bestimmten Fallen gibt
die Frage, wie das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt zu begrenzen sei, zu
einer Menge zum Teil schwieriger Untbrsuchungen Veranlassung. Eine ver-
haltnismaflig einfache Grenze ist in Bezug auf das Grundgesetz gegeben,
indem Veranderungen hierin oder nachtrgliche Zusatzbestimmungen zu dem-
selben nicht durch einfaches Gesetz, sondern nur in der im § 95 des Grund-
gesetzes vorgeschriebenen Weise geschehen k6nnen, ausgenommen wenn
das Grundgesetz es selbst der allgemeinen Gesetzgebung iiberlassen hat,

§ 52 9 5



96 Dritter Abschnitt: Die Staatsfunktionen. 2. Kap. Die Gesetzgebung.

gewisse grundgesetzliche Vorschriften zu verandern (vgl. oben § 19). Ferner
bietet die Festsetzung der Grenzen zwischen der Zustandigkeit der gesetz-
gebenden und der richterlichen Gewalt keine Schwierigkeit dar. Dagegen
k6nnen oftmals Zweifel entstehen, wo es sich um das Verhaltnis zwischen
der gesetzgebenden und der austibenden Gewalt handelt.

Ein allgemeiner Grundsatz ist es, daB iberall, wo das Grundgesetz
dem K6nig als dem Inhaber der ausiibenden Gewalt eine gewisse Befugnis
beigelegt hat, die gesetzgebende Gewalt ihn derselben nicht berauben oder
Vorschriften festsetzen kann, welche die selbstandige besohlieBende Gewalt
beschrinken, die das Grundgesetz ihm auf diesen Gebieten hat beilegen
wollen. In den Fallen, in welchen das Grundgesetz der gesetzgebenden
Gewalt eine gewisse Kompetenz in den dem Kanig im iibrigen zugewiesenen
Angelegenheiten hat vorbehalten wollen, ist dies deshalb ausdriicklich aus-
gesprochen worden, so in den §§ 17, 19 und 28.

Es kann demnachst mit Bezug auf die Grenzen zwischen der gesetz-
gebenden und der ausiibenden Gewalt das formelle Kriterium aufgestellt
werden, daB die Kompetenz der ausiibenden Gewalt in dem Umfange, in
welchem eine gewisse Angelegenheit einmal durch Gesetz geordnet ist, und
so lange, wie dies der Fall ist, in Zukunft ausgeschlossen ist. Ein Gesetz
kann nur durch ein anderes Gesetz aufgehoben oder ganz oder teilweise
verandert werden. Ausnahmen hiervon k6nnen nur zufolge ausdriicklicher
Berechtigung anerkanut werden. Eine solche Berechtigung ist im § 27
des Grundgesetzes enthalten (siehe unten § 59).

Im iibrigen 1aBt sich allerdings mit Bezug auf die Festsetzung der
Grenzen der Zustandigkeit der gesetzgebenden und der ausiibenden Gewalt
eine Reihe von allgemeinen Ausgangspunkten aufstellen, und dies ist auch
in der danischen staatsrechtlichen Literatur in weitem MaBe geschehen.
Doch wird iiber die nahere Formulierung leicht Uneinigkeit entstehen, und
die Begriffsbestimmungen k6nnen im einzelnen nicht mit besonderer Scharfe
hervortreten. An vielen Punkten k6nnen auBerdem die rationellen Grenzen
nicht entscheidend sein, indem Abweichungen von denselben durch ge-
schichtliches Herkommen begriindet sind. Im praktischen Staatsleben
sind die allgemeinen Grenzen, welche aus dem gewohnheitsmaBigen Ge-
brauch oder aus der Natur der Sache folgen, keineswegs immer scharf Uiber-
wacht worden, was eine nattirliche Folge davon ist, daB der K6nig gleich-
zeitig der Inhaber der ausiibenden und der Mitinhaber der gesetzgebenden
Gewalt ist. Man findet nicht nur, daB in zweifelhaften Fallen die Ordnung
der betreffenden Verhaltnisse in der Regel der Gesetzgebung iiberlassen ist,
sondern dasselbe ist aus Griinden, die von der praktischen Politik her-
riihren, in vielen anderen Fallen geschehen, wo die Kompetenz der aus-
ibenden Gewalt, die fragliche Angelegenheit selbstandig zu ordnen, an sich
selbst unzweifelhaft ware.

§ 53. Provisorische Gesetze. Begriff und Inhalt. Der § 25 des Grund-
gesetzes bestimmt: ,,Unter besonders dringenden Umstanden, wenn der
Reichstag nicht versammelt ist, kann der K6nig provisorische (forelbbige)
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Gesetze erlassen, welche jedoch nicht im Widerspruch mit dem Grundgesetze
sein diirfen und stets dem nachsten Reichstag vorgelegt werden miissen."

Dieser Paragraph hat eine grofe Rolle in den politischen Streitigkeiten
Danemarks gespielt. Es war namentlich durch seine Hilfe, daB die Re-
gierung viele Jahre hindurch imstande war, der Forderung der Oppositions-
parteien, daB dem Volkstinge die Suprematie in der Leitung der Staats-
angelegenheiten zukomme, das Gegengewicht zu halten. Es mu8 jedoch
hervorgehoben werden, daB dies keineswegs die einzige oder auch nur die
wesentlichste Bedeutung der provisorischen Gesetze gewesen ist; dieselben
haben auch unter regelmiBigen Verhiltnissen zu jeder Zeit einen nicht
unbedeutenden Platz in der Gesetzgebung eingenommen.

Das provisorische oder, wie die Benennung des danischen Staatsrechts
ist, v o r 1 a u f i g e G e s e t z ist kein administrativer Akt, welcher vom
K6nig als dem Inhaber der ausiibenden Gewalt vorgenommen wird; es
ist ein wirkliches Gesetz, aus einer dem K6nig ausnahmsweise eingeraumten
selbstandigen gesetzgebenden Gewalt entsprungen, und muB deshalb von
den Untertanen, den Verwaltungsbeharden und den Gerichten als Gesetz
geachtet und befolgt werden.

Anderseits ist das provisorische Gesetz in mehreren Beziehungen be-
sonderen Regeln unterworfen, und namentlich ist die Giiltigkeit desselben
nur einstweilig, da es immer dem ndchsten Reichstag vorgelegt werden
soll. Da dieses Gebot auf die Weise aufgefaflt wird, daB es von dem Schick-
sale des provisorischen Gesetzes auf dem Reichstage abhangig ist, ob das-
selbe seine Rechtsgiiltigkeit bewahren soll oder nicht, wird das Verhailtnis
oftmals so ausgedriickt: den Untertanen gegeniiber ist das provisorische
Gesetz Gesetz, dem Reichstage gegeniiber Gesetzvorschlag.

Die provisorischen Gesetze diirfen nicht mit den z e i t w e iIi g e n
G e s e t z e n verwechselt werden. Diese letzteren sind solche Gesetze,
die sich selbst als nur bis auf weiteres geltend bezeichnen, oder welche
ihrem eigenen Inhalte zufolge nach Ablauf ener gewissen Zeit oder mit dem
Aufhbren eines gewissen Zustandes wegfallen. Solche zeitweilige Gesetze
kinnen wiederum sowohl definitive, d. h. vom K6nig und dem Reichstag
im Verein erlassene, oder provisorische, d. h. vom Kdnig allein in tOberein-
stimmung mit dem § 25 des Grundgesetzes gegebene Gesetze sein.

In Bezug auf den I n h a 1 t der provisorischen Gesetze bestehen keine
anderen Grenzen als die, daB dieselben nicht gegen das Grundgesetz streiten
diirfen. Alle Rechtsverhaltnisse, deren gesetzmdBige Ordnung nur in Uber-
einstimmung mit der im § 95 des Grundgesetzes vorgeschriebenen Behand-
lungsweise geschehen kann, sind also der Zustandigkeit der provisorischen
Gesetzgebung entzogen. Ob dies auch mit Bezug auf diejenigen Grund-
gesetzbestimmungen gilt, welche den ausdriieklichen Anordnungen des
Grundgesetzes zufolge durch einfache Gesetze verindert werden kinnen
(vgl. hieriiber oben im § 19), ist umstritten. Die korrekte Beantwortung
dieser Frage ist jedoch ohne Zweifel die, da8 eine Veranderung durch
provisorische Gesetze in diesen Fallen nicht rechtlich ausgeschlossen ist;
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dem Inhalte der betreffenden Grundgesetzparagraphen zufolge ist indessen
die Frage ohne weitere praktische Bedeutung. Da8 diejenigen Angelegen-
heiten, deren Ordnung vom Grundgesetz der allgemeinen Gesetzgebung
iiberlassen ist (siehe den vorhergehenden Paragraphen), auch durch pro-
visorische Gesetze geordnet werden k6nnen, ist im wesentlichen unbestritten.
Es sind so z. B. zu wiederholten Malen provisorische Gesetze hinsichtlich
der Auferlegung von Steuern, Aushebung von Rekruten oder Aufnahme
von Staatsanleihen (vgl. § 47 des Grundgesetzes) erlassen und nachher vom
Reichstag oder Reichsrat genehmigt worden. Der einzige Punkt, riicksicht-
lich dessen ein ernster Streit geherrscht hat, ist die Frage, ob das Budget
durch provisorisches Gesetz festgestellt werden kann (siehe unten § 74).

Sogar die Schriftsteller, welche lehren, da8 die Gerichte nach ddnischem
Recht nicht befugt sind, die Ubereinstimmung der Gesetze mit dem Grund-
gesetz zu priifen (siehe § 19), nehmen dennoch an, daB den Gerichten ein
solches Recht nach den Worten des § 25 des Grundgesetzes den provisorischen
Gesetzen gegeniber zustehe. Diese Auffassung stimmt auch mit den vor-
liegenden Prijudizien.

§ 54. Provisorische Gesetze. Die Erlassung derselben. Die erste Be-
dingung fiir die Erlassung eines provisorischen Geretzes ist die, daB ein be-
sonders dringender Fall vorliege. Das Vorhandensein dieser Bedingung muB
der Natur der Sache gemaB der Entscheidung der Regierung iiberlassen
bleiben, aber selbstverstandlich kinnen die Minister fuir die Richtigkeit
dieser Entscheidung vor dem Reichsgericht, ganz wie fiir ihre anderen
Amtshandlungen, zur Verantwortung gezogen werden.

Demnachst fordert das Grundgesetz, daB der Reichstag zu der
Zeit, wo das fragliche Gesetz erlassen wird, nicht versammelt sein darf.
Im Gegensatz zur eben genannten Vorschrift wird im allgemeinen an-
genommen, daB diese Forderung eine wirkliche Bedingung fiir die Giiltig-
keit des provisorischen Gesetzes enthalt, so daB die Untertanen nicht ver-
pflichtet sind, einem provisorischen Gesetz Gehorsam zu leisten, und die
Gerichte ein solches auBer Acht zu lassen haben, wenn es wdhrend der
Sitzung des Reichstages erlassen worden ist. Es ist behauptet worden,
daB diese Bedingung nicht vorliege, wenn die Sitzungen des Reichstages
vom K6nig vertagt sind. Nach dem, was oben im § 44 iiber die Vertagung
gesagt worden, ist diese Behauptung unrichtig, und sie ist auch vom Hchsten
Gericht verworfen worden (siehe unten § 56).

Die Entscheidung der Frage, ob der Konig, wenn der dringende Charakter
einer Angelegenheit eine gewisse gesetzliche MaBregel erheischt, in GembB-
heit des § 20 des Grundgesetzes einen auflerordentlichen Reichstag einberufen
soll oder die Sache durch ein provisorisches Gesetz nach § 25 ordnen kann,
beruht auf dem Gutachten der Regierung. Nach der konstitutionellen Praxis,
welche sich riicksichtlich der Anwendung des § 25 des Grundgesetzes ge-
bildet hat, ist die Behauptung ohne Grund, daB die provisorische Gesetz-
gebungsgewalt nur dann in Anwendung gebracht werden diirfe, wenn der
betreffende Fall so dringender Natur sei, daB die Einberufung eines au3er-
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ordentlichen Reichstages sich nicht fiiglich abwarten lieBe, und es wird
schwerlich von einer besonderen Verantwortlichkeit eines Ministers die
Rede sein k6nnen, weil er, den dringenden Fall vorausgesetzt, den § 25
und nicht den § 20 des Grundgesetzes angewendet hat. Es erhelt von
selbst, daB eine Sache sehr gut dringend, d. h. einen Aufschub nicht wohl
ertragend sein kann, ohne deshalb von so grofler Wichtigkeit zu sein, daB
eine so umstandliche und kostspielige MaBregel wie die Einberufung eines
auBerordentlichen Reichstages gerechtfertigt sei.

Einige Schriftsteller haben die Grundbetrachtung geltend zu machen
gesucht, daB das provisorische Gesetzgebungsrecht dem K6nig nur als dem
Mandatar des abwesenden Reichstages zustehe und auf der vermuteten
Zustimmung desselben beruhe. Die Konsequenz dieser Anschauung ist die,
daB die Erlassung eines provisorischen Gesetzes in allen den Fallen unstatt-
haft ware, wo der Reichstag schon Gelegenheit gehabt hat, iiber den vor-
geschiitzten dringenden Fall sich zu auBern und mittelbar oder unmittelbar
zu erkennen gegeben hat, daB er eine besondere gesetzliche MaBregel fir un-
n6tig halte. Und insbesondere wiirde diese Auffassung es mit sich flihren,
daB, wenn die eine der beiden Reichstagsabteilungen den Finanzgesetzvor-
schlag verworfen hatte, der K6nig dann, wenn auch nicht formell, so doch
materiell unberechtigt ware, nachdem der Reichstag geschlossen, ein pro-
visorisches Finanzgesetz zu erlassen. Dieser Satz ist jedoch von der kon-
stitutionellen Praxis entschieden verworfen, ohne daB seitens des Volks-
tinges in solcher Veranlassung jemals eine Reichsgerichtsanklage erhoben
worden ist, und iiberhaupt hat die Theorie von dem vermuteten Konsens
des Reichstages als Grundlage der provisorischen Gesetzgebungsgewalt keine
Begriindung im Grundgesetz. Dieses raumt dem Kdnig unter gewissen for-
mellen Bedingungen eine selbstandige Befugnis zur provisorischen Gesetz-
gebung ein, welche Befugnis nach des Kbnigs eigenem Ermessen unter der
Verantwortlichkeit der Minister ausgeiibt werden muB, nur mit der Be-
schrnkung, daB das betreffende Gesetz dem nachsten Reichstag vorgelegt
werden soll. Wenn anerkannt werden muB, daB der dringende Fall nach
der Verwerfung eines provisorischen Gesetzes seitens des Reichstages wieder
oder noch immer vorliegt, kann man dem K6nig auch das Recht nicht ab-
sprechen, wenn der Reichstag nicht langer versammelt ist, aufs neue ein
provisorisches Gesetz desselben oder ahnlichen Inhaltes zu erlassen. Hier-
von wird nun schwerlich die Rede sein, wenn die Verwerfung des Gesetzes
im Reichstag in einer wirklichen sachlichen Untersuchung und Beurteilung
der Beschaffenheit des beziiglichen Falles ihren Grund hat; anders stellt
sich die Sache aber, wenn die Haltung des Reichstages in anderen, die sach-
liche Behandlung des Falles nicht betreffenden Riicksichten, wie z. B. Un-
willen gegen das Ministerium, begriindet ist. Alsdann ist das Ministerium
nicht darauf hingewiesen, in der sogenannten Vermutungstheorie die Richt-
schnur seiner Handlungsweise zu suchen. Mit anderen Worten gesagt, die
Vermutungstheorie setzt das parlamentarische System als geltende staats-
rechtliche Norm voraus; die Frage von diesem System ist indessen

7 *
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nach dem dAnischen Grundgesetz keine rechtliche, sondern lediglich eine
politische.

Es wird angenommen, daB das provisorische Gesetz sich selbst aus-
driicklich als ein solches bezeichnen oder doch auf den § 25 des Grundgesetzes
hinweisen und daB es widrigenfalls von den Gerichten unbeachtet gelassen
werden muB.

§ 55. Provisorische Gesetze. Vorlegung vor dem Reichstag. Das pro-
visorische Gesetz muB immer dem nachsten Reichstag vorgelegt werden,
und es ist selbstverstandlich, daB es die Regierung ist, welcher diese Pflicht
obliegt. Ist das Gesetz erlassen, wahrend der Reichstag vertagt war, muB
es nach dem erneuerten Zusammentreten des Reichstages vorgelegt werden.

Solche provisorische Gesetze, welche ihrem eigenen Inhalt gemaB oder
zufolge einer spateren Aufhebung schon zur Zeit, wo der nachste Reichstag
zusammentritt, weggefallen sind, werden demselben nur zur Einsicht vor-
gelegt. Fir den Reichstag, das will hier also sagen fiir das Volksting, kann
dann wesentlich nur von einer Beschlufnahme dariiber die Frage sein, ob
Veranlassung vorliegt, den oder die betreffenden Minister wegen der Er-
lassung des Gesetzes anzuklagen.

In allen den Fallen, wo das Gesetz noch beim Zusammentreten des
Reichstages in Geltung ist, wird die Vorschrift des § 25 des Grundgesetzes
so verstanden, daB das Gesetz dem Reichstag zum BeschluB vorgelegt werden
soll, entweder so, da8 das provisorische Gesetz selbst als unmittelbarer Gegen-
stand der Abstimmung vorgelegt wird, oder so, da8 das Gesetz dem Reichs-
tag mitgeteilt und gleichzeitig hiermit ein Gesetzesvorschlag zur Annahme
desselben vorgelegt wird, oder endlich so, daB die Regierung einen Gesetzes-
vorschlag vorlegt, dessen Inhalt dem Inhalt des provisorischen Gesetzes
entspricht, eventuell mit gewissen Anderungen, wozu sie Veranlassung ge-
funden haben mag. In einem jeden dieser Falle wird der Reichstag durch
seine Abstimmung das provisorische Gesetz annehmen oder verwerfen k6nnen.
Die Annahme kann nur in derselben Weise wie die Annahme einer jeden
anderen Gesetzvorlage geschehen, und nach geschehener Annahme in beiden
Abteilungen soll das Gesetz auf gew6hnliche Weise dem K6nig zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden. Durch die Sanktion des Kbnigs wird es zum
definitiven Gesetz, und das provisorische Gesetz als solches ist weggefallen.
Mit Bezug auf den Fall, daB das provisorische Gesetz vom Reichstag ver-
worfen wird, wird auf den ndchsten Paragraphen verwiesen.

Wird die Behandlung des provisorischen Gesetzes in der nach der Er-
lassung desselben folgenden Reichstagsversammlung nicht zu Ende gefifihrt, so
behalt das Gesetz fernerhin seine Rechtsgiiltigkeit, doch nur als provisorisches
Gesetz, welches dem ndchsten Reichstag aufs neue vorzulegen ist.

Es beruht auf der Entscheidung der Regierung, welchem der beiden
Tinge das provisorische Gesetz zuerst vorgelegt werden soll; eine Ausnahme
hiervon machen jedoch die provisorischen Finanz- und nachtrAglichen Be-
willigungsgesetze, welche in Ubereinstimmung mit der im § 48 des Grund-
gesetzes enthaltenen Vorschrift zuerst dem Volksting vorgelegt werden
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miissen. Eine Frist, innerhalb welcher die Vorlegung geschehen soll, ist
nicht vorgeschrieben. In der Regel mu8 dieselbe so bald wie m6glich ge-
schehen, insofern die Regierung nicht in den vorhandenen Umstinden triftige
Veranlassung zu einem Aufschub findet.

Die private Initiative kann nicht dazu benutzt werden, das provisorische
Gesetz selbst vor den Reichstag zu bringen; dagegen kann durch dieselbe
ein Gesetzesvorschlag, wodurch das provisorische Gesetz aufgehoben oder
bestatigt werden sol, vorgelegt werden. Aber weder die Annahme eines
Vorschlages des erstgenannten Inhalts noch die Verwerfung eines Vor-
schlages des letztgenannten Inhaltes kann dieselbe Wirkung wie diejenige,
welche mit der Verwerfung des von der Regierung vorgelegten provisori-

schen Gesetzes verbunden ist, haben (siehe den folgenden Paragraphen).

§ 56. Provisorische Gesetze. Das Aufhiren derselben. Die Bezeichnung
des provisorischen Gesetzes als eines provisorischen und das Gebot, daB das-
selbe dem nachsten Reichstag vorgelegt werden soll, geben zu erkennen,
daB ein solches Gesetz durch Verwerfung seitens des Reichstages seine

Geltung verlieren kann. Man ist auBerdem im allgemeinen dartiber einig

gewesen, daB zu einer solchen Verwerfung nicht iibereinstimmende Be-

schliisse beider Tinge erforderlich sind, sondern daB der BeschluB eines

einzelnen Tinges geniigend sein mu8. Freilich ist die Lehre vom Ver-

werfungsrecht des einzelnen Tings von einigen bestritten worden; in der Praxis

ist dieselbe indes zu wiederholten Malen seitens der Regierung anerkannt.

Es ist ferner in der Praxis anerkannt, daB die Verwerfung das sofortige

Aufharen der Geltung des provisorischen Gesetzes nach sich zieht, und daB

eine besondere Kundmachung in der Gesetzeszeitung oder in anderweitiger

Weise nicht notwendig ist, um das Wegfallen des Gesetzes zu konstatieren.
Das hier Gesagte gilt indessen nur von der Verwerfung des von der

Regierung vorgelegten provisorischen Gesetzes. Der besondere Grund des

Aufh6rens, welcher aus dem im § 25 des Grundgesetzes enthaltenen

Gebote der Vorlegung abgeleitet wird, kann nur zum Vorschein kommen,

wenn die Vorlegung in GemaBheit des § 25, d. h. durch die Regierung

geschehen ist, dagegen nicht, wenn die private Initiative nach dem

§ 44 des Grundgesetzes benutzt ist. Wenn das private Vorschlagsrecht

dazu fiihren soll, ein provisorisches Gesetz zu beseitigen, kann dies nur auf

die Weise geschehen, daB die beiden Tinge eine Gesetzvorlage iber das

Aufh6ren des Gesetzes gleichlautend annehmen und der K6nig diese nach-

her durch seine Zustimmung bestAtigt. Diese Satze fiihren zu dem Ergebnis,

daB die Regierung und eins der Tinge es in ihrer Gewalt haben, ein pro-

visorisches Gesetz gegen den Willen des anderen Tings in Kraft zu erhalten;
es ist aber einleuchtend, daB in diesem Umstand kein rechtlich bedeutender

Einwand gegen das aus dem § 25 des Grandgesetzes hergeleitete Inter-

pretationsergebnis liegt.
Es sind seinerzeit heftige politische Debatten iiber die hier beriihrten Fragen

geffihrt worden. Als der politische Kampf zwischen dem Volksting einerseits und
der Regierung und dem Landsting andererseits 1885 einen so zugespitzten Charakter
angenommen hatte, daB die beiden Tinge nicht vor Ablauf des Finanzjahres iiber
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das Finanzgesetz oder ein zeitweiliges Bewilligungsgesetz einig werden konnten, wes-
halb am 1. April 1885 ein provisorisches Bewilligungsgesetz vom Kbnig erlassen wurde
(vgl. unten § 74), fand die Regierung sich weiterhin veranla3t, im selben und dem
folgenden Jahre sechs provisorische Gesetze zu erlassen fiber Beschrankung des Rechtes
der BUrger, Waffen anzuschaffen, tiber die Errichtung eines militarischen Gendarmerie-
korps, fiber die Bestreitung aul3erordentlicher Ausgaben fir die Polizei, fiber Zusatz-
bestimmungen zum Strafgesetz, fiber Erh6hung der Richterzahl des Kopenhagener
Kriminal- und Polizeigerichts und fiber die Verantwortung fir den Inhalt von Tage-
und Wochenblattern (vgl. oben § 25). Nach dem jeweiligen Zusanunentreten des
Reichstages wurden diese provisorischen Gesetze immer seitens der Regierung dem
Landstinge vorgelegt, ohne da3 ihre Beratung hier vor dem Ablauf der Sitzungs-
perioden zu Ende geffihrt wurde, so dalB sie nicht zur Abstimmung im Volkstinge
gelangten. In letzterem Tinge waren indessen sofort durch private Initiative gleich-
lautende Vorlagen eingebracht und mittels sogenannter motivierter Tagesordnungen
verworfen worden, wodurch die provisorischen Gesetze selbst als verworfen erklart
wurden. Die Regierung erkannte die Giltigkeit dieser Verwerfungen nicht an.
Nachdem ihre Auffassung schon friiher bei den beiden Obergerichten in Kopenhagen
und Wiborg Beistimmung gefunden hatte, kam die Frage von der Giiltigkeit der
Zusatzbestimmungen zum Strafgesetz im Oktober 1886 vor das Hbehste Gericht.
Hier behauptete der Verteidiger des Angeklagten, daB3 nach diesem provisorischen
Gesetz keine Strafe verhangt werden kdnne, und zwar 1. weil das Gesetz von Anfang
an ungiltig gewesen sei, indem der Reichstag damals, als dasselbe erlassen wurde,
nicht geschlossen, sondern nur vertagt war, 2. weil es im Volkstinge zufolge privater
Initiative verworfen war, und 3. jedenfalls aus dem Grunde, dali das Gesetz nicht
definitiv von beiden Tingen vor dem Schlusse der Sitzungsperiode angenommen war.
Das H6chste Gericht erkannte indessen durch Urteil vom 15. Oktober, daB keiner dieser
Unstande die Ungiiltigkeit oder das Wegfallen begriinden kbnne, und erklarte be-
sonders mit Bezug auf den zuletzt angefiihrten Grund zum Aufhbren des Gesetzes,
daBi ein solcher weder aus der Vorschrift des § 25 fiber das Vorlegen des Gesetzes im
Reichstage noch aus sonstigen Bestimmungen des Grundgesetzes, ebensowenig wie
aus dem provisorischen Charakter des Gesetzes herzuleiten sei.

Wie oben im § 18 erwahnt, wurde der politische Kampf der achtziger
und neunziger Jahre schlieBlich durch einen von beiden Tingen am 2. und
3. April 1894 gleichlautend angenommenen BeschluB beendigt, dessen Wort-
laut beziiglich der provisorischen Gesetze der folgende war: ,,Bei der Be-
ratung der von der Regierung in Gemadheit des § 25 des Grundgesetzes
dem Reichstag vorgelegtan provisorischen Gesetze ist zu beobachten, daB,
falls ein solches Gesetz von demjenigen Tinge, dem es vorgelegt ist, nicht
verworfen wird, dem anderen Tinge Gelegenheit gegeben wird, vor Schlu8
der Session seine Entsaheidung beziiglich desselben zu treffen." In Uber-
einstimmung hiermit wurden die nooh iibriggebliebenen (vgl. S. 104) pro-
visorischen Gesetze von den Jahren 1885 und 1886 jetzt vom Landstinge
dem Volkstinge iibersandt, wo sie verworfen wurden und somit endlich
auBer Kraft traten. Mit Bezug auf die Bedeutung dieses Beschlusses fir
die Zukunft mu8 jedoch hervorgehoben werden - was auch mit Nach-
druck besonders im Volkstinge seitens der Hauptpartei der Linken, welche
gegen den BeschluB stimmte, ausgesprochen wurde -, daB derselbe, als
nicht in grundgesetzlicher Form vorliegend, keine rechtlich verbindende
Garantie gegeniiber etwaigen kiinftigen Streitfallen ahnlicher Art abgibt.

Whhrend also der schon friiher von den meisten verworfene Satz, daB
ein provisorisches Gesetz eine Session nicht iiberleben kbnne, nach dem
Urteil des Hochsten Gerichts vom 15. Oktober 1886 als grundgesetzmaBige
Norm nicht aufrechtzuerhalten ist, wird es dagegen als Bedingung fUr die
fortwahrende Giiltigkeit des Gesetzes angenommen, daB die Vorschrift wegen
der Vorlegung im folgenden Reichstag befolgt wird, Wenn die Reichstags-
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versammlung zu Ende geht, ohne daB das Gesetz vorgelegt worden ist,
muB dasselbe als weggefallen angesehen werden.

Der Umstand, daB die Regierung bei der Vorlegung des Gesetzes ge-
wisse Anderungen im Inhalte desselben vorschlagt, oder daB solche wahrend
der Behandlung im Reichstag vorgenommen werden, kann nicht das Weg-
fallen des provisorischen Gesetzes zur Folge haben. Ebenso mu8 die Lehre
als unrichtig angesehen werden, nach welcher das provisorische Gesetz weg-
fallen sollte, wenn es schlie8lich von beiden Tingen in verschiedener Gestalt
angenommen wird. In diesem letzten Fall hat ja keins der beiden Tinge
das provisorische Gesetz verwerfen wollen, und die Uneinigkeit dreht sich
nur um den Inhalt des definitiven Gesetzes, welches das provisorische Gesetz
ablisen soll. So lange als eine Einigkeit hieriiber nicht erzielt worden ist,
gilt das Gesetz aber fortw~hrend nur als ein provisorisches und mu8 also,
um seine Giiltigkeit bewahren zu k6nnen, wiederum dem ndchstfolgenden
Reichstag vorgelegt werden (vgl. § 55).

Insofern der K6nig sich weigern sollte, ein von beiden Tingen gleich-
lautend, mit oder ohne Anderungen der Vorlage, angenommenes provi-
sorisches Gesetz zu bestdtigen, scheint dieses das Wegfallen des provi-
sorischem Gesetzes bewirken zu miissen, regelmdBig jedoch erst, dem § 24
des Grundgesetzes gem8 (vgl. oben § 51), von demjenigen Tage an ge-
rechnet, wo der Reichstag aufs neue zusammentritt, ohne da8 die Be-
statigung zuvor erfolgt ist. Einige Verfasser nehmen jedoch an, daB das
provisorische Gesetz in diesem Falle zu gelten fortfdhrt (ohne Ritcksicht
auf die im Reichstag etwa vorgenommenen Anderungen) und somit dem
nachsten Reichstag wiederum vorgelegt werden muB.

Es ist behauptet worden, daB ein provisorisches Gesetz vom K6nig
als dem Inhaber der austibenden Gewalt durch eine Anordnung (siehe hier-
Uiber § 57) definitiv aufgehoben werden k6nne. Zur Begriindung dieser
Anschauung hat man sich auf eine k6nigliche Resolution vom 15. Marz
1858 berufen, in welcher ausgesprochen wurde, daB eine dem Iinister des
Innern durch ein provisorisches Gesetz vom 29. Dezember 1857 erteilte
Ermachtigung, gewisse kiniglichen Bewilligungen (siehe § 59) zu erlassen,
nicht langer benutzt werden solte. Obschon diese Resolution an sich keine
pure Aufhebung des provisorischen Gestzes enthielt, ging doch die Re-
gierung und anscheinend auch der Reichstag davon aus, daB das Gesetz
damit definitiv zuriickgenommen sei. Da indessen das provisorische Gesetz,
wie oben im § 53 hervorgehoben, ein wirkliches Gesetz ist, wird nunmehr
allgemein angenommen, daB eine Aufhebung von seiten des K6nigs allein
kraft eines neuen provisorischen Gesetzes stattfinden kann. In solchem
Falle miissen beide Gesetze dem ndchstfolgenden Reichstag vorgelegt werden,
doch nur zur Einsicht, indem es sich nicht annehmen laBt, daB der Reichstag
oder das eine Ting durch Verwerfung des letzteren, aufhebenden Gesetzes
das erstere, aufgehobene, wieder in Kraft solte setzen k6nnen (vgl. oben
§ 55 im Anfang). Diese Anschanung ist in der spdteren Praxis befolgt
worden, indem die oben erwahnten provisorischen Gesetze iiber Waffen-
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anschaffungen und fiber Zusatzbesfimmungen zum Strafgesetz durch zwei
neue provisorische Gesetze bzw. vom 15. April 1887 und 19. Juni 1888
aufgehoben wurden, als ihre Aufrechterhaltung nicht langer fir notwendig
erachtet wurde.

In allen Fallen, wo ein provisorisches Gesetz auf eine der jetzt an-
gegebenen Weisen zum Aufh6ren gebracht wird, kann die Aufhebung doch
nicht die Tatsache umstoBen, da8 das Gesetz bestanden und wahrend
einer gewissen Zeit Rechtswirkungen nach sich gezogen hat. Die Auf-
hebung hat, mit anderen Worten gesagt, keine riickwirkende Kraft. Anders
verhalt sich die Sache dagegen, wenn das provisorische Gesetz von Anfang
an entweder seinem Inhalt nach oder infolge der Art und Weise seiner Er-
lassung ungiltig ist. Jener Satz ist in der Praxis dadurch anerkannt, daB
provisorische Gesetze, deren Wirksamkeit schon beim Zusammentreten des
Reichstages zu Ende ist, demselben, wie erw~hnt, nicht zur Beschlul3nahme,
sondern nur zur Einsicht mitgeteilt werden.

Von diesem Satze, daB die Aufhebung keine riickwirkende Kraft habe,
hat man doch mit Bezug auf solche provisorische Gesetze, welche eine Aus-
gabe fir die Staatskasse bewirken, eine Ausnahme machen wollen. Man
hat behauptet, daB die Verwerfung des Gesetzes es mit sich fiihre, daB die
betreffende Ausgabe als eine ungesetzlich gemachte angesehen werden
miisse, so daB also namentlich die ausgegebenen Summen denjenigen Privat-
personen, welche dieselbe in Empfang genommen haben, wieder solten ab-
gefordert werden k6nnen. Diese Behauptung ist indes unzweifelhaft falsch
(siehe hieriiber naher § 77). Dagegen wird selbstfolglich eine Erstattungs-
forderung gegen den betreffenden Minister unter den gew6hnlichen Be-
dingungen geltend gemacht werden k6nnen.

Wenn ein provisorisches Gesetz vom Reichstag angenommen wird, so ist
damit auch den Ministern Indemnitit in Bezug auf die Verantwortlichkeit,
welche sie ,ich beim ErlaB des Gesetzes zugezogen haben m6chten, gegeben.
Dagegen hat das Volksting bei der Behandlung des provisorischen Finanz-
gesetzes von 1877 die Frage von der Verantwortlichkeit der Minister auf
die Weise offenzuhalten gesucht, daB es erst das provisorische Finanz-
gesetz verwarf und dann unmittelbar darauf ein neues Gesetz von wesent-
lich demselben Inhalt annahm (siehe weiter unten im § 74).

Drittes Kapitel. Die allgemeine innere Verwaltung.

§ 57. Allgemeine formelle Regeln. Der § 2 des Grundgesetzes legt
die ausibende Gewalt in die Hand des K6nigs, und der § 11 bestimmt,
daB der K6nig mit den im Grundgesetz festgesetzten Beschrankungen die
oberste Gewalt in allen Angelegenheiten des Reiches habe. Es ist eine
Folge dieser Vorschriften, da8 der K6nig mit Bezug auf die inneren An-
gelegenheiten des Reiches im Besitze der obersten Gewalt ist, insofern die-
selben weder unter die gesetzgebende uoch unter die richterliche Gewalt
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geh6ren, und wofern sonst keine besondere Ausnahme gemacht ist. Die
Ausibung dieser Regierungsgewalt des K6ings geschieht durch die Minister
und das ganze System von Beamten fir die verschiedenen Zweige der Ver-
waltung.

Eine Ausnahme der obenerwdhnten Art findet sich im § 91 des Grund-
gesetzes iiber das Recht der Kommunen, ihre Angelegenheiten unter der
Oberaufsicht des Staates zu verwalten. Mit Bezug auf diese Angelegenheiten
sind demnach die Kommunen die leitenden Organe, wdhrend die oberste
Gewalt die Kontrolle fiihrt (siehe unten im Kapitel VII).

Das Grundgesetz zahit verschiedene der dem K6nig als dem Inhaber
der ausiibenden Gewalt zustandigen Befugnisse auf, wordiber auf nachstehenden
Paragraphen verwiesen wird. Abgesehen von der ,,Vollziehung der Gesetze",
welche im § 24 des Grundgesetres hervorgehobene Wirksamkeit sich ihrer
umfassenden Natur zufolge auf fast alle Organe der ausibenden Gewalt
erstreckt, miissen die im Grundgesetz besonders genannten administrativen
Befugnisse, von welchen es heiBt, daB sie ,,dem K6nig" zustehen, vom K6nig
selbst unter der gew6hnlichen Mitwirkung der Minister ausgeiibt werden,
insofern nicht, wie dies im § 27 des Grundgesetzes geschehen ist, die aus-
driickliche Befugnis zu einer Delegation gegeben ist, derzufolge die betreffende
Wirksamkeit von den Ministern selbstandig oder von den ihnen untergebenen
Verwaltungsbeh6rden ausgeibt werden kann. Ebenfalls wird es haufig in
der allgemeinen Gesetzgebung bestimmt sein, daB gewisse Besehlulnahmen,
mit Bezug auf welche der ausiibenden Gewalt die Kompetenz zusteht, vom
K6nig gefaBt werden sollen. Riicksichtlich der Behandlung derjenigen
Sachen, welche dem Obigen zufolge dem K6nig zur Entscheidung vorgelegt
werden sollen, muB hier auf den § 34 oben, speziell sub 2 riicksichtlich der
Frage, welche Regierungshandlungen im Staatsrate beraten werden sollen,
hingewiesen werden.

Die Beschhisse, welche vom K6nig oder von den ihm untergebenen
Verwaltungsbeh6rden ausgehen, kinnen entweder allgemeine Rechtsregeln
aufstellen oder konkrete Rechtsverhaltnisse ordnen. Die dinische Gesetz-
gebung hat mit Bezug auf einen Teil der erstgenannten Resolutionen einen
besonderen Begriff von A n o r d n u n g e n 1) aufgestellt. In dem oben in
§ 51 erwdhnten Gesetz vom 25. Juni 1870 ist bestimmt, daB alle kiniglichen
und ministeriellen Anordnungen in dem G e s e t z b 1 a t t e verbffentlicht
werden sollen, unter welcher Bezeichnung dieselben auch erlassen werden
m~gen (Anordnungen, offene Briefe, Bekanntmachungen, Kundmachungen,
Plakate, Reglemente, Regulative, Instruktionen usw.) und einerlei, ob die
darin enthaltenen Vorschriften das ganze Reich oder nur einzelne Provinzen,
Stadte oder Gegenden oder Teile der Bevalkerung betreffen. Hinsichtlich
solcher Anordnungen, welche in Gemiaheit der Gesetze von den Lokal-

1) Die ddnischen ,,Anordnungen" (Anordninger) entsprechen also dem deutschen
Begriffe von ,,Verordnungen". Diese letztere Bezeichnung wird auf Danisch (For-
ordninger) fir die vom unumschrdnkten K6nig vor 1849 (fir Island vor 1874) ge-
gebenen Gesetze benutzt.
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beharden erlassen werden k6nnen, bestimmt das genannte Gesetz, daB das
betreffende Ministerium nach diesfilligem Antrag befehlen kann, daB
dieselben in das Gesetzblatt aufgenommen werden, und dies soll auch
in den Fallen geschehen, in welchen ehemals die gerichtliche Verlesung
(welche friiher die gesetzmadige Bekanntmachungsform fir Gesetze und
Anordnungen der Regierung war) ausnahmsweise bei dergleichen Anord-
nungen vorgeschrieben gewesen. Hiervon abgesehen gelten fir Anordnungen
dieser Art noch immer die friiheren Regeln beziiglich deren Bekannt-
machung. Im Gegensatz zu den ,,Anordnungen" bestimmt das Gesetz vom
25. Juni 1870, daB in einem anderen Blatte, welches den Namen,,Ministerial-
zeitung" fiihrt, in der Regel die administrativen, kbniglichen oder ministe-
riellen Befehle allgemeineren Charakters, welche an die betreffenden Obrig-
keiten und Beh6rden erlassen werden, sowie auch die Resolutionen und
Bescheide fir einzelne Falle, welche al1gemeines Interesse haben k6nnen,
aufgenommen werden sollen. Hiernach mu8 der formelle Begriff der An-
ordnungen im wesentlichen so bestimmt werden, daB dieselben solche ad-
ministrative Vorschriften umfassen, welche die Birger im allgemeinen oder
doch gewisse Kreise derselben verpflichten sollen, wahrend die Vorschriften,
welche nur einzelne Burger betreffen, sowie auch allgemeine Vo schriften,
die nur zur Nachachtung fiir die Staatsbeh6rden erlassen werden, auBerhalb
dieses Begriffes fallen.

Mit Bezug auf die Fal1e, in welchen administrative Befugnisse dem
Reichstag oder den einzelnen Abteilungen desselben oder dem Reichstag
und dem K6nig im Verein eingerdumt sind, wird auf die §§ 47 und 48 oben
verwiesen.

§ 58. Das Verwaltungsgebiet. Unter der inneren Verwaltung der aus-
ibenden Gewalt ist in erster Reihe die Fiirsorge fiir d-n Volizug der Gesetze
zu nennen. In Ubereinstimmung hiermit enthalt § 24 des Grundgesetzes
im Anschluf3 an die Vorschritten fiber die Sanktion und die Kundmachung
der Gesetze seitens des K6nigs die weitere Bestimmung, da8 dem Kdnig
die Sorge fir die Vollziehung der Gesetze obliege. Diese Vorschrift darf
jedoch nicht als absolut angesehen werden. In vielen Fallen ist es den
Staatsbitrgern selbst iiberlassen, inwiefern sie ihre Rechte mit Hilfe der
Beh6rden geltend machen wollen. Die fHandhabung des Rechtes ge-
schieht iiberdies in den meisten und wichtigsten Beziehungen durch die
Gerichte, welche dem Prinzip nach eine von der ausiibenden Gewalt un-
abhdngige Stellung einnehmen, indem diese letztere auBer dem Anklagerecht
in 6ffentlichen Strafsachen nur eine allgemeine Oberaufsicht zu iiben hat.
SchlieBlich sind, wie im vorhergehenden Paragraphen bemerkt, gewisse ad-
ministrative Angelegenheiten und also auch, so weit wie diese reichen, die
Vollziehung der Gesetze dem § 91 des Grundgesetzes gema8 der Verwaltung
der Kommunen in tibereinstimmung mit den Vorschriften der Gesetze
iibertragen, so daB die austibende Gewalt des Staates auch hier nur die
Kontrolle fiihrt.

AuBer der Vollziehung der Gesetze nennt das Grundgesetz noch ver-
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schiedene andere Befugnisse, welche zur ausibenden Gewalt geh6ren, wie
das Recht des Kinigs, Beamte zu ernennen, Zu verabschieden und zu ver-
setzen (§ 17), die verschiedenen Befugnisse des'K6nigs in Bezug auf den
Reichstag, das Begnadigungsrecht (§ 26), das"Dispensationsrecht (§ 27)
und das Miinzrecht (§ 28). Diese Aufzahlung'ist jedoch keineswegs er-
sch6pfend. Das Gebiet der inneren Verwaltung la8t sich in der Wirklich-
keit nur auf negative Weise bestimmen, namlich als Inbegriff des gesamten
Inhaltes der inneren Staatsgewalt, insofern dieselbe nicht der gesetz-
gebenden oder der richterlichen Gewalt iibertragen ist. Mit Bezug auf diese
Begrenzungen mufi riicksichtlich der Gesetzgebung auf § 52 und riicksichtlich
der richterlichen Gewalt auf § 85 verwiesen werden. Veranderungen des
Gebietes der ausibenden Gewalt k6nnen innerhalb der im Grundgesetz
festgesetzten Grenzen durch Gesetz gesohehen.

In Betreff der Grenzen der Verwaltungsangelegenheiten des Staates und
der Kommunen siehe § 89.

§ 59. Die Dispensationsgewalt. Im Artikel 3 des K6nigsgesetzes vom
14. November 1665 hatte der souverdne K6nig sich das Recht vorbehalten,
was und wen er wolle, vom allgemeinen Gebote der Gesetze zu dispensieren.
Auf Grundlage dieser Bestimmung hatte sich allmahlich ein umfassendes
Bewilligungssystem entwickelt, indem man, anstatt auf verschiedenen
Rechtsgebieten, namentlich im Familien- und Erbrecht, im Gewerbe- und
Landwirtschaftsrecht sowie im ProzeBrecht Reformen einzuftihren, sich
darauf beschrdnkte, sogenannte B e w ill i g u n g e n zu erteilen, wodurch
Ausnahmen von der bestehenden gesetzlichen Rechtsordnung gewahrt
wurden. In vielen Fallen wurden derartige Bewilligungen als eine selbst-
verstandliche Sache einem jeden erteilt, welcher darum nachsuchte, und
die Erteilung war haufig den Regierungskollegien oder in den meisten Fallen
sogar den Amtmannern tiberlassen, so daB die Frage dem K6nig gar nicht
einmal vorgelegt wurde. Dieses System konte man, so wie es bei der Er-
lassung des Grundgesetzes im Jahre 1849 sich entwickelt hatte, nicht ab-
schaffen, ohne einen vollstandig veralteten Rechtszustand wiederherzustellen;
anderseits konnte aber selbstverstandlich die unbegrenzte Befugnis des K6nigs,
ganz im allgemeinen von jeder Gesetzesvorschrift zu dispensieren, nach der
Einflihrung der konstitutionellen Verfassung nicht lInger aufrechterhalten
werden. Es wurde deshalb die Bestimmung getroffen, daB auch fernerhin
solche Bewilligungen, welche den bisher geltenden Regeln zufolge gebrauch-
lich gewesen waren, erteilt werden k6nnten. Wahrend der Revision des
Grundgesetzes im Jahre 1866 fand man iiberdem noch Veranlassung, hervor-
zuheben, daB auch in Zukunft Grund dazu vorhanden sein k6nnte, bei Er-
lassung neuer Gesetze der Administration in gewissen Fallen das Recht
einzuriumen, Ausnahmen von den allgemeinen Regeln zu machen. Diese
Betrachtungen fiihrten zur Abfassung des § 27 des jetzigen Grundgesetzes,
welcher so lautet: ,,Der Kanig erteilt teils unmittelbar, teils durch die
beziiglichen Regierungsbeh6rden solche Bewilligungen und Ausnahmen von
den Gesetzen, welche entweder nach den vor dem 5. Juni 1849 geltenden
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Regeln gebrauchlich sind, oder wozu in einem seit der Zeit erlassenen Gesetz
die Ermichtigung gegeben ist."

In einigen alteren Obergerichtsurteilen ist ausgesprochen, daB gewisse
in der vor 1849 geltenden Ordnung begrindete Bewilligungen als leges
speciales anzusehen seien. Diese Auffassung wiirde von praktischer Be-
deutung sein, wenn nach dinischem Recht angenommen werden miiBte,
da8 die Gerichte nicht berechtigt sind, die ]Ubereinstimmung der Gesetze
mit dem Grundgesetz zu beurteilen (vgl. oben § 19). Dieser Gesichtspunkt
ist inzwischen falsch; das dem K6nig zufolge § 27 des Grundgesetzes zu-
stehende Recht, Bewilligungen zu erteilen, mu8I als ein Bestandteil der
ausibenden Gewalt angesehen werden, und in Gemad3heit des § 72 des
Grundgesetzes, woriiber Naheres unten im § 63 mitgeteilt werden wird,
sind die Gerichte deshalb befugt, die von der Administration erteilten Be-
willigungen unbeachtet zu lassen, wenn dieselben gegen das Grundgesetz
streiten. Es kann dagegen nicht die Rede davon sein, daB ein Privatmann
eine ihm von der Verwaltung verweigerte Bewilligung sol1te gerichtlich
zuerkanut erhalten kinnen; denn selbst wenn die fragliche Bewilligung
nach der bisher befolgten Praxis niemals verweigert worden ist, hat die Er-
teilung einer solchen doch formell immer den Charakter einer Gnaden-
bezeugung.

§ 60. Das Begnadigungsrecht. Dem § 26 des Grundgesetzes zufolge
steht dem K6nig das Recht der Begnadigung und das Recht, Amnestie zu
erteilen, zu. Durch die B e g n a d i g u n g wird nur die zuerkannte Strafe
erlassen, dagegen nicht die iibrigen im Strafurteil ausgesprochenen oder
damit verbundenen rechtlichen Folgen aufgehoben.

Ein Gesetz vom 3. April 1868 bestimmt indessen, daI ein jeder, welcher durch
Richterspruch einer der affentlichen Meinung nach entehrenden Handlung schuldig
befunden ist, nach Verlauf von fiinf Jahren nach ausgestandener Strafe oder statt-
gehabter Begnadigung unter gewissen naheren Bedingungen zufolge eines Gesuches
durch k6nigliche Resolution die Wiederherstellung der Ehrenrechte (E r e sop r e js n in g,
Ehrenrettung) erhalten kann. Bei erstmaligem Vergehen tritt einem spateren Ge-
setze vom 13. April 1894 zufolge die Wiederherstellung nach Verlauf von zehn Jahren
nach erfolgtem Urteilsspruch von selbst ein, wenn die Strafe eine gewisse GrBie
nicht fiberstiegen hat und der Bestrafte sich in dem genannten Zeitraum in Dane-
mark aufgehalten hat, ohne aufs neue wegen einer entehrenden Handlung angeklagt
oder bestraft worden zu sein. Bei bedingter Strafaussetzung (unten § 94) tritt
ebenfalls die Wiederherstellung von selbst ein, werm die Strafe nicht binnen fiinf
Jahren zur Vollstreckung gelangt ist. Solche Wiederherstellung der Ehrenrechte
hebt alle Folgen der durch das Urteil herbeigeffihrten Ehrenschmilerung auf (vgl.
oben § 37).

Nach dinischem Recht wird angenommen, daB der Verurteilte nicht
berechtigt ist, die Begnadigung abzulehnen.

Mit dem Worte A m n e s t i e wird nach dem gew6hnlichen Sprach-
gebrauch zundchst an politische Verbrechen gedacht. Das Abolitionsrecht
in Bezug auf nichtpolitische Vergehen steht indessen auch dem K6nig zu,
sei es nun auf Grund des § 26 oder § 27 des Grundgesetzes (siehe den vorher-
gehenden Paragraphen). In der Praxis wird iibrigens dieses Abolitionsrecht
vielfach von den Anklagebehbrden ohne besondere kinigliche Resolution
ausgeiibt.

Beziiglich der Begnadigung und Amnestie der Minister wird auf den
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§ 35 oben verwiesen. Das Anklagerecht des Volkstings den Ministern gegen-
iiber kann nioht durcb eine denselben vom K6nig gewdhrte Amnestie be-
schrankt werden.

§ 61. Die Organisation des Staatsdienstes. Die 6ffentlichen Geschdfte
werden, wofern dieselben nicht unter die kommunalen Autoritaten und
deren Beamte geh5ren, von Staatsdienern, namlich B e a m t e n (Embeds-
mand), Unter beamten (Bestillingsmand) und gez wungenen
8 t a a t s d i e n e r n (Ombudsmand) besorgt. Die Gesetzgebung der
spateren Jahre hat fiir die Beamten und Unterbeamten die gemeinschaft-
liche Bezeichnung T j e n e s t e ma z n d (Bedienstete) eingefifihrt.

Es ist den beiden erstgenannten Klassen von Staatsdienern gemeinschaft-
lich, daB die Anstellung derselben zufolge freiwilliger Ubernahme und als
eine dauernde Amtsverrichtung geschieht, und daB sie, von ganz vereinzelten
Fallen abgesehen, einen Gehalt beziehen. Die Sonderung zwischen Beamten
and Unterbeatmen ist nicht scharf und wird in der Gesetzgebung auch nicht
streng festgehalten; sie kann im allgemeinen dahin bestimmt werden, daB
die erstgenannten selbstandig fiir die F6rderung der Staatszwecke wirken,
wdhrend die Unterbeamten im wesentlichen nur als Amtsgehilfen fungieren.

Der § 17 des Grundgesetzes bestimmt, daB der Kbnig alle Amter in
eben dem Umfang wie bisher besetzt, fiigt jedoch hinzu, daB hierin durch
Gesetz Veranderungen vorgenommen werden kinnen. Indem das Grund-
gesetz hier das Wort Am t (Embede) benutzt, hat es doch nicht streng
sein Auge auf die oben erwdhnte Sonderung zwischen Beamten und Unter-
beamten gehabt, und die Frage, ob ein Staatsdiener vom K6nig oder von
einer untergeordneten Autoritat ernannt werden soll, kann deshalb nicht
unbedingt nach jener Sonderung entschieden werden. Es ist inzwischen
die Hauptregel, daB die eigentlichen Beamten vom K6nig, die Amtsgehilfen
dagegen von den h6heren und niederen Verwaltungsbeh6rden ernannt werden.

Eigentiimlich fir die gezwungenen Staatsdiener ist es,
daB ihre Stellung ein biirgerliches Onus ist, welches in ]Ubereinstimmung
mit der Gesetzgebung entweder zufolge obrigkeitlicher Ernennung oder
durch die Wah1 der Mitbiirger iibertragen wird. In gewissen Fallen kann
fir eine solche Stellung eine bestimmte Vergiitung oder die Erhebung ge-
wisser Gebiihren festgesetzt sein, aber haufig ist dieselbe unbesoldet. Ubrigens
betreffen viele gezwungene Dienste zunachst die kommunale Verwaltung und
nicht den eigentlichen Staatsdienst.

Schon lange vor der Einfiihrung der jetzigen Staatsverfassung war der
Staatsdienst durch ein geregeltes Beamtenwesen organisiert. In dieser vor-
gefundenen Organisation hat das Grundgesetz, abgesehen von der Stellung
der Minister (vgl. oben § 33), keine Veranderung getroffen. Die feste Organi-
sation schlieBt indes nicht aus, daB auBerordentlicheVerwaltungsimter in Vber-
einstimmung mit § 27 des Grundgesetzes errichtet werden k6nnen. Das Recht,
Bestimmungen iiber die Organisation des Staatsverwaltungsdienstes zu treffen,
steht in der Regel der gesetzgebenden Gewalt zu. Doch enthalt § 13 des
Grundgesetzes mit Riicksicht auf die Ministerdmter die oben im § 33 naher
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besprochene Ausnahme. Auch in anderen Fallen ist es der K6nig, welcher
kraft seiner selbstindigen Gewalt auf den Gebieten der Verwaltung, wo es
sich nicht darum handelt, von Staats wegen in die Rechtssphire der Privat-
personen einzugreifen, die Befugnis hat, die erforderlichen erganzenden
Organisationsbestimmungen innerhalb des Rahmens der Gesetze und mit
steter Riicksicht darauf, daB die Kostenfrage durch Gesetz oder Finanzgesetz
geordnet werden mu83, zu erlassen.

In wie weiter Ausdehnung der einzelne Beamte eine selbstandige Wirk-
samkeit entfalten sol1, beruht auf der Besehaffenheit des Amtes und den
Bestimmungen der Gesetzgebung in Verbindung mit der administrativen
Praxis. Aber im Subordinationsverhiltnisse zum Kbnig als dem Inhaber
der vollziehenden Gewalt liegt erstlich ein Recht des K6nigs zur Ober-
aufsicht fiber. die Beamten, welches durch die betreffenden Minister aus-
geiibt wird. Demnachst ist in dem genannten Verhaltnis eine den Um-
stinden gemaB mehr oder weniger weit sich erstreckende Befugnis fir den
K6nig und iiberhaupt fir die ibergeordneten Autoritaten dazu enthalten,
den Beamten allgemeine oder besondere Verhaltungsbefehle mit Bezug auf
ihre Amtsfithrung zu geben. Ein allgemeiner Grundsatz ist es, daB der-
artige Vorschriften nicht den Gesetzen widerstreiten diirfen, indem die
Pflicht des Gehorsams der Beamten sich dem Strafgesetz von 1866 zufolge
nur auf das, was ihnen gesetzmaBig befohlen wird, erstreckt. In allen Fillen,
wo der Beamte selbst seinen Beschlu8 abandern kann, kann dies auch der
Kbnig und im allgemeinen auch die iibergeordnete Autoritat tun.

Die Hauptziige des zentralen Verwaltungswesens oder der Organisation
der Ministerien nach der jetzt bestehenden Ordnung sind in den §§ 33 und 34
dargestellt worden. Die vielen lokalen Verwaltungsorgane, welche den
Ministerien untergeordnet und nach den verschiedenen Verwaltungszweigen
gesondert sind, sind teils allgemeine, teils besondere. Die Verwaltungsorgane
der letzteren Art mit ihren auf spezielle Staatszweeke begrenzten Aufgaben
kinnen am natirlichsten in Verbindung mit der Darstellung der ver-
schiedenen Staatszwecke besprochen werden. Die allgemeinen lokalen
Organe der Verwaltung dagegen, deren verschiedenartige Aufgabe es ist,
ffir die Vollziehung der Gesetze in allen nicht speziell ausgesonderten Be-
ziehungen zu wirken, und welche zur Erreichung dieses Zweckes die Gewalt
des Staates iiber die den gesetzlichen Normen unterworfenen Personen
austiben, sollen hier in den Hauptziigen ihrer Ordnung dargestellt werden.
Eben diese allgemeinen, lokalen Verwaltungsorgane sind es, welche die
Bezeichnung d i e 0 b r i g k e i t in der gew~hnlichen, engeren Bedeutung
dieses Wortes vor Augen hat.

Die alteste Einteilung Daneinarks war die in ,,H a r d e n" (Herredef, urspriing-
lich Hunderte), welche die unter einer artlichen gesetzgebenden und richtenden Ver-
sammlung (Ting) vereinigten Bezirke bezeichneten. Eine spatere h6here Einteilung
in ,,S y s s e 1" scheint in Danemark geringere praktische Bedeutung gehabt zu haben
tind hat heutzatage nur in gewissen Landschaftsnamen Spuren hinterlassen. Hin-
gegen wurde in Norwegen eine Sysseleinteilung seinerzeit eingeffihrt und von dort
auf die Fdr6er und Island ibertragen, wo dieselbe noch immer besteht. In Dane-
mark spielten die provinzialen Volksversamrnlungen, die ,,L a n d s t i n g e" (ur-
spriinglich nur drei, bzwx. fiir Schonen, fir Seeland mit kleineren Inseln und ffir
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Jiitland und Fiinen, spbter dann noch besondere Landstinge fir kleinere Teile dieser
Hauptprovinzen; einige Verfasser nehmen jedoch an, daB die weitere Teilung die
urspriingliche sei) eine sehr wichtige Rolle, indem hier die Huldigung der von einer
allgemeinen Volksversammlung erwahiten Kinige stattfand, sowie die Landstinge
auch die Gesetze der Provinz annahmen und Steuern bewilligten; ferner konnten die
auf den Hardestingen getroffenen Entscheidungen vor dieselben eingebracht werden.
Auf den Hardestingen fiihrte ein k6niglicher Beamter (Ombudsmand, spater Foged,
Vogt) Aufsicht mit der Austibung der Rechtspflege. Bei den Landstingen wurden
im Laufe der Zeit ordentliche Landrichter vom K6nig ernannt. Als iibergeordnetes
administratives Glied entstanden dann im Mittelalter die k6niglichen L e h n s -
in an n er , welche die Einnahmen der Krongiiter erhoben (bisweilen ohne irgend-
welche Abgabe an den K6nig, in der Regel jedoch nur gegen eine solche oder gegen
Rechnungsablegung) und sich auch sonst an der Provinzialregierung beteiligten.
Auf3erhalb der Lehen standen die S t 5. d t e (K6bsteder, Kaufstddte); diese hatten
kommunale Selbstverwaltung. Nach Einfiihrung der k6niglichen Alleinherrschaft
wurden 1662 die Lehen aufgehoben und das Reich in A m t e r eingeteilt, in welchen
die h6here obrigkeitliche Gewalt den sogenannten Stiftsbefehlshabern (Stiftsamt-
mimern) und Amtmdnnern, die Erhebung der Staatseinnahmen den sogenannten
Amtsschreibern, spdter Amtsverwaltern iibertragen wurde.

Das Reich ist gegenwartig in obrigkeitliche Oberbehardedistrikte ein-
geteilt, ndmlich 18 A m t e r (Amter) des K6nigreiches und ein Amt auf den
Fdrbern. Die Unterobrigkeitsbezirke bestehen im K6nigreich aus den 72 P r o -
vinz i 1 stad ten nebst zwei sogenannten Hande 1 sp at z en (vgl.
oben S. 73) und auf dem Lande aus den H a r d en (Herreder) und B i r k e n
(die vormaligen Gerichtsbezirke der adligen Giiter), welche wiederum in
K irchspie 1 e (Sogne) geteilt sind. Die Fdr 6 er machen einen Unter-
obrigkeitsbezirk (Land) aus, welcher in sechs S y s s e 1 und sieben Kirch-
spiele (Prestegald) geteilt ist (indem zwei der letzteren zu einem Syssel
vereinigt sind); die einzige Stadt Thorshavn bildet keinen besonderen Be-
zirk. Die Hauptstadt K o p e n ha g e n steht auBerhalb der Einteilung in
Amter, und der Magistrat der Stadt, welcher zugleich Ober- und Unter-
obrigkeit ist, steht unmittelbar unter der Zentralregierung.

An der Spitze eines jeden Amtes steht ein A m t m a n n. Einer unter den
Amtmannern in jedem der sieben Bistiimer des Reiches, der sogenanuten
S t if t en (vgl. unten § 111), ist zugleich Stiftsamtmann und macht im Verein
mit dem Bischof die geistliche hahere Obrigkeit (die S t if t s o b rig k ei t) aus.
In Kopenhagen verwaltet der 0 b e r p r a s i d e n t das Amt der h6heren Obrig-
keit, doch ist dasselbe hier etwas beschrinkter als auBerhalb der Hauptstadt.

Es liegt der Amtsobrigkeit (Over6vrighed) ob, teils unmittelbar, teils
als Zwischeninstanz fiir die obrigkeitlichen Aufgaben in ihrem Bezirk zu
wirken. So soll sie fur die Vollziehung der Gesetze im allgemeinen Sorge
tragen, den normalen Gang der Rechtspflege bei den Untergerichten iiber-
wachen, Anklage in Strafsachen erheben, in vielen Angelegenheiten, welche
die pers6nlichen und die Familienverhaitnisse der Untertanen beriihren,
BeschluB fassen, die Aufsicht iiber die polizeilichen Beh6rden ffihren,
sowie auch iiber die lokale Verwaltung allgemein-niitzlicher Institutionen,
wofern diese nicht, wie es z. B. mit dem Eisenbahn-, Post- und Tele-
graphenwesen der Fall ist, unmittelbar unter die Zentralbehbrden geh6ren,
so daB also der Beistand der h6heren Obrigkeit nur zufolge einer Auffor-
derung seitens der Zentralbeh6rde zu leisten ist, ferner die Kassenrechnungen
und die Kassenbestainde der Hebungsbeamten (s. 8. 152) kontrollieren,
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schlieBlich die kommunale Verwaltung iiberwachen und den Staat reprasen-
tieren, wenn die betreffende Angelegenheit nur teilweise kommunal ist. -
Mit vielen dieser verschiedenartigen Amtsgeschafte und besonders den-
jenigen, welche die kriminelle Rechtspflege und das Polizeiwesen betreffen,
hat der Oberprdsident in Kopenhagen nichts zu tun.

Auf dem Lande ist der Hardes - oder Birk v o gt (Herredsfoged,
Birkedommer) in demjenigen Bezirke, wo er Unterrichter ist (vgl. unten
§ 81), zugleich die untere Obrigkeit und soll in dieser letzteren Eigenschaft
uber die Beobachtung der Gesetze wachen, das Polizeiwesen leiten und fir
die Handhabung des Rechtes Sorge tragen, soweit dies nicht die Sache der
Gerichte ist. Als Beistand zu diesen Amtsgeschaften hat er teils - an
einigen Ortschaften - kommunale Polizeioffizianten, teils Ehrenbeamte ver-
schiedener Art, unter welchen namentlich die K i r c h s p i e 1 s v 6 g t e
hervorzuheben sind. Diese letzteren werden vom Amtmann unter den
einsichtsvolleren Landleuten fur jedes einzelne Kirchspiel ernannt; sie sind
verpflichtet, wenigstens drei Jahre zu fungieren und erhalten eine kleine
Besoldung und gewisse Gebtiiren. Auf den Fdraern ist ein L an d v o g t
die Unterobrigkeit, wahrend ein ,, S or ens c hr eibe r" Unterrichter ist; die
S y s s e 1 m dn n e r haben hier eine etwas selbstandigere Stellung als die Kirch-
spielsv6gte des Hauptlandes und werden vom Justizminister angestellt.

In den Provinzialstddten bestand die Unterobrigkeit ehemals in der
Regel aus einem aus Biirgermeistern und k6niglichen Ratsmdnnern zusammen-
gesetzten M a g i s t r a t , aber zufolge einer Vorschrift des Gesetzes vom
26. Mai 1868, betreffend die Kommunalverwaltung der Stadte, sind die
Amter samtlicher Ratsmdnner nach und nach bei Vakanzen aufgehoben
worden. In den Stadten Helsingbr, Odense, Aalborg, Randers, Aarhus und
Esbjerg findet sich ein vom Unterrichter (dem S t a d t v o gt , Byfoged)
verschiedener kiniglicher B ii r g e r m e i s t e r , welcher hier die Unter-
obrigkeit ist; doch ist nicht dieser, sondern der Stadtvogt Polizeimeister.
In den iibrigen Stadten bildet die Lokalobrigkeit der Stadtvogt, welcher
zugleich Unterrichter und Polizeimeister ist. Einzelne Amtsverrichtungen,
welche auf dem Lande der Amtsobrigkeit zufallen, sind in den Stadten dem
Magistrat (Biirgermeister oder Stadtvogt) zugewiesen. Mit Bezug auf die
Stellung der stadtischen Obrigkeit in ihrem Verhaltnisse zur kommunalen
Verwaltung wird auf Kapitel VII verwiesen. Der Polizeimeister in den Stadten
hat zum Beistand ein mehr oder weniger zahireiches kommunales Polizei-
korps, wahrend eine den Kirchspielsv6gten auf dem Lande entsprechende
Institution dort nicht besteht.

In der Hauptstadt gibt es einen besonderen M a g i s t. r at , welcher
aus dem Oberprdsidenten, vier Biirgermeistern und vier Ratsmdnnern besteht
(vgl. unten § 90); derselbe arbeitet teils in pleno unter der Leitung des Ober-
prasidenten, teils in vier Abteilungen, jede mit einem Biirgermeister an der
Spitze und einem Ratsmann als Adjutor. Abgesehen von den kommunalen
Amtsgeschdften des Magistrats, hat unter den Abteilungen besonders die
erste auch unterobrigkeitliche Verrichtungen zu besorgen. Unabhingig von
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dem Magistrat steht die Kopenhagener Polizei unter der Leitung eines
P o Ii z e i d i r e k t o r s; ein sogenannter Vizepolizeidirektor erhebt im
Namen desselben die Anklage in Kriminalsachen (vgl. unten § 88).

§ 62. Die Beamten. Indem der § 17 des Grundgesetzes, ganz so wie
das Grundgesetz von 1849, bestinmt, daB der Kanig alle Amter in dem
bisherigen Umfang besetzt, wird jedoch hinzugeffigt, da8 Veranderungen
hierin durch Gesetz geschehen kinnen. In Obereinstimmung hiermit sind
die Grenzen fir das Recht des K6nigs, Beamte zu ernennen, seit 1849 in
nicht geringem Grade durch verschiedene Gesetze neu geordnet worden,
und zwar in den meisten Fallen so, da3 der friiher sehr groBe Umfang der
k6niglichen Ernennungen beschrankt worden ist.

Mit Bezug auf die Bedingungen, die eine Person erfiillen muB, um zum
Beamten ernannt werden zu k6nnen, fordert der § 17 des Grundgesetzes zu-
v6rderst den Besitz des Indigenats. Dieselbe Bedingung gilt, wie schon oben
im § 10 bemerkt, auch fiir die Unterbeamten, ist jedoch in Betreff dieser nicht
ins Grundgesetz aufgenommen. Ferner bestimmt der § 17, daB jeder Zivil- oder
Militarbeamte das Grundgesetz beschwaren sol. Seit der Einfiihrung der
Alleinherrschaft von 1665 ist es auBerdem gebrduchlich gewesen, daB alle
Beamte dem K6nig den Eid der Treue und des Gehorsams leisteten. Mit
Bezug auf die jetzt durch ein Gesetz vom 26. Marz 1909 vorgeschriebene
Vereinigung dieser beiden Angeldbnisse in eine einzelne Erklarung wird
auf den § 24 oben verwiesen. Es sind demnachst in der allgemeinen Ge-
setzgebung gewisse Qualifikationen vorgeschrieben, um entweder iiber-
haupt ein Amt oder um Amter von gewisser Besehaffenheit erhalten zu
kinnen; zu den Bedingungen der ersteren Art geh6ren unter anderem guter
Ruf und Zahlungsfahigkeit, zu den Qualifikationen der letzteren Art ge-
wisse, durch bestandene Priifungen erwiesene Kenntnisse usw.

Durch neuere Gesetze ist den F r a u e n gleiches Recht mit Mannern
zugestanden worden in Bezug auf Anstellungen bei den h6heren Schulen
des Staates (wie schon langst bei den kommunalen Volkssehulen) sowie
auch beim Post- und Telegraphenwesen. In gewissen anderen Verwaltungs-
zweigen, besonders dem Eisenbahnwesen, dem Zollwesen und dem statisti-
schen Bureau k6nnen Frauen als Unterbeamtinnen angestellt werden. Ob
Frauen im Dienste des Staates sich verehelichen diirfen, ist durch keine
allgemeine Vorsehrift entschieden; in der Regel wird es ihnen erlaubt.

Die G e h a 1 t e r der Beamten und Unterbeamten sind in den meisten
Fallen gesetzlich festgesetzt, und es ist seit 1849 eine lange Reihe von Be-
soldungsgesetzen fir die verschiedenen Klassen von Staatsdienern erlassen
worden. Ein Gesetz vom 26. Marz 1870 enthalt iiberdies allgemeine Bestim-
mungen liber die Besoldungsverhaltnisse aller Beamten und Unterbeamten mit
Ausnahme der Geistlichen und der Militars; fuir die Beamten und Unter-
beamten des Staatseisenbahnbetriebes wurden 1898 besondere diesbeziigliche
Vorschriften gegeben, welche 1903 revidiert worden sind. Die Gehalter
steigen am haufigsten durch Alterszulagen in drei-, vier- oder fiinfjahrigen
Perioden bis zu einer gewissen Grenze; in anderen Fallen ist ein Auf-
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riicken durch verschiedene Gehaltsklassen angeordnet. FUr Amter von
gewisser Beschaffenheit gibt es besondere Gesetze Uiber die Entschadigung
fir Bureauausgaben, wodurch den Beamten auf Grundlage der von ihnen
abgegebenen Berichte runde Summen angewiesen werden, um besoldeten
Beistand erhalten zu kinnen und andere zur Verwaltung des Amtes er-
forderliche Ausgaben zu bestreiten. In anderen Fallen werden die Regie-
gelder u. dgl. in den Finanzgesetzen alIjahirlich festgesetzt. Im obigen
Gesetz vom 26. Mdrz 1870 ist vorgeschrieben, daB alle Bureauverwaltungs-
gesetze jedes ffinfte Jahr einer allgemeinen Revision unterworfen werden
sollen. Eine bhnliche Bestimmung fiber Revision nach Verlauf von fiinf
oder zehn Jahren wurde urspriinglich auch in die meisten Besoldungsgesetze
aufgenommen. Es zeigte sich indessen, daB die Revisionen bald aus poli-
tischen, bald aus sachlichen Grinden nicht so schnell vonstatten gingen
wie vorausgesetzt, und in die spateren Besoldungsgesetze aus der Zeit nach
1880 sind die Revisionsvorschriften nicht wieder aufgenommen worden.
Im Laufe der Zeit sind aber doch die meisten Gehalter revidiert worden,
und zwar einige zu wiederholten Malen. In einer langen Reihe von Jahren
sind regelmdBig durch Bewilligungen im Finanzgesetz oder durch besondere
einjdhrige Gesetze sogenannte Teuerungszulagen oder zeitweilige Gehalts-
erh6hungen an alle diejenigen Beamten und Unterbeamten, deren Gehalter
eine gewisse niedrige Gr6Be nicht iibersteigen und in den der Bewilligung
ndchst vorausgehenden Jahren nicht revidiert worden sind, gewahrt worden.

Nach dem § 17 des Grundgesetzes steht dem Kbnig das Recht zu, die
von ihm angestellten Beamten zu ent I asse n, wobei ihre Pension in
tbereinstimmung mit dem Pensionsgesetz festgesetzt wird. Mit Riicksicht
auf diese auch schon im Grundgesetz von 1849 sowie in dem gemeinschaft-
lichen Verfassungsgesetz von 1855 enthaltene Bestimmung sind zwei allgemeine
Pensionsgesetze erlassen worden, namlich ein vom Reichstag angenommenes
Gesetz vom 5. Januar 1851 und ein zweites vom Reichsrat angenommenes
vom 24. Februar 1858, welches letztere Gesetz fortwahrend fir diejenigen
Beamten gilt, welche den damaligen, fiir die gemeinschaftlichen Angelegen-
heiten der Gesamtmonarchie errichteten Ministerien unterstehen (vgl. oben
S. 55). Der Hauptinhalt dieser Gesetze ist der, daB ein jeder vom K6nig
auf Lebenszeit ernannte Beamte, welcher von der Staatskasse oder aus einem
der im Finanzgesetz angefiihrten besonderen Fonds (siehe unten § 65) be-
soldet wird, berechtigt ist, wenn er Alters halber oder wegen Krdnklichkeit
oder sonst unverschuldetermaBen seinen Abschied erhilt, eine gewisse
Pension, die im Verhiltnis zu seinem Jahresgehalt und der Lange seiner
Dienstzeit festgesetzt wird, zu beziehen. Wer sein Amt schuldhaft ver-
wirkt, macht sich auch des Rechtes, Pension zu erhalten, verlustig, und
wenn ein Beamter wegen begangener Verfehlung, mit der zwar nicht der
Amtsverlust verbunden ist, 'die aber doch die fiir seine Stellung notwendige
Achtung und das notwendige Zutrauen schwdcht, seine Entlassung erhalt,
so soil seine Pension durch ein besonderes Gesetz festgesetzt werden. Der-
jenige Beamte, welcher sein 70. Jahr vollendet hat, kann immer den Abschied
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mit Pension fordern. In einigen besonderen Fallen (Offiziere, welche kein
Avancement erhalten k6nnen, gewisse Eisenbahnbeamte) tritt ein solches
Recht schon frither ein. Die Pensionsgesetze bestimmen auBerdem noch
eine Pension fUr die Witwen der Beamten (iberdies ist den Beamten die
Pflicht auferlegt, ihren eventuellen Witwen eine Leibrente zu sichern) und
figen schliefilich hinzu, daB der K6nig berechtigt ist, auch fir die Kinder
verstorbener Beamten his zu ihrem vollendeten 18. Lebensjahr eine Pension
festzusetzen.

Die nicht vom Kbnig ernannten Unterbeamten hatten friiher nur aus-
nahmsweise Anspruch auf Pension aus der Staatskasse; die Besoldungsgesetze
fiihrten aber in der Regel mit Bezug auf dieselben ein auf obligatorischen
Abziigen von den Lahnungen, in gewissen Fallen mit Zuschtissen aus der
Staatskasse basierendes System der Selbstpensionierung ein. Durch neue
Gesetze ist indessen seit 1902 regelmafig auch Unterbeamten der Anspruch
auf Staatspension gewahrt worden, wenn sie mindestens zehn Jahre nach
ihrem erreichten 25. Jahre Dienst getan haben. FUr den Fall, daB sie vor
diesem Zeitpunkt aus dem Dienst treten oder sterben, wird die Versorgung
der Betreffenden und ihrer Hinterlassenen gegenwartig in den meisten
Fallen in der Weise geordnet, daB 5 % der Lbhnung (ohne Abkiirzung der-
selben) ihnen gutgeschrieben werden, welche mit Zinsen und Zinseszinsen
zum genannten Zweck eventuell verwendet werden kinnen, andernfalls
aber in die Staatskasse zuriickflieBen.

Fir die Beamten der V o 1 k s k i r c h e gelten besondere Regeln hin-
sichtlich der Besoldung und Pensionierung (siehe unten im § 111).

Ferner finden die allgemeinen Regeln betreffend Gehalt und Pensionierung
keine Anwendung fir gewisse Staatsdiener, die mit einem 6ffentlichen, sei
es zeitweiligen oder standigen, aber einer allgemeinen gesetzlichen Regu-
lierung nicht unterliegenden Amt (Hverv) beauftragt sind. Alles ist hier
im Einzelnen geordnet.

Das Grundgesetz bestimmt weiter im § 17, daB der Kbnig die Beamten
ohne ihre Einwilligung v e r s e t z e n kann, doch nur so, daB sie dadurch
an ihren amtlichen Einnahmen keinen Verlust erleiden, und daB ihnen die
Wah1 zwischen einer solchen Versetzung und der Pensionierung nach den
allgemeinen Regeln freigegeben wird. Fiir die diplomatischen und kon-
sularen Beamten ist dieses Wahlrecht durch die oben im § 49 erwahnten
Gesetze derart beschrdnkt worden, daB sie die Pensionierung nur nach
dem erreichten 60. Jahre oder im Falle einer Versetzung von Europa nach
einem anderen Weltteil fordern kbnnen.

Die obigen Regeln fiber die Verabschiedung und Versetzung sind dem
§ 73 und der dritten interimistischen Bestimmung des Grundgesetzes zufolge
nicht auf die ri ch ter ichen Beamten anwendbar, ausgenommen
wenn diese zagleich administrative Geschhfte zu besorgen haben, was
- mit einer einzigen Ausnahme - gegenwartig noch far alle Unterrichter
auBerhalb Kopenhagens der Fall ist (siehe den vorhergehenden Paragraphen
und den § 81 unten). Der § 17 des Grundgesetzes erteilt iiberdies das.
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Recht, auch fUr andere Arten von Beamten durch Gesetz entsprechende
Ausnahmen festzusetzen. Hiervon ist jedoch bisher niemals die Frage ge-
wesen.

In dem oben erwahnten Gesetz vom 26. Mdrz 1870 ist bestimmt, daB die Be-
amten und Unterbeamten, deren Besoldung gesetzlich festgesetzt ist, verpflichtet sind,
sich den Veranderungen, welche etwa spdter mit Bezug auf den Umfang oder die
Beschaffenheit ihrer Amtsverrichtungen vorgeschrieben werden m6chten, zu unter-
werfen. Insofern ihr Gehalt durch ein neues Besoldungsgesetz verkleinert wird, be-
halten sie hingegen die Differenz als pers6nliche Zulage. Wenn ein Amt, welches nicht
vakant ist, eingezogen wird, sol den Pensionsgesetzen zufolge der angestellte Be-
amte sich gefallen lassen, seinen Abschied zu erhalten und hat sich wahrend einer
Zeit von finf Jahren mit dem sogenannten Wartegeld, zwei Dritteln des Amtsgehaltes,
zu begniigen. Er ist dabei verpflichtet, eine passende Ernennung zu einem Amt mit
wenigstens ebenso grolBer Einnahme, wie die des eingezogenen Amtes, anzunehmen.
Erhalt er kein solches neues Amt, so wird er nach Verlauf der fiinf Jahre pensioniert.
Im besagten Gesetz ist indessen weiter vorgeschrieben, daB diejenigen Amter, welche
zufolge eines Besoldungsgesetzes zur Einziehung bestimmt sind, immer zuerst bei
eintretender Vakanz eingezogen werden.

Alle Besoldungsfragen sind zufolge des Gesetzes von 1870 in der Regel vom
Finanzminister (fir Beamte der Staatseisenbahnen zufolge der oben erwdhnten Ge-
setze von 1898 und 1903 vom Minister fir 6ffentliche Arbeiten) endgiiltig zu ent-
scheiden. Hingegen k6nnen Streitigkeiten fiber das Anrecht auf Pension oder Warte-
geld vor die Gerichte gebracht werden.

Das Ministerium fir bffentliche Arbeiten, das Finanzministerium und das
Ministerium des Inneren haben unter gewissen naheren Bedingungen die innerhalb
des Staatsbahnen-, Telegraphen-, Zoll- und Postwesens bestehenden Beamten-
organisationen als berechtigt anerkannt, Verhandlungen mit der Verwaltung in Fragen
fiber die Interessen der Beamtenschaft und andere nichttechnische Verhaltnisse zu
fihren, und unter dem 19. Mai 1910 sind von den genannten Ministerien gemein-
schaftlich nahere Regein fir die Art und Weise aufgestellt worden, auf welche der-
artige Verhandlungen zu fflihren sind.

In den spateren Sitzungsperioden ist dem Reichstag eine Gesetzvorlage dariiber
unterbreitet worden, bis zu welchem Umfang es den Beamten erlaubt sein solte,
besoldete Nebenberufe zu iibernehmen; die Sache hat aber keine grolBe Aussicht,
durchgefffihrt zu werden. Die Frage der Einfiihrung eines besonderen Disziplinar-
verfahrens administrativen Beamten gegeniiber ist in diesem Zusammenhang angeregt
worden.

§ 63. Verwaltungsstreitigheiten. Das danische Recht kennt keine be-
sonderen Verwaltungsgerichte zur Entscheidung von Klagen iiber Handlungen
der Obrigkeit. Solche Klagen werden den Oberbeh6rden, in letzter Instanz
also dem Minister oder dem K6nig vorgebracht. Auch finden sich nicht,
wie in mehreren anderen Gesetzgebungen, besondere Vorschriften iiber die
Behandlung administrativer Klagen vor dem Kdnig im Staatsrat (vgl. oben
S. 8 fiber das Verfassungsgesetz vom 2. Oktober 1855). In nicht wenigen
Falen sind ffir gewisse administrative Gebiete besondere Instanzen an-
geordnet, welche die Klage endgiiltig entscheiden (also ohne Berufung an
den Minister oder an den K6nig); allein auch diese miissen in der Regel als
administrative Beharden, nicht als Gerichte aufgefaBt werden. Als ein
Hauptbeispiel solcher administrativen Instanzen k6nnen die zur Ent-
scheidung gewisser die Einschtzung zu direkten Staats- oder Kommunal-
steuern betreffenden Fragen errichteten Rate oder Kommissionen angeffihrt
werden (vgl. unten §§ 68 und 91).

Neben diesen Vorschriften besteht indessen ein allgemeines Recht zur
Einbringung gewisser Klagen wegen obrigkeitlicher Handlungen vor die
gew6hnlichen Gerichte. Wahrend das Grundgesetz, wie oben im § 19-bemerkt,
die Frage, ob die Gerichte iiber die Kompetenz der gesetzgebenden Gewalt
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entscheiden k6nnen, nicht beantwortet, hat die entsprechende Frage von der
Stellung der Gerichte der austibenden Gewalt gegeniiber im Grundgesetz eine
ausdriickliche, vom Alteren Rechtszustande abweichende Regelung erhalten.

Durch eine Instruktion von 1795 fUr den Kopenhagener Magistrat
hatte der K6nig eine Bestimmung im Gesetzbuche von 1683 authentisch
dahin erklart, daB die Behbrden in der Ausibung ihres Amtes den gewdhn-
lichen Gerichten nicht unterstanden; insofern Beschwerden wegen derselben
erhoben werden m6chten, soilte diese dem Kinig unterbreitet werden, welcher
dann die Angelegenheit entweder selbst unmittelbar entscheiden oder Kom-
missarien zur Rechtsprechung in der Sache unter eventueller Berufung an
das Hchste Gericht einsetzen wiirde. Nur fir solche Falle, wo Beh6rden
kraft ihres Amtes private Mittel in Verwahrung hatten, war es der ge-
schadigten Privatperson gestattet, die Sache vor die gew6hnlichen Gerichte
zu verfolgen. Dahingegen bestimmt nunmehr der § 72 des Grundgesetzes,
daB die Gerichte berechtigt sind, eine jede Frage beziiglich der Grenzen
der obrigkeitlichen Gewalt zu entscheiden. Der Ausdruck o b r i g k e i t -
Ii c h muB hier v6l1ig gleichbedeutend mit der ,,austibenden Gewalt" ver-
standen werden und umfaBt also sowohl den K6nig als auch alle Staats-
und kommunalen Verwaltungsbeamten.

Die Regel, daB die Gerichte dardiber entscheiden kinnen, ob die Obrig-
keit in einem gegebenen Falle die Grenzen ihrer Kompetenz iiberschritten
habe, gibt keine Veranlassung zum Zweifel, wenn eine administrative
Autoritat eine gewisse Rechtshandlung vorgenommen hat, zu welcher sie
nach den Gesetzen iiberhaupt keine Befugnis hat. Die Gerichte kinnen
solohenfalls die betreffende obrigkeitliche Handlung in jeder Beziehung,
in welcher dieselbe ihnen zur Beurteilung vorgelegt werden kann, fir null
und nichtig erklaren. Ebenso unzweifelhaft ist es anderseits, daB die Ge-
richte da, wo es sich nur um den rechten Gebrauch oder den MiBbrauch
einer der Obrigkeit rechtlich zustandigen Befugnis handelt, inkompetent
sind, die von der Obrigkeit getroffene MaBregel umzustoBen. Dagegen ist
die Sache verwickelter, wenn Bestimmungen gegeben sind, welche, indem
sie der Obrigkeit das Recht einraumen, gewisse Handlungen vorzunehmen,
zugleich bestimmte Regeln fir den Gebrauch dieser Gewalt vorschreiben.
In der praktischen Rechtsanwendung werden die hierher geh6renden Fragen
nur ausnahmsweise zum Zweifel AnlaB geben, wogegen die Aufstellung
gemeinsamer Formeln zur Entscheidung der besonderen Einzelflle Schwierig-
keiten darbietet.

Vorschriften, welche allgemeine Regeln fUr die Austibung der obrigkeit-
lichen Gewalt enthalten, kinnen zunAchst formeller Art sein, indem sie ein
gewisses Verfahren anordnen, welches die Obrigkeit, ehe oder wahrend
sie handelt, beobachten soll. Solche formefle Vorschriften bezwecken im
allgemeinen nicht, eine wirkliche Grenze ffir die Zustandigkeit der ad-
ministrativen Behbrden zu ziehen, so daB die Beiseitesetzung derselben
die Ungiiltigkeit der vorgenommenen obrigkeitlichen Handlung nach sich
ziehen sol1te. Es ist eine Eigentiimlichkeit bei den Handlungen der obrig-
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keitlichen Beh6rden, im Gegensatz zu den Gerichten, daB ihre Giiltigkeit
in der Regel nicht an die Beobachtung strenger Formen gebunden ist, und
Vorschriften der erwdhnten Art sind daher am haufigsten nur instruktorisch,
d. h. sie enthalten nur einen Befehl an die Obrigkeit, dessen Erfillung der
betreffenden Autoritat selbst, unter der Verantwortlichkeit ihren Vor-
gesetzten gegeniiber, iiberlassen ist. Als hervortretende Ausnahmen hier-
von kinnen einige besondere Formvorschriften fir das Auftreten der
Polizei in gewissen Fallen angeftihrt werden (vgl. beispielsweise oben die
§§ 21, 22, 25 und 27.).

In anderen Fallen kinnen gewisse materielle Bedingungen fiir die Tatig-
keit der Obrigkeit vorgeschrieben sein. Der Hauptgesichtspunkt mu83 hier
der sein, daB die Frage, ob derartige Bedingungen erfiillt sind, den Ge-
richten zur Entscheidung vorgelegt werden kann, es sei denn, daB es sich
um eine auf Gutdiinken beruhende Beurteilung konkreter Umstande
handelt, die nach der Natur der betreffenden Gesetzesvorschrift als den
Beh6rden vorbehalten angenommen werden muB.

Hiermit verwandte Fragen kinnen demnachst entstehen, wenn die
Obrigkeit sich geweigert hat, in solchen Fallen zu handeln, wo der Privat-
mann ein Recht darauf zu haben glaubt, eine gewisse Handlung vorgenommen
zu sehen. Ob die Gerichte dariber entscheiden k6nnen, wie weit die
Weigerung in solchen Fallen berechtigt ist oder nicht, beruht auf der be-
sonderen Beschaffenheit des konkreten Verhaltnisses. Im Gewerbegesetz
vom 29. Dezember 1857 heiBt es, daB die Obrigkeit sich nicht weigern
kann, einem jeden, der die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen erfiilt,
den Biirgerbrief oder Gewerbeschein, welcher erforderlich ist, um gewisse
Arten biirgerlichen Gewerbes zu treiben, zu erteilen. Die Erteilung eines
solchen Gewerbescheins kann deshalb mit Hilfe der Gerichte erzwungen
werden. Auf der anderen Seite ist es, wie oben im § 59 hervorgehoben,
ein anerkannter Grundsatz, daB die Gerichte niemals der ausiibenden
Gewalt auferlegen kinnen, Bewilligungen oder Dispensationen der Art,
welche im § 27 des Grundgesetzes behandelt sind, zn erteilen.

Was hier dariiber gesagt ist, daB die Gerichte die Gesetzlichkeit oder
Richtigkeit gewisser obrigkeitlicher Handlungen nicht zu beurteilen be-
rechtigt sind, wird im allgemeinen so verstanden, daB die Gerichte nicht
nur keine Befugnis dazu haben, die betreffende Handlung der Verwaltung
umzustoBen, sondern sich iiberhaupt nicht auf eine Kritik einer ad-
ministrativen Verfiigung, welche sich innerhalb der ffir die Obrigkeit ab-
gesteckten Grenzen halt, einlassen diirfen. Uber die richtige Fassung der
hieraus herzuleitenden Folgesatze gehen jedoch die Meinungen vielfach
auseinander, und es sind in dieser Hinsicht in der Literatur Auffassungen
geltend gemacht worden, die unzweifelhaft haben miBverstanden werden
k6nnen und auch mi~verstanden worden sind. Der Zweifel hat sich nament-
lich darauf bezogen, unter welchen Bedingungen private Personen Ent-
schadigungsklage gegen Beamte wegen Amtshandlungen, durch welche sie
ihre Rechte als gekrankt ansehen, erheben k6nnen, und ferner, unter welchen
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Bedingungen ein Privatmann exceptio veritatis erheben kann, wenn or
von einem Beamten wegen ehrenkrankender Beschuldigungen, die auf dessen
Amtsfiihrung Bezug haben, verklagt wird.

Es wird zundchst allseitig erkannt, daf3 (lie oben dargestellten Regeln
uber die teilweise Unabhingigkeit der Beh6rden von den Gerichten nur
dann zur Anwendung kommen, wenn die Frage in einer Zivilsache entsteht.
Wenn dagegen eine 6ffentliche Anklage gegen einen Beamten oder Unter-
beamten wegen Amtsvergehen erhoben wird, so k6nnon die Gerichte ohne
Ricksicht auf den § 72 des Grundgesetzes das ganze Verhalten des Be-
amten, mit Bezug auf welches er angeklagt ist, untersuchen und beurteilen.
In einem praktisch wichtigen Fall, ndmlich wenn es sich um den IB-
brauch der Gewalt seitens des Polizeipersonals handelt, haben die Gesetze
vom 11. Februar 1863 und 4. Februar 1871, betreffend das Polizeiwesen
in und auBerhalb Kopenhagens, vorgeschrieben, daB eine 6ffentliche Anklage
immer erhoben werden soll, wenn ein Privatmann, weloher glaubt, daB
ihm Unrecht seitens des Polizeipersonals geschehen sei, es fordert. FUhrt
aber eine solche Anklage zur Verurteilung, so kann auch eine Ersatzklage
seitens des in seinem Rechte etwa gekrdnkten Privatmannes oder die ex-
ceptio veritatis gegen eine Beleidigungsklage erhoben werden.

Ferner bestimmt das Strafgesetz von 1866, daB bei Verbrechen gegen
die Staatsgewalt und die 6ffentliche Ordnung der Umstand, daB der be-
treffende Beamte oder Unterbeamte durch unrichtiges Verhalten die Tat
selbst veranlafit haben mag, als Strafmilderungsgrund in Betracht zu
ziehen ist. Auch in diesem Falle wird somit das gesamte Verhalten des
Beamten der Kritik des Strafgerichts unterzogen werden k6nnen.

Des weiteren ist es anerkannt, daB eine Schadensersatzklage oder
exceptio erhoben werden kann, wenn die betreffende Amtshandlung durch
die Resolution der Oberbeh6rde fUr unrichtig erklart worden ist.

Und schliefflich erkennt man es als selbstverstandlich an, daB in Fallen,
wo ein Beamter einen Privatmann nicht durch die Amtshandlung an sich,
sondern nur im Verlaufe derselben beleidigt hat, die Gerichte die Sache
annehmen k6nuen. Dieser Satz diirfte indessen eine weitere Anwendung
finden, als man vielleicht immer vor Augen gehabt hat. Zwar mag es
bisweilen schwer sein, zu entscheiden, oh eine angebliche Rechtskrinkung
ein Toil der Amtshandlnng an sich ist oder nur als im Verlaufe dersolben
veriibt zu bezeichnen. Tatsaohlich aber werden solche Schwierigkeiten
gewi8I mehr fir die theoretische Auffassung als fir die praktische Rechts-
anwendung vorliegen. Es kommt dabei besonders in Betracht, da3 die
Gesetzgebung (besonders eine Verordnung vom 27. September 1799 iiber
die PreBfreiheit) schon lange vor Einfiihrung der konstitutionellen Ver-
fassung denjenigen Beamten, welche der Unrechtschaffenheit in der Amts-
fiihrung beschuldigt wurden (also nicht, wenn die Beschuldigung sich nur
auf fehlerhafte Erfillung der Amtspflicht bezog), die Pflicht auferlegt hatte,
sich wegen solcher Beschuldigungen durch ein gerichtliches Urteil zu recht-
fertigen, mit der Hinzuffigung, daB der Angeklagte, welcher die Beschuldigung
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erhoben hatte, selbstverstandlich berechtigt sein miisse, die Richtigkeit der-
selben zu beweisen, falls sie sich auf ein bestimmtes Verhaltnis beziehe.

Ferner heiBt es im § 72 des Grundgesetzes, daB derjenige, welcher die
Frage der obrigkeitlichen Kompetenz aufwerfen will, sich jedoch nicht
dadurch, daB er die Sache vors Gericht bringt, der Pflicht entziehen kann,
vorlaufig dem Befehl der Obrigkeit Folge zu leisten. Durch diese Be-
stimmung ist es keineswegs bezweekt, eine besondere Vorschrift iiber die
Pflicht des Gehorsams der Birger gegen die Obrigkeit zu geben. Die
Bestimmung setzt nur fest, daB der Befehl, wenn derselbe im konkreten
Falle verbindend ist, nicht dadurch suspendiert wird, daB die betreffende
Privatperson die Erkldrung abgibt, die richterliche Entscheidung anrufen
zu wollen. Die Frage dagegen, ob alle Befehle der Obrigkeit als solche
verbindende Kraft haben, oder ob dies nur der Fall ist, wenn dieselben
ihrem Inhalte nach nicht gesetzwidrig sind, ist nicht im Grundgesetz be-
antwortet, und man ist deshalb mit Bezug hierauf auf die in der allgemeinen
Gesetzgebung enthaltenen Bestimmungen fiir jeden einzelnen vorliegenden
Fall hingewiesen. Da8 ein ungesetzlicher Befehl der Obrigkeit die Biirger
vorlaufig, d. h. so lange, bis derselbe nicht entweder durch einen Richter-
spruch oder durch eine h6here obrigkeitliche Resolution annulliert worden
ist, verpflichten solle, lf8t sich nicht als allgemeiner Satz aufstellen.

§ 64. Die Verantwortlichkeit der Staatskasse fiir die Handlungen der
Beamten 1). Wieweit die Staatskasse nach danischem Recht fiir den Schaden
haftet, welcher durch Versehen seitens der Beamten Privatpersonen zugefiigt
wird, ist zum Teil eine Streitfrage.

WennderStaatsichauf Rech tsverhaltnisse privatrecht-
1 icher Natur einlalt, wozu z. B. auch die Empfangnahme von Depo-
siten, die von Steuerbeamten, Konzessionsbittstellern und anderen in der
Staatskasse niedergelegt werden, Empfangnahme von Barren zum Aus-
miinzen u. dgl. geh6rt, wie auch, wenn der Staat durch seine Organe in
Prozelsachen als Kliger oder Beklagter auftritt, so ist derselbe den Regeln
des Zivilrechtes iiber die Verantwortlichkeit des Mandanten fir die Hand-
lungen seines Bevollmachtigten unterworfen. In den wichtigsten Fallen,
wo der Staat als Betriebsinhaber auftritt, namlich mit Bezug auf das Post-,
Telegraphen- und Eisenbahnwesen, sind indessen die Normen des gemeinen
Rechtes durch besondere Vorschriften abgel6st.

Das P o s t g e s e t z vom 5. April 1888 verpflichtet im allgemeinen
zur Erstattung des Wertes abianden gekommener Sendungen, wenn der-
selbe angegeben war. Die Reglemente ffir die Benutzung des S t a a t s -
telegraphen und der Staatstelephone bestimmen dagegen in
Ubereinstimmung mit dem in der St. Petersburger Konvention vom
22./10. Juli 1875 Art. 3 ausgesprochenen Grundsatz, daB die Verwaltung
keine Verantwortlichkeit fir die Bef6rderung von Depesehen iibernimmt.

1) Matzen , Om Statskassens Forpligtelse til at erstatte den Skade, som
Statens Embedsmaend ved Forseelser i Embedsforhold maatte paaf6re Borgerne (Ver-
handhungen des zweiten nordischen Juristentages in Stockholm, 1875).
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Was schlieBlich die Befbrderung auf den E i s e n b a h n e n des Staates
betrifft, so ist Danemark dem in Bern am 14. Oktober 1890 abgeschlossenen
internationalen Vertrag iiber Giiterbef6rderung beigetreten und hat in
Ubereinstimmung mit den Artikeln 29 und 30 desselben durch Gesetze
vom 24. April 1896 und 13. Mai 1911 neben einer Reihe spezieller Ent-
schadigungsbestimmungen fir Giiterbefbrderung den allgemeinen Grund-
satz aufgestellt, da8 der Betrieb fir die Angestellten haftet. Mit Bezug
auf persinliche Beschadigung und iiberhaupt solche Schadigungen, welche
anderen als den Mitkontrahenten der Eisenbahn zugefiigt werden, ist der-
selbe Grundsatz in einem Gesetz vom 26. Mdrz 1898 anerkannt worden.

Riicksichtlich der Falle, in welchen der Staat als S t a a t s g e w a It
auftritt, ist es in einer k6niglichen Resolution vom 12. November 1828,
welche jedoch niemals in Gesetzform publiziert worden ist, ausgesprochen,
daB eine Verantwortlichkeit fiir die Versehen der Beamten dem Staate
nicht obliegen kann. Nach der Einfiihrung der konstitutionellen Ver-
fassung hat der Staat indessen in einzelnen Fallen durch spezielle Gesetze
eine solche Verantwortlichkeit iibernommen. So bestimmen die Gesetze
vom 30. November 1874 § 92 (Erbteilungs- und Konkursgerichtsverfahren)
und 9. April 1891 § 50 (Subhastation), daB, wenn Beamte, welche mit der
Ausffihrung der beziiglichen Geschafte betraut waren, pflichtig befunden
werden, wegen ihrer Amtsfihrung Privatpersonen Entschadigung zu leisten,
und dies zu tun nicht imstande sind, die Staatskasse fiir die Erstattung
haftet. Das neue, noch nicht in Kraft getretene Gesetz fiber die Rechts-
pflege vom 26. Marz 1909 (siehe unten § 80) hat im § 997 diese Regel auf
alle Beamte ausgedehnt, denen irgendein in diesem Gesetz erwahntes Amts-
geschaft oder die Aufsicht dariiber anvertraut ist. Ferner hie8 es in einem
Gesetz vom 25. Marz 1872 fiber Stempelsteuer von auslandischen Wert-
papieren, da8 der Staat fiir die Zuriickgabe der zur Stempelung eingelieferten
Effekten verantwortlich sei. Eine dementsprechende Vorschrift fand sich
dagegen nicht im Gesetze vom 19. Februar 1861 fiber die Stempelabgaben
ffir inlandische Wertpapiere, und bei der 1911 stattgefundenen Revision
der gesamten Stempelbesteuerung ist die Bestimmung von 1872 nicht
wiederholt worden. Sie scheint dadurch aufgehoben zu sein. SchlieBlich
sei erwahut, daI3 der Staat durch ein Gesetz vom 5. April 1888 (vgl. unten
§ 88) eine Entschadigungspflicht solchen Personen gegeniiber fibernommen
hat, welche Untersuchungshaft oder Strafe unverschuldetermaBen aus-
gestanden haben, ohne Riicksicht darauf, ob ein Versehen des betreffenden
Richters vorliegt (ist dies der Fall, so gibt das Gesetz der Staatskasse RegreB-
anspriicbe gegen denselben). Durch das Gesetz vom 26. Marz 1909 fiber
die Rechtspflege ist diese Regel auch auf Personen, die ohne ausreichenden
Grund festgenommen worden sind, ausgedehnt worden.

Abgesehen von diesen Fallen, muB nach danischem Recht der in der
obenerwahnten Resolution von 1828 eingenommene Standpunkt wohl fest-
gehalten werden. A s c h e h o u g in Christiania hat zwar gemeint, daB
in Danemark wie in Norwegen die Staatskasse ffir den von den Zentral-



122 Dritter Abschnitt: Die Staatsfunktionen. 4. Kap. Verwaltung d. Finanzen. § 65

behorden Privatpersonen zugeffigten Schaden verantwortlich sein miisse;
aber nach dinischem Rechte IdBt sich eine solche Sonderung zwischen den
Ministerien und den untergeordneten Beamten schwerlich aufstellen. Eine
entscheidende gerichtliche Praxis hinsichtlich der ganzen Frage besteht nicht.

Viertes Kapitel. Die Verwaltung der Finanzen.
§ 65. Das Staatsvermogen. Vom Besitztum des Staates ist ein groBer

Teil, sowoh1 bewegliche Giiter als Immobilien, zu unmittelbarer Benutzung
im Dienste der verschiedenen Staatszweke bestimmt, ohne dem Staate
direkte Geldeinnahmen zu gewahren. Andere Besitztiimer sind dazu be-
stimmt, Einnahmequellen des Staates zu bilden, und stellen dessen ertrag-
bringendes Verm6gen dar. Die Sonderung ist jedoch keineswegs eine scharfe,
und es gibt zahlreiche Ubergangsfalle, die sich bald der einen, bald der
anderen Masse nahern. *tber das ertragbringende Staatsverm6gen wird
auf den § 67 unten verwiesen. Hier werden lediglich die Staatsbesitz-
tiimer der erstgenannten Klasse besprochen.

1. Zu den Staatsbesitztiimern dieser Art geharen die S c h 16 s s e r
und G a r t e n des Staates, von denen einige in GemaBheit des § 9 des
Grundgesetzes (vgl. oben § 31) der Zivilliste iiberwiesen oder Mitgliedern
des k6niglichen Hauses zur Benutzung iiberlassen sind, die dem Staate
gehbrenden M6bel und Inventarien der kiniglichen Schl6sser und Palais
(das sogenannte Staatsinventari um , iiber welches eine Staats-
inventarienkommission die Aufsicht fiibrt), 6ffentliche Gebaude, Amts-
wohnungen, wissenschaftliche und kiinstlerische Sammlungen, Schiffe und
iiberhaupt alles Eigentum, sei es beweglich oder unbeweglich, welches zur
F6rderung der verschiedenen Staatszweeke bestimmt ist oder wird.

2. Unter Staatsbesitztiimer dieser Art zu stellen sind ferner gewisse
Besitztimer (Ldndereien, Gebdude, Zehnten, Kapitalien usw.), welohe ihrer
Beschaffenheit gemaB ertragbringendes Verm6gen sind und als solches be-
nutzt werden, dessen Einnahmen aber nicht in die Staatskasse flieBer,
indem sie von alters her zur F6rderung gewisser Sonderzwecke vorbehalten
worden sind. Dies gilt in erster Reihe von den bedeutenden Mittein, die
zur Besoldung der Beamten der V o 1 k s k i r c h e dienen (jedoch nicht
der Bisch6fe, indem die zur Besoldung derselben friiher bestimmten
Zehnten jetzt samtlich der Staatskasse anheimgefallen sind, vgl. § 67 sub 4.
und § 111). Es ist zwar des 6fteren die Ansicht geltend gemacht
worden, daB das Eigentumsrecht an den kirchlichen Mitteln nicht dem
Staate, sondern der Kirche selbst zustehe; diese Auffassung muB aber
als unhaltbar angesehen werden, und zwar schon aus dem Grunde,
daB die ddnische Kirchenreformation im Jahre 1536 die Kirche als
eine rechtlich selbstandige, vom Staate gesonderte Gesellschaft aufhob.
Es hat von jener Zeit an keine Kirche im rechtlichen Sinne, sondern
nur ein fiir kirchliche wie fir andere Zwecke wirksamer Staat bestanden
(vgl. § 111).
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3. Ein ahnliches Verhailtnis besteht in Bezug auf versohiedene, von
alters her mit Mitteln der hier genannten Art fundierte milde Stiftungen,
unter welchen die sogenannten S t if t s h o s p i t d 1 e r besonders zu er-
wdhnen sind. Dieselben sind in der auf die Reformation nichstfolgenden
Zeit in verschiedenen Provinzialstadten zur Vbernahme der von der katho-
lischen Kirche bisher ausgetibten Vorsorge fir Arme und Kranke errichtet,
und nehmen spater erlassenen Fundationen zufolge zu lebenslanglicher Ver-
sorgung vorzugsweise solche wiirdige Personen auf, die nach ihrer Bildungs-
stufe und Lebensstellung vor anderen bediirftig sein wiirden, sofern sie keine
andere Hilfe als die vom gemeinen Armenwesen dargebotene erhalten kdnnten.
Diese Stiftshospitaler werden ausschlieBlich von dem Justizministerium ver-
waltet, und die finanzgesetzgebende Gewalt des Staates hat keinen EinfluB
auf die Aufstellung ihrer Budgets.

4. AuBerhalb der allgemeinen Finanzverwaltung stehen ferner die
sogenannten Institute mit besonderen Fonds. Solcher fand
sich friiher eine gr68ere Anzahl, die vom Kultusministerium verwaltet
wurden und zum Teil ihren seit den Zeiten des Absolutismus vererbten
selbstandigen Charakter bewahrt hatten, indem ihre Einnahmen der Staats-
kasse nicht zuflossen; doch wurden ihre Budgets in ihrer Gesamtheit in den
Finanzgesetzen festgesetzt. Die meisten dieser Institute sind indessen im
Laufe der spateren Jahre, je nachdem ihre Mittel sich als unzureichend
zur Erfiillung ihrer Zwecke erwiesen, unter die allgemeine Finanzverwaltung
eingezogen worden. Dies gilt seit 1912 auch von dem Fonds der Kopen-
hagener Universitat und demjenigen der h6heren Staatsschulen. Als In-
stitute mit besonderen Fonds sind gegenwartig nur noch ibrig die mit der
Universitat verbundene sogenannte K o m m u n i t E t, ein Fonds zur
Unterstiitzung diirftiger Studenten, und die A k a d e m i e i n S o r 6 ,
eine hdhere Schule und Erziehungsanstalt, welche urspriinglich vom Staate
gegriindet, spater durch eine Dotation des Schriftstellers Baron Ludwig
Holberg bedeutend erweitert wurde, und von deren VberschuB erhebliche
Zuschiisse zu kommunalen und privaten Schulen wie auch zur F6rderung
der Wissenschaft und Kunst in verschiedenen Richtungen geleistet werden.
Mit diesen beiden Fonds werden noch immer die Mittel der Universitat
und der Staatsschulen von der Universitatsqudstur gemeinschaftlich ver-
waltet (vgl. § 108).

Eine dhnliche Stellung wie die obigen Institute nimmt die dem Finanz-
ministerium unterstel1te, aber ganz selbstandig organisierte S t a a t s -
anstalt fiir Lebensversicherung ein (vgl. § 98).

§ 66. Das Dispositionsrecht fiber das Staatsvermligen. Als dem In-
haber der austibenden Gewalt und in Ubereinstimmung mit der allgemeinen
Vorschrift im § 11 des Grundgesetzes steht die Verwaltung des Staats-
verm6gens dem Prinzip nach dem K6nige zu. Hierin hat jedoch das Grund-
gesetz direkt gewisse Beschrdnkungen eingefiihrt. Ferner kann die allgemeine
Gesetzgebung mehr oder weniger Bestimmungen iiber die Verwendung and
die Verwaltung gewisser Bestandteile des Staatsverm6gens enthalten. Solche

§ 66 123
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Vorschriften kdnnen nur durch Gesetz aufgehoben oder verandert werden
und sind also insoweit fir den K6nig verbindlich. SchlieBlich wird regel-
maBig bei der Festsetzung des jahrlichen Finanzgesetzes ein ganzer In-
begriff von Vorschriften gegeben, welche eben gewisse Regein fir die
finanzielle Verwaltung im Laufe des Finanzjahres anzuordnen bezwecken.

Riicksichtlich der Wirksamkeit, welche demnach der ausschlieBlichen
Bestimmung des K6nigs oder der einzelnen Regierungsautoritaten iiber-
lassen bleibt, soll hier daran erinnert werden, daB die ministerielle Ver-
antwortlichkeit hier, wie in allen anderen Fallen, sich nicht nur auf die
GesetzmaBigkeit der getroffenen Disposition im engeren Sinn erstreckt,
sondern iiberhaupt auch auf die Zweckmadigkeit der Handlung und ihre
Ubereinstimmung mit den Interessen des Staates Bezug hat.

Was das dem Staate zugeh6rige Grundeigentum betrifft, so hat
§ 47 des Grundgesetzes festgesetzt, daB D o m a n e n (siehe § 67) nur
zufolge eines Gesetzes verauBert werden diirfen. Der Verkauf anderer,
dem Staate eigentiimlich angeharender Immobilien kann in der Regel durch
die Verwaltung geschehen, wofern die Gesetze nicht in einzelnen Fallen
anders bestimmen. Dieser Grundsatz ist haufig in Anwendung gebracht
worden, in mehreren Fallen sogar dergestalt, daB der betreffende Minister
selbstandig den Verkauf bewerkstelligt hat, ohne daB es als notwendig
angesehen worden ist, vorher durch eine k6nigliche Resolution die Ge-
nehmigung des Kanigs einzuholen. Die Befugnis der Verwaltung in der
angefifihrten Beziehung ist in dem ersteren der beiden im Jahre 1877 ent-
schiedenen Reichsgerichtsprozesse (siehe oben § 36) anerkannt worden.
Es wird jedoch haufig aus praktischen Griinden die Bestimmung dariiber,
ob iiber ein Staatsgrundstiick durch Verkauf oder anderweitig disponiert
werden soll, durch eine Festsetzung im Finanzgesetz oder durch ein
spezielles Gesetz getroffen. Man hat behauptet, daB eine solche Zu-
stimmung seitens der Gesetzgebung immer notwendig sei, wenn der be-
treffende Grundbesitz oder das Gebaude zufolge einer im Finanzgesetz
gegebenen Bewilligung erworben worden ist; aber dieser Satz kann nur,
wenn in der erteilten Bewilligung zugleich eine rechtsverbindliche Vor-
schrift beziiglich der Verwendung des fraglichen Gegenstandes zu einem
bestimmten Zweek enthalten ist, als richtig angesehen werden. Von einer
Ungiiltigkeit des von der Verwaltung abgeschlossenen Geschaftes kann
jedenfalls nur dann die Rede sein, wenn der Gegenstand desselben eine
Domane ist, oder wenn der Verkauf einer bestimmten Gesetzesvorschrift
widerstreitet.

Den Verkauf von be weg 1 ichen, dem Staate zugeh6rigen G ii tern
wie Schiffen, Eisenbahn- und Kriegsmaterialien, Inventargegenstanden usw.,
ist die Verwaltung selbstandig vorzunehmen befugt. Wo es sich um Gegen-
stande von gr6Berem Wert und gr6Berer Bedeutung handelt, wie z. B. beim
Verkaufe von ausrangierten Kriegsschiffen, wird die Sache jedoch gew6hn-
lich dem Reichstage zur Entscheidung durch das Finanzgesetz vorgelegt.

Die S t a a t s k a s s e mit allen Unterabteilungen derselben wird aus-
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schlieBlich vom K6nig durch die betreffenden Beharden verwaltet. Tat-
sachlich ist das Recht der Verwaltung, aus der Staatskasse Auszahlungen
vornehmen zu lassen, der wesentlichen Beschrdnkung unterworfen, welche
eine Folge davon ist, daB alle Staatsausgaben fir jedes einzelne Finanz-
jahr in dem Finanzgesetz festgesetzt werden sollen. Formell ist dagegen
das Auszahlungsrecht unbegrenzt, und es wird keine Kontrolle seitens der
Volksreprdsentation oder von einer anderen vom K6nig unabhdngigen
Autoritt dariiber gefiihrt, ob die Auszahlungen mit den finanzgesetzlichen
Bewilligungen iibereinstimmen. Der § 50 des Grundgesetzes enthalt nur
Vorschriften iiber die Priifung der nach dem Schlusse der Finanzperiode
abgelegten Staatsrechnung (vgl. unten § 76). Es ist indessen festgesetzt,
daB diese Vorschriften durch Gesetz verandert werden k6unen. Hierbei
ist an die eventuelle Einfiihrung eines Oberrechnungshofes (cour des comptes)
gedacht. Die Errichtung eines solchen Rechnungshofes war in den gemein-
schaftlichen Verfassungsgesetzen von 1855 und 1863 positiv vorgeschrieben.

Die Anlegung von Staatsmitteln in zinstragender Weise
durch Einkauf von Wertpapieren, Darlehen gegen Zinsen u. dgl. besorgt
die Regierung. Friiher war ihre Befugnis in dieser Hinsicht keiner Be-
grenzung unterworfen, aber durch das Finanzgesetz vom 1. April 1912 sind
feste Regeln dariber gegeben worden, wie die Kassenbestande und der
Reservefonds des Staates (vgl. unten § 67) zur Verzinsung angelegt werden
diirfen. Ferner ist ebendaselbst bestimmt, daB iiber den Reservefonds
nur durch Gesetz verfiigt werden kann. Ein Er la B v on Sch ul d -
p o s t e n und ausstehenden Forderungen der Staatskasse kann unzweifel-
haft von der Verwaltung rechtsgiiltig vorgenommen werden, wenn die be-
treffende Forderung sich nicht auf ein Gesetz griindet; in der Tat wird
indessen die Frage eines solchen Erlasses als Regel nur durch das Finanz-
gesetz oder durch ein besonderes Gesetz entschieden werden.

Die Regierung wird, um die Staatszwecke auf geh6rige Weise f6rdern
und wahren zu k6nnen, haufig genatigt sein, fiir den Staat und die Staats-
kasse Ge 1 d verp flich tungen und andere Verbindlichkeiten ein-
zugehen; doch ist ihre Kompetenz in dieser Beziehung selbstverstandlich
durch das Grundgesetz und die allgemeine Gesetzgebung begrenzt, sowie
denn auch im Finanzgesetze bindende Vorschriften mit Bezug hierauf ent-
halten sein k6nnen. Eine besondere Beschrankung des Rechtes der Staats-
verwaltung, die Staatskasse mit Schulden zu belasten, findet sich im § 47
des Grundgesetzes, insofern hier bestimmt ist, daB keine S t a a t s
a n I e i h e ohne gesetzliche Bewilligung aufgenommen werden darf. Hier-
unter fallt sowoh1 die Aufnahme von eigentlichen, dauernden Staats-
anleihen, ffir welche Staatsobligationen ausgestellt werden, als auch die
Begrindung einer kurzfristigen, sogenannten schweberiden Staatsschuld
durch Ausfertigung von sogenannten Kreditscheinen oder in anderer Weise.
Ebenfalls muB angenommen werden, daB zufolge der erwahnten Be-
stimmung die Ubernahme von Zinsgarantien und ahnlichen Verpflichtungen
der Staatskasse nur durch Gesetz geschehen kann. Auch in solchen Fallen,
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wo der Staat zu Zwecken des 6ffentlichen Rechts die Empfangnahme und
Verzinsung von Einzahlungen Beamter oder anderer iibernimmt, so z. B.
Kautionssummen fir Hebungsbeamte (vgl. unten S. 152, Note 1), Gehalts-
abziige von Unterbeamten zur Pensionierung derselben (vgl. oben § 62) usw.,
wird dazu in der Regel eine gesetzliche Ermdchtigung erforderlich sein.

§ 67. Die Staatseinnahmen auBerhalb der Besteuerung. Diejenigen
Einnahmen des Staates, welche nicht aus der Besteuerung herriihren,
werden nach der durch das Finanzgesetz vom 1. April 1912 getroffenen
Neuordnung (vgl. unten § 71) folgendermaBen klassifiziert:

1. Die Domaneneinkiinfte. Urspruinglich stellte das Kron -
g u t die wichtigste Einnahmequelle der Kbnige dar. Er erhielt gelegent-
lich erhebliche Vermehrungen, besonders bei der Reformation (oben § 65),
als ein groBer Teil der der katholischen Kirche gehbrigen Besitztimer ein-
gezogen wurde. Der gr6Bte Teil dieses Domanengutes ist indessen schon
1dngst verduBert, so daB der Staat von eigentlichen Landereien gegenwartig
nur geringe Reste iibrig hat. Hingegen besitzt derselbe noch immer eine An-
zah1 Seen und Moore sowie ansehnliche Waldungen, welche teils von den
Domanenverkaufen iibrigblieben, teils spater durch Kauf und Pflanzungen,
unter anderem in den Diinen und auf den Heiden, erworben worden
sind. Die Verwaltung dieser Walder geschieht durcb eine dem Ministerium
fiir Landwirtschaft unterstellte Direktion fir das Staatsforstwesen (Gesetz
vom 13. Mai 1911). Im iibrigen bestehen die teils vom Finanzministerium,
teils vom Ministerium fiir Landwirtschaft verwalteten Domineneinkiinfte
aus grundherrlichen und privatrechtlichen Abgaben von den verkauften
Giitern, Einnahmen aus Zehnten, Kirchen und Gebauden, Abgaben von
Fischstdnden, Briicken, Fahren sowie aus den Reveniien der im Limfjord
betriebenen A u s t e r n f i s c h e r e i , welche der Staat sich als ein Regale
vorbehalten hat, und aus dem Strandrecht, wo der Strand dem Staate
gehart. Der jahrliche GesamtiiberschuB der Domdnen betragt gegenwartig
ungefahr 1 Mill. Kronen. In den dem Staate gehrenden Waldungen
und Seen hat der Kbnig nach dem die Zivilliste betreffenden Gesetze das
Jagdrecht.

2. Die Staatsbetrieb e. Dieselben sind:
A. Die Staatseisenbah nen , deren Anlagekapital im April

1913 auf 277 Mill. Kronen berechnet wurde, und deren NettoiiberschuB
fiir das Finanzjahr 1913-14 auf etwa 8V/2 Mill. Kronen veranschlagt ist.

B. Das Post wese n. Die Besitztimer desselben sind gegenwartig
auf ca. 6 Mill. Kronen berechnet, und der NettoiiberschuB fuir das Finanz-
jahr 1913-14 ist auf ca. 1 2/3 Mill. Kronen veranschlagt.

C. Die Staatstelegraphen und Telephone. Das An-
lagekapital betrug 1913 ca. 12 Mill. Kronen, und der Nettoiiberschu8 fiir
1913-14 ist auf ca. 600 000 Kronen veranschlagt.

D. Die dem Staate gehbrenden H d f e n1) in Helsingbr, Frederikshava

1) Der K o p e n h a g e n e r H a f e n bildet eine selbstandige juristische Person
(vgl. § 90). Die meisten anderen Hafen gehoren den Kommunen.
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und Esbjerg, die Fischereihifen auf Anholt und bei Skagen, der Gudenau
in Jiitland sowie kleinere Anlagen nebst Ausbaggerungsmaterial. Das An-
lagekapital betrug 1913 ca. 14 Mill., und der Nettodiberschu8 wurde
auf ca. 200 000 Kronen veranschlagt.

E. Die Staatsprobieranstalt , woriber auf § 98 verwiesen
wird.

F. Die Staats z ei tung , eine vom Ministerium des Innern aIle
Werktage herausgegebene, zur Aufnahme von ffentlichen Bekannt-
machungen u. dg1 . autorisierte Zeitung (Gesetze vom 23. Januar 1903 und
8. Juni 1912).

G. Das Eichamt in Kopenhagen (siehe unten § 98).
H. Eine Pulvermii hle fiir das Heer.
L Eine militarische Tuchfabrik.

K. Das A s s i s t e n z h a u s (Versatzamt) in Kopenhagen (siehe unten
§ 98). Der Nettoiiberschu8 wird auf ungefahr 70 000 Kronen veranschlagt.

L. Die kbnigliche M ii n z a n s t a 1 t in Kopenhagen (§ 98).
3. Zinsen und sonstige Ertragnisse der K a s s e n b e s t a n d e und

ausstehenden Forderungen des Staates, gegenwartig ungefahi
5 Mill. Kronen jahrlich.

Derjenige Teil der K a s s e n b e s t a n d e, welcher nicht nach ndherer Be-
stimmung des Finanzininisters verzinslich angelegt ist (vgl. oben § 66), wird zur Ver-
fligung gehalten teils in der Finanzhauptkasse in Kopenhagen, teils in den drtlichen
Hauptkassen, den sogenannten ,,Amtsstuben", welche von sogenannten ,,Amts-
verwaltern" administriert werden (vgl. oben § 61), teils schlielich in Sonderkassen
bei verschiedenen Beamten. Fir die Verwaltung dieser Kassen sind durch sechs
Verordnungen voin 8. Juli 1840 und sptere Bestimmungen ausftihrliche Vorschriften
gegeben.

Ein R e s e r v e f o n d s wurde 1813 durch die Fundation fir die Reichsbank
(vgl. § 98) errichtet. Spaterhin ist an denselben ein Toil der ffir den Sundzoll er-
haltenen Ablbsungssummen (vgl. oben § 4) sowie ein Teil der Verkaufssummen fir
die Domanengiiter (oben sub 1.) iiberwiesen worden. Der Fonds belhuft sich jetzt auf
ca. 18 Mill. Kronen und soll auf 25 Mill. erhdht werden (Gesetz vomf 8. Juni 1912).

Laut gewhhrter Darlehen u. dgl. besitzt der Staat eine groile Menge A u s -
s t & nd e. Durch ein Gesetz vom 22. April 1904 wurde ein mit einem Grundkapital
von 30 Mill. Kronen ausgestatteter F o n d s f ii r S t a a t s d a r 1 e h e n errichtet,
aus welchem nach gesetzlicher Bestimmung Darlehen zur F6rderung des Erwerbs-
lebens und zur Untersttitzung sozialer und humaner Zwecke entrichtet werden
kdnnen. Unter anderen zinsgebenden Fonds ist hier noch besonders zu nennen das
der Hypothekenbank des KZnigreichs Dhnenark zufolge eines
Gesetzes vom 6. April 1906 gewdhrte Grundkapital von 20 Mill. Kronen (vgl. § 98).

4. Der Ertrag von den Fonds der U n i v e r s i t a t , der h6heren
St aatss chulen, der Staatseminarien und von den Bischofs-
z e h n t e n (vgl. § 65), etwa 650 000 Kronen jahrlich.

5. Der Ertrag einer Staatslotterie, sogenannte K 1 a s s e n 1 o t t e r i e ,
ungefahr 112 Mill. Kronen.

6. Verschiedene Einnahmen. Hierunter fallen unter anderem
der Anteil des Staates an den jalhrlichen tberschiissen der N a t i o n a 1 -
b a n k laut Gesetz vom 12. Juli 1907 (vgl. unten § 98 und Jahrbuch des
bffentlichen Rechts 1908, S. 175), G e I d b u 8 en , konfiszierte GUter
u. dgl., wofern sie nicht den Kommunen oder besonderen Kassen zufallen,
gewisse Steuern und Abgaben aus den F a r 6 e rn , zufallige Einnahmen
wie vakantes Erbe, in der Erde gefundene Wertsachen (das sogenannte
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D an e f e; um zur Einsendung von Altertiimern zu ermuntern, ist den Findern
jedoch schon durch eine Verordnung von 1752 die Auszahlung des Wertes
zugesagt worden) usw.

7. Einnahmen aus G r 6 n 1 a n d, namentlich aus dem granlandischen
Handel und aus Minenbetrieben; dieselben reichen jedoch gegenwartig
nicht hin, um die Ausgaben der Staatskasse fiir die Kolonie zu decken (siehe
unten § 116).

8. Einnahmen aus den westindischen Inse1n , besonders der
Ertrag einer dinischen Koloniallotterie und ein fester Jahresbeitrag von
der Kommune St. Croix. Diese Einnahmen k6nnen ebenfalls gegenwdrtig
nicht die Ausgaben der Staatskasse decken (siehe unten § 117).

§ 68. Die Staatssteuern machen den iiberwiegenden Teil der Staats-
einnahmen aus. Im § 47 des Grundgesetzes ist bestimmt, daB keine Steuer
anders als durch Gesetz auferlegt, verandert oder aufgehoben werden kann.
Die Steuergesetze sind alle permanent, und es findet in Danemark mit Bezug
auf die Staatssteuern keine jahrliche, nach dem Bediirfnis des einzelnen
Finanzjahres wechseinde Ausschreibung statt, was dagegen fir die wichtigsten
kommunalen Stenern der Fall ist. Es wird in der Gesetzgebung in gewissen
Beziehungen, namentlich mit Bezug auf das privilegierte Wahlrecht zum
Landstinge, zwischen direkten Steuern und indirekten Abgaben unterschieden;
bei der vormaligen Durchfiihrung dieser Sonderung in den Finanzgesetzen
machte sich indessen einige Willkiir geltend, und mit der 1912 statt-
gefundenen Neuordnung der Form der Finanzgesetze (siehe unten § 71)
ist sie verlassen worden.

AuBer den allgemeinen Staatssteuern sind einzelne Sondersteuern an
gewisse Staatsinstitutionen auferlegt, so z. B. an die Universitat. Diese
partikularen Steuern haben jedoch nur geringe Bedeutung und werden in
der folgenden Darstellung ibergangen.

Die direkten Steuern lasteten vor 1903 hauptsdchlich auf den festen Besitz-
tiimern, und zwar die Hartk ornsteu ern (Altsteuer, Landsteuer und Ver-
teilungssteuer) auf dem Ackerbau, den Waldungen und den Zehnten (mit Ausnahme
des Predigerzehnten; siehe den folgenden Paragraphen) und als Supplement hierzu
eine Haussteu er (Bygningsafgift) auf stadtischen Gebauden und solchen Ge-
bauden auf dem Lande, in welchen ein vom Ackerbau verschiedener Erwerbszweig
betrieben wird, sowie eine Vertei 1 ungssteuer (Ligningsskat) in den Stadten.
Der Name Hartkornsteuer kommt davon her, daI die Abgaben der Bauern
urspringlich nach der in der betreffenden Provinz gangbarsten Kornsorte, Roggen
oder Gerste (hartes Korn), berechnet wurden. Im Mittelalter waren die Landereien
des Adels und der Geistlichkeit in der Regel steuerfrei, und diese Stande verteilten
selbst die zu erlegenden Steuern unter die ihnen angehbrigen Bauern. Nach der
Einfiihrung der Alleinherrschaft wurde 1664 eine allgemeine Immatrikulation vor-
genommen, welche auch die ehemals steuerfreien Landereien umfal3te. Diese Matrikel
wurde 1688 von einer neuen abgelist, nach welcher die Altsteuer und alle auf den
Waldungen haftenden Steuern noch bis 1903 berechnet wurden. Schliellich wurde
1844 eine neue Matrikel eingefifihrt, welche die Grundlage der ibrigen Hartkornsteuern
bildete. Diesen beiden Matrikein zufolge wurde die Erlegung von Steuern mit festen
Betragen nach ,,Tonnen Hartkorn" angesetzt, und zwar so, daB in den verschiedenen
Gegenden des Reiches je nach der gr68leren oder geringeren Fruchtbarkeit des Bodens
eine kleinere oder gr58ere Anzahl Tonnen Landes auf eine Tonne Hartkorn gingen.
Als ein Uberbleibsel der friiheren Steuerfreiheit der privilegierten Stande bestand noch
lange Zeit hindurch ein sogenanntes privilegiertes Hartkorn, welches geringere Steuern
als das unprivilegierte zu erlegen hatte. Dieser Unterschied wurde 1850 aufgehoben
und die Steuertaxe fir alle Landereien gleich gesetzt, zum Teil gegen eine fir alle-
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mal festgestellte Entschadigung aus der Staatskasse. Gleichzeitig wurde die obige
Verteilungssteuer zur Ablasung einer grof3en Menge alterer Steuern eingefiihrt. Die
Haussteuer, im Jahre 1802 eingeffihrt, wurde nach dem bewohnten Hausareal stock-
werksweise berechnet.

DaB das Hartkorn eine veraltete Besteuerungsgrundlage war, hatte fir
die Staatssteuern an sich nur wenig Bedeutung. Denn es waren in den
letzten 50 Jahren dem Hartkorn keine neuen Staatssteuern auferlegt worden,
und die alteren Hartkornsteuern hatten tatsdchlich schon 1ngst den Charakter
von festen Grundlasten angenommen, welche in Fallen des Verkaufs von
Grundbesitz bei der Festsetzung der Kaufsumme in Betracht gezogen
wurden. Das Hartkorn bildete aber ebenfalls die Grundlage fir die kom-
munale, von Jahr zu Jahr wechselnde und immer mehr steigende Besteuerung
des Grundeigentums, und insoweit trat der nicht zeitgemdfe Charakter
des MaBstabes stark zutage. Als am Ende des vorigen Jahrhunderts aus
agrarischen Riicksichten das Verlangen nach einer Steuerreform laut wurde.
war es von Anfang an nur die Absicht gewesen, die Steuerlast der Kommunen
zu erleichtern, namentlich durch Vberweisung eines Teiles der unverdnderten
Staatssteuern an dieselben. Allein nachdem eine Reihe von Jahren hin und
her verhandelt worden war, wurde das Endergebnis, daB man durch zwei
Gesetze vom 15. Mai 1903 alle obenerwahnten Steuern aufhob - allein
mit Ausnahme der auf den Zehnten haftenden Hartkornsteuern, welche
indessen infolge eines gleichzeitig angenommenen Gesetzes betreffend die
Ablsung des Zehnten (siehe den folgenden Paragraphen) allmahlich weg-
fallen - und statt deren die unten sub 1 A und 2 erwahnten neuen
Steuern einfiihrte.

1. Grundsteuern. A. Die Grundbesitzsteuer (Ejen-
domsskyld) wird vom Grundeigentum sowoh1 auf dem Lande als in den
Stadten entrichtet nach einer periodisch wiederholten (zum erstenmal nach
finf Jahren, spdter nach je zehn Jahren; wihrend der Periode kann der
Steuerpflichtige eine auBerordentliche Neueinschatzung begehren) Ein-
schatzung vom Kaufwerte des Besitzes ohne Riicksicht auf Viehbestand,
Inventar, Maschinen und sonstiges Betriebsmaterial. Von dem dermaBen
festgestellten Werte wird die Jahresabgabe mit 1,1 pro Mille entrichtet.
Ausgenommen sind die Giiter des Staates und verschiedene andere, zu
6ffentlichen oder gemeinniitzigen Zwecken bestimmte Besitztimer. Ge-
wisse kleine Besitztiimer sind ebenfalls von der Abgabe befreit oder er-
halten einen Abschlag an derselben. Die periodischen Einschatzungen
werden von kommunal erwahiten Taxatoren (Vurderingsraad) vorgenommen,
deren Vorsteher vom Finanzminister ernant werden; dieselben unter-
stehen der Aufsicht eines als Appellinstanz fungierenden Obergrundsteuer-
rates (Overskyldraad), von dessen Mitgliedern der K6nig fiinf, darunter
den Vorsitzenden, das Landsting und das Volksting je zwei, samtliche auf
sechs Jahre, ernennen. Bei den 1909 erfolgten zweiten Taxationen wurde
der Wert des gesamten Grundbesitzes auf 6,110 Mill. Kronen (was zweifels-
ohne recht niedrig war) und der Wert des steuerpflichtigen Grundbesitzes
nach den obigen AbschIgen auf 5,208 Mill. angeschlagen. Die Steuer
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wurde fir das Finanzjahr 1913-14 auf ca. 6 Mill. Kr. kalkuliert. Der
Jahresbeitrag der 1903 aufgehobenen Steuern war ungefbhr 11 Mill.

B. Neben der oben erwahnten Grundbesitzsteuer, welche ja durch die
alle zehn Jahre vorzunehmenden Einschatzungen auch jeden stattfindenden
Wertzuwachs trifft, ist durch ein Gesetz vom 18. April 1910 unter dem
Namen einer E i s e n b a h n s t e u e r (Jernbaneskyld) eine besondere, auf
begrenzte Zeit festgesetzte Abgabe von einem Teil des Wertzuwachses, der
dem Grundbesitz durch eine Reihe neuer, zufolge eines Gesetzes vom
27. Mai 1908 (siehe unten § 97) zu bewerkstelligender Eisenbahnanlagen
zugeffihrt wird, auferlegt worden. Je nachdem diese Anlagen zur Aus-
fiihrung kommen, wird der dadurch entstandene Wertzuwachs im Laufe
von 30 Jahren besonders berechnet, und von dem 10 % des vor der
Bahnanlage bestehenden Wertes ilbersteigenden Betrag wird in einem
Zeitraum von 50 Jahren eine besondere Steuer von 114 % jdhrlich ent-
richtet. Der Reinertrag dieser Steuer wird unter denjenigen, welche
die Kosten der betreffenden Eisenbahnaniage (Staatskasse, Kommunen
und private Aktiondre) entrichtet haben , verhaItnismdBig verteilt. Fiir
solche Privatbahnen, welche ohne StaatszuschuB angelegt werden, wird
jedoch die Eisenbahnsteuer nur dann auferlegt, wenn die Konzession-
suchenden es ausdriicklich verlangen und der Minister es angezeigt findet,
diesem Wunsche zu entsprechen. Fiir 1913-14 ist der Anteil des Staates
an dieser Steuer auf 20 000 Kr. veranschlagt.

2. Wlirend des Krieges 1864 und einigemal spater fiir kiirzere Zeit-
raume ist eine Einkommensteuer erhoben worden. Jetzt hat das eine der
oben erwahnten Gesetze vom 15. Mai 1903 eine E i n k o m m e n - u n d
Verm 6genssteu er an den Staat als festes Glied des danischen
Finanzplans eingeffihrt. Nach diesem Gesetze war vom Verm6gen (haus-
liche Einrichtung u. dg1. nicht eingerechnet) jahrlich 0,6 pro Mille zu er-
legen, vom Einkommen nach einer langsamen Progression 1,3-2,5 %. Bei
der 1909 erfolgten Reorganisation der Kriegsmacht (siehe § 78) wurden
die hierdurch veraniatten g rBferen Ausgaben ausschlieBlich den h6chst-
besteuerten Biirgern auferlegt, und zwar so, da8 die Verm6genssteuer fiir
Vermagen von 15 000-30 000 Kr. auf 0,8 pro Mille und fir Verm6gen von
30 000 Kr. oder mehr auf 1 Pro mille, die Progression der Einkommen-
steuer fir Einkommen von 3000 Kr. und dariiber bis 4% erhbht wurden.
Denrinchst wurde durch ein neues Gesetz vom 8. Juni 1912 eine allgemeine
Erh6hung vorgenommen, welche jedoch wesentlich nur Einkommen Uber
2000 Kr. trifft, und infolge deren vom 1. April 1913 an die Einkommen-
steuer progressiv mit 1,4-5%, die Verm6genssteuer mit 0,65-1,25 pro
Mille erlegt wird. Von jedem Einkommen werden als steuerfrei abgezogen
in Kopenhagen und Frederiksberg 800 Kr., in den Provinzstddten 700 Kr.,
in den Landgemeinden 600 Kr. (bei stadtmdBiger Bebauung jedoch 700 Kr.)
und auBerdem dtberall 100 Kr. fir jedes Kind unter 15 Jahren, welches
nicht selbst fiir seinen Unterhalt hinreichende Mittel besitzt. Diejenigen,
wvelche hiernach von der Einkommensteuer befreit sind, erlegen auch keine
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Vermagenssteuer, insofern das Verm6gen nicht 6000 Kr. iibersteigt. Die
Einschitzung geschieht auf Grund von Selbstangaben der BUrger, und
zwar sind die Angaben obligatorisch, was jedoch nur die Bedeutung hat,
daB derjenige Steuerpflichtige, welcher die Selbstangabe versaumt, inner-
halb einer gewissen Grenze (25 %) das Recht verliert, nachher Einspruch
zu erheben. Die Veranlagung erfolgt durch kommunale Veranlagungs-
behbrden (siehe § 91) unter Mitwirkung von Steuerraten, die vom Finanz-
minister fUr gr6Bere Steuerkreise ernannt werden. Wahrend der dem Ge-
setze von 1912 vorausgegangenen Verhandlungen im Reichstage wurde von
mehreren Seiten auf den MiBstand hingewiesen, daB es kaum iiberall und
besonders nicht fir die Landbezirke in gebiihrendem MaBe gelungen sei,
die wirkliche Hbhe des Verm6gens und des Einkommens festzustellen, und
daB daher eine Mehreinnahme fir die Staatskasse durch verscharfte Kontroll-
bestimmungen wahrscheinlich erzielt werden kinne. Solche Bestimmungen
wurden deshalb durch das neue Gesetz erlassen. Besonders wurde statt
der 1903 fiir jeden Amtsratskreis eingesetzten Obersteuerrate em gemein-
sames Landesobersteuerkollegium von neun Mitgliedern eingeffihrt. Der
erste und zweite Vorsitzende dieses Kollegiums werden vom K6nige er-
nannt, wdhrend der Finanzminister drei, jedes der beiden Tinge des Reichs-
tages zwei Mitglieder auBerhalb ihrer Mitte erwahlen. Bei diesem Landes-
obersteuerkollegium kann gegen die Entscheidungen der Stenerrate Be-
rufung eingelegt werden, und das Kollegium soll aus eigenem Antrieb oder
auf Verlangen des Finanzministers solche MaBregeln treffen, die eine ein-
heitliche Einschatzung in den verschiedenen Kommunen m6glichst gewahr-
leisten. Gilt der seitens eines Burgers erhobene Einspruch nicht der Ver-
anlagung, sondern der Steuerpflicht an sich, so kann die Frage nach
vorliegenden Prajudikaten in gewissen Fallen bei den Gerichten anhangig
gemacht werden. Der Ertrag dieser Steuern wurde fiir das Finanzjahr
1913-14 auf 16 Mill. Kr. angeschlagen.

Die oben sub 1 und 2 erwahnten direkten Steuern werden in Kopenhagen voin
Magistrat, au9Berhalb Kopenhagens teils direkt von den Amtsstuben (siehe § 67 sub 3),
teils von den Kommunen eingefordert, welche letzteren alsdann die Gesamtsummen
an die Amtsstuben einzahlen. FUr die Einforderung der Einkornmen- und Ver-
mi5genssteuer erhalten die Kommunen (Kopenhagen mit einbegriffen) 11/20/ der ein-
gegangenen Betrage.

3. Abgaben auf Erbschaften und Verkehr. A. Die
Er b s ch aft s ste u e r wird jetzt nach einem Gesetze vom 27. Mai 1908
progressiv berechnet, und zwar mit 1-30% von der dem Gatten, den Kindern
oder Adoptivkindern des Erblassers zufallenden Erbschaft, mit 4-6 % von
derjenigen, welche Eltern oder erster Seitenlinie zuffillt, mit 7-9% von
der den Gro~eltern oder zweiter Seitenlinie zufallenden, und mit 10-12%,
wenn das Erbe ferneren Verwandten oder Nichtverwandten anheimfa1lt.
Von allen dem Staate, Kirchen, Kommunen, Vereinen, Stiftungen oder
Legaten zufallenden Erbschaften werden 10% ohne Progression entrichtet.
Insofern derartige Institutionen wohltatige oder gemeinniitzige Zweoke
verfolgen, kann eine Herabsetzung auf 4% bewilligt werden. Auch von

9*
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Erbschaftsvorschiissen und ihnlichen Gaben wird die Steuer nach dem
Tode des Erblassers berechnet, doch kann sie in solchen Fallen den Um-
standen nach erlassen werden. Diese Steuer bringt jahrlich etwa 312 Mill.
Kronen ein.

B. Die Stempe abgaben , welche durcb ein neues Gesetz vom
13. Mai 1911 mit Zusatzgesetz vom 8. Juni 1912 geregelt sind, werden von
den meisten Geld oder Geldeswert betreffenden Dokumenten erhoben (als
wichtigere Ausnahmen seien genannt Rechnungen, Quittungen, Vollmachten,
Schecks und Coupons), insofern sie hier im Reiche hergestellt oder zur
Vollstreckung bestimmt sind, und ferner von auslandischen Geldeffekten,
welche hier im Reich eingefifihrt werden. Mehrere 6ffentliche Institutionen
und Stiftungen sind jedoch von diesen Abgaben befreit. Dieselben bringen
zurzeit etwa 10 Mill. Kronen jdhrlich ein.

4. Verbrauchssteuern. A. Die Zolleinnahmen. Das
Zollsystem Ddnemarks ruht noch immer auf einer ausfiihrlichen Verord-
nung vom 1. Februar 1797, wodurch Ddnemark zum physiokratischen
Liberalismus iiberging, einer fir ihre Zeit vorziiglichen Gesetzesarbeit,
unter deren Einzelheiten besonders die den Kaufleuten in iiberaus frei-
gebigem und noch heutzutage anderswo kaum erreichtem MaBe gewdhrte
Erlaubnis, Waren auf Kreditlager zu nehmen, hervorgehoben werden mag.
Die Tarife waren jedoch mehrmals abgedndert worden. Nach einer 1863
vorgenommenen allgemeinen Revision mit AnschluB einiger infolge des
Krieges 1864 erfolgten Erh6hungen fiir gewisse Warenposten (die sogenannte
Kriegssteuer) war der allgemeine Grundzug der Besteuerung ein gemiBigter
Schutz der Industrie (dagegen kein Schutz fir landwirtschaftliche Erzeug-
nisse mit Ausnahme von Kase) und ebenfalls gema0igte, auf eine verhailtnis-
mdBig groBe Auzahi Positionen verteilte Finanzzollsatze. Der Ausfuhrzoll
war aufgehoben; der Transitzoll wurde es ebenfalls 1865. In der Folgezeit
fanden einige partielle Revisionen statt, und die Frage einer allgemeinen
Zol1reform stand immer wieder zur Verhandlung; die darauf zielenden Vor-
lagen scheiterten indessen fortwdhrend daran, daB von seiten der Linken
grbBere Herabsetzungen sowohl hinsichtlich des Schutz- als des Finanz-
zolles gefordert wurden, als die Rechte fir annehmbar erachtete. SchlieB-
lich gelangte man 1908 zur Einigkeit, so daB ein neues Zollgesetz unter
dem 5. Mai 1908 erlassen werden konnte1). Dasselbe fiihrt neben einzelnen
Erh6hungen (namentlich fir Tabak, Wein und gewisse Spirituosen) eine
bedeutende Anzahl Herabsetzungen ein, namentlich auch fir den Schutz-
zoll (durchschnittlich 15-20%). Fiir einen Teil des hierdurch entstehenden
Ausfalles an Einnahmen wurde eine Kompensation durch Erh6hung der
sub 3 A und unten sub B erwahnten Steuern gesucht, wonach der gesamte
Riickgang sich mutmaBlich auf etwa 212 Mill. Kronen jdhrlich beschranken
sollte. Die diesbeziiglichen Berechnungen scheinen jedoch einigermaBen

1) Vber die gesamte 1908 vorgenommene Reform der indirekten Steuern vgl.
besonders H e 1 g e S m i t h, Skattereformen af 1908. Kbh. 1909.
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versagt zu haben, und sowoh1 1911 als 1912 hat sich die Notwendigkeit
ergeben, zu neuen Steuern zu greifen.

In Verbindung mit den Zollabgaben werden im Finanzgesetz aufgefiihrt:
Mieten von den Packhausern des Zollwesens und von den laut eiues Ge-
setzes vom 4. Dezember 1863 in Kopenhagen und einigen anderen grb8eren
Hafenstadten errichteten Freilagern sowie einige andere Einnahmen, nament-
lich etwaige Strafgelder, konfisziertes Gut usw. Die Zolleinnahmen wurden
fir das Finanzjahr 1913-14 auf etwa 33Y Mill. Kronen angeschlagen.

Das Zollgesetz von 1908 hat die Vorlage eines Revisionsvorschlages im Oktober
1916 geboten. Es fiihrte einen aus dem Generaldirektor des Steuerwesens als Vor-
sitzenden, zwalf vom Reichstage nach Verhaltniszahlen und zw6lf vom Finanzminister
ernannten Mitgliedern bestehenden Zollrat ein, welcher mit der Administration iber
wiinschenswerte Anderungen verhandeln sol. Durch ein Gesetz vom 1. April 1911
ist fernerhin verfiigt, daB der Zollrat einen standigen Ausschu3 von neun seiner Mit-
glieder erwAhlt, welcher unter Heranziehung beigeordneter Sachverstandiger sein Gut-
achten in solchen Fallen abzugeben hat, wo gegen die von der Generaldirektion ge-
troffenen Entscheidungen beim Finanzministerium Beschwerde erhoben wird.

B. S p i r it a s s t e u e r. Friiher wurde die inlandische Branntwein-
brennereisteuer nach der Grb3e des Maischbottichs berechnet. Im Jahre
1887 ging man zur Besteuerung nach MaBgabe dee erzielten Ausbeute iiber,
und die verhditnismBig sehr niedrige Stener betrug nach einer 1908 vor-
genommenen Umrechnung ins Metersystem 19 Ore pro Liter reinen
Alkohols. Gleichzeitig mit dieser Umrechnung wurde eine bedeutende
Zuschlagsabgabe fiir andere Spirituosen als Branntwein eingefiihrt. Auf
den Branntwein als Genumittel der Unbemittelten weigerte die Volks-
tingsmehrzahl sich noch damals, eine h6here Steuer zu legen. Durch ein
Gesetz vom 8. Juni 1912 wurde schlie8lich auch die Branntweinsteuer der
Erhhung unterworfen und die inlandische Spiritusabgabe betragt nun 60 Ore
pro Liter reinen Alkohols. Durch dasselbe Gesetz trat eine Erh6hung der
Zollabgaben auf eingefihrte Spirituosen ein, so daB ffir dise noch immer
eine Surtaxe besteht. Die Spiritussteuer nach dem neuen Gesetze wird
demnach ungefahr 6Y Mill. Kronen jahrlich einbringen.

C. Die B i e r s t e u e r wurde 1891 eingefiihrt und wird nach einer
durch ein Gesetz vom 8. Juni 1912 vorgenommenen Erhbhung etwas iiber
8% Mill. Kronen jihrlich einbringen.

D. Abgaben auf inlandische Ruibenzuckersiede-
r e i e n, etwas iiber 4 Mill. Kronen jahrlich. Die Differenz zwischen den
Zollabgaben auf eingeffihrten Zucker und den inlandischen Produktions-
abgaben ist um eine Kleinigkeit gr6Ber als die durch die Brisseler Kon-
vention von 1902 erlaubte Surtaxe, und Danemark ist deshalb dieser Kon-
vention nicht beigetreten.

E. Spielkartenstempelabgabe, ungefabr 100000 Kr.
jahrlich.

F. Abgaben auf affentliche Vorstellungen und
V orf ii hrungen (Lustbarkeitssteuer, Gesetz vom 13. Mai 1911 mit
Zusatzgesetz vom 8. Juni 1912). Von diesen Abgaben erhalten die Kom-
munen einen Drittel. Der Anteil des Staates betragt ungefahr 1 Mill. Kr.
jahrlich.
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G. Abgabe auf Tabakbau (Gesetz vom 13. Mai 1911), un-
gefdhr 30 000 Kr. jahrlich.

H. Zigarettenstempelabgaben (Gesetz vom 8. Juni 1912),
etwa 700 000 Kr. jahrlich.

5. Gebiihren, Sporteln und sonstige Abgaben.
Unter dieser Rubrik werden in den Finanzgesetzen eine grofe Menge ver-
schiedenartiger Einnahmen verzeichnet, deren Gesamtbetrag sich gegen-
wartig auf ungefahr 51/2 Mill. Kronen jahrlich belauft. Den gr6Bten Posten
bilden die sogenannten Gerich tssportein (beinahe 4 Mill.), d. li.
die Gebiihren, welche von Privatpersonen fir die Ausfiihrung der gericht-
lichen Handlungen, sowohi in Betreff der streitigen als der freiwilligen
Gerichtsbarkeit wie auch der Notarialgeschafte, erlegt werden. Vormals
fielen die Sporteln bei den Untergerichten sowie diejenigen, welche fUr die
Besorgung der den Unterrichtern iibertragenen administrativen Amts-
geschaften (vgl. §§ 61 und 80) erlegt wurden, gr58tenteils nicht der Staats-
kasse anheim, sondern machten das Gehalt der richterlichen Beamten aus.
Durch ein Gesetz vom 19. Februar 1861 wurde indessen bestimmt, daB
bei eintretenden Vakanzen in diesen Amtern alle Sporteln an die Staatskasse
fallen und die Beamten in Zukunft aus dieser mit einem festen Gehalt be-
soldet werden sol1ten. Die Gebiihren der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Ting-
Insning, d. h. die Fiihrung der Grundbucher; vgl. unten §§ 85 und 98) sind
durch ein neues Gesetz vom 13. Mai 1911 geregelt worden. Uber die Ge-
biihren der streitigen Gerichtsbarkeit siehe § 80 unten. Ferner werden
hier die sogenannten Departementssporte 1 n aufgefiihrt, d. h.
Gebiihren fir die durch die Ministerien und die Obrigkeiten erteilten Be-
willigungen u. dgl. (siehe § 59), weiter Abgaben fiir P a t e n t e, fir Re-
gistrierung von Warenmarken und Mustern, von Lebens-
versicherungsgesellschaften, Feuerversicherungs-
gesellschaften (§ 93) und Sparkassen, Abgaben von Krug-
wirtschaften und Branntweinschenken (§ 93), die Abgaben
der auslandischen Handelsreisenden (§ 14), die sogenannte
K onsu 1 atsabgabe, d. h. eine feste, halbjahrliche Abgabe, welche
durch Gesetze vom 14. April 1893, 31. Januar 1896 und 10. Marz 1905
allen in auslindischer Fahrt gehenden dinischen Handelsschiffen von
50 Registertonnen und dariiber zur Abl6sung der friiheren an die Konsuln be-
zahiten Abgaben auferlegt wurde, die K o n s u 1 a t s g e b i h r e n , welche
von den fest besoldeten Konsuln an die Staatskasse einbezahlt werden
(§ 50), die Schiffsvermessungsabgaben (§ 98), Abgaben von
Spiel bei Wettrennen u. dgl. (Totalisator, Gesetz vom 30. Mdrz
1895, durch Gesetz vom 8. Juni 1912 erhht; vgl. § 90), Abgaben auf
Kraftwagen (Automobile, Gesetz vom 18. April 1910; vgl. eben-
falls § 90), einige andere kleinere Abgaben und Gebihren und schlieBlich
die Rangsteu er, welche laut einer Verordnung von 1764 von den
mit einem Rang bekleideten Personen (Amtsrang jedoch hierin nicht ein-
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begriffen, vgl. oben § 15) in Betragen von 12-160 Kr. jdhrlich erlegt wird
und ungefdhr 64 000 Kr. jdhrlich einbringt.

Mehrere der sub 3-5 genannten Abgaben werden fir die Staatskasse von Be-
amten erhoben, fir welche dieses fiskalische Geschaft nur akzessorisch ist, so nament-
lich von den richterlichen Beamten, Beamten in den ministeriellen Bureaus u. m.
Andere werden von denselben Behbrden erhoben, welche die direkten Steuern er-
heben (Kopenhagener Magistrat und die Amtsstuben). Der Verkauf des gestempelten
Papiers wird von einem Stempelpapierverwalter administriert und geschieht durch
die Amtsstuben und besondere Verkaufer. Mit Ricksicht auf die Erbebung der Zoll-
abgaben und der sonstigen sub 4 B bis E genannten indirekten Steuern ist das Reich
in drei Oberzollinspektorate eingeteilt, eins fir Kopenhagen, ein sweites fiir die
Inseln, welches 42 Zollorte und einige kleinere Zollplatze umfalit, und ein drittes fUr
Jiitland mit 28 Zollorten und ebenfalls einigen kleineren Zollplatzen. Die Bewachung
der Grenze gegen Schleswig wird aulBer von zivilen Zollbeamten von einem mili-
tarischen Zollgendarmeriekorps (Gesetz vom 13. Mai 1911) besorgt. Fir die Kon-
trolle mit den Bierbrauereien ist ein Inspektor mit untergestellten Kontrolleuren
angesetzt.

§ 69. Der Zehnte. Zu den Staatssteuern im weiteren Sinne ist noch
die Zehntpflicht zu rechnen, obschon diese Leistung in der Gegenwart 1dngst
den Charakter einer eigentlichen Steuer verloren hat und als eine auf einem
Teil vom Hartkorn des Reiches (vgl. den vorhergehenden Paragraphen,
S. 128) haftende Reallast anzusehen ist.

Die Zehntpflicht wurde in ttbereinstimmung mit den allgemeinen Vorschriften
des kanonischen Rechts in den ersten Jahrhunderten nach der Einfihrung des
Christentums in Danemark, jedoch zum Teil nicht ohne grolien Widerstand, durch-
geffihrt. Gegen die Einffihrung der Reformation hatte der Adel sich allmdhlich die
Zehntfreiheit fir seine GUter verschafft. Diese Freiheit wurde durch das Gesetz-
buch des K6nigs Christian des Fiinften von 1683 bestatigt; doch wurde den Be-
sitzern der adeligen Giiter die Pflicht auferlegt, die Prediger in anderer Weise fir
ihre Dienste zu vergtiten.

Von alters her wurde der Zehnte in drei Teile, namlich an den Bischof, an die
Kirche und an den Prediger geteilt. Bei der Reformation von 1536 ging der Bischofs-
zehut an den K6nig fiber und wurde seitdem K 6 n i g s z e h n t genannt. Hiervon
wurde jedoch der grBte Teil allmahlich teils an die neuen protestantischen bisch6f-
lichen Amter (von welchen die Kdnigszehnten, wie oben in den §§ 65 und 67 bemerkt,
in der neueren Zeit wieder der Staatskasse anheimgefallen sind), teils an die Uni-
versitdt, an milde Stiftungen, hbhere Staatsschulen u. dgl. Uberwiesen. Die Kbnigs-
zehntleistungen, welche dem Kbnig (dem Staat) noch ibrigblieben, sind spdter
gr6dltenteils im Laufe der Zeit an Privatpersonen verduilert oder verschenkt worden.
Ebenfalls sind die meisten K i r c h e n z e h n t e n in den Privatbesitz ubergegangen,
jedoch mit der Verpflichtung, daB der Zehntherr die Instandhaltung der Kirche be-
streiten soll. Der P r e d i g e r z e h n t wird noch immer in der urspriinglichen Weise
zur Besoldung der Prediger v'erwendet (siehe § 111).

Urspriinglich wurde der Zehnte vom Zehntherrn in natura erhoben; seit den
Anfang des vorigen Jahrhunderts ist er aber iberall entweder zufolge gitlicher Uber-
einkunft oder durch Entscheidung von dazu ernannten Kommissaren in feste jahrliche
Geldabgaben oder hiufiger Kornabgaben konvertiert worden. Das Korn wurde von
den Zehntpflichtigen entweder in natura geliefert oder nach der sogenannten Kapitels-
taxe, die alljahrlich von der Obrigkeit in jedem einzelnen Stift ffir sich festgesetzt
wird, bezahit. Seit der Einfihrung der konstitutionellen Verfassung sind zu wieder-
holten Malen, aber lange vergebens, Versuche gemacht worden, im Wege der Gesetz-
gebung die dermaflen festgesetzten Zehntersatze in bestimmten Summen zu kapitali-
sieren, welche die Zehntpflichtigen entweder ein fir allemal aushezahlen, oder filr
welche sie hypothekarische Verschreibungen sol1ten ausstellen kdnnen. Im Jahre 1894
wurde ein Gesetz erlassen, welches die Ablbsung der Zehnten gegen Kapitalauszahung
auf Grund gfitlicher Ubereinkunft zwischen den Besitzern der einzelnen Zehnten
und einer gewissen Mehrzah1 der Zehntpflichtigen ermdglichte, aber dieses Gesetz
erhielt nur geringe Anwendung. In Verbindung mit der im vorhergehenden Para-
graphen erwahnten Steuerreforin wurde sodann durch ein Gesetz vom 15. Mai 1903
eine allgemeine Zwangsabldsung aller Zehnten mit Zusehtissen aus der Staatskasse
geboten, welche vom 1. Januar 1908 ab ihren Anfang genommen hat. Die Zehnten
werden unter Abzug der Zehntsteuern (siehe S. 129) mit 25 kapitalisiert. Wo der



136 Dritter Abschnitt: Die Staatsfunktionen. 4. Kap. Verwaltung d. Finanzen. § 70

Zehnt nicht mit einem festen jahrlichen Geldbetrag erlegt worden ist, wird der mit
25 zu multiplizierende Jahreszehnt nach den Durchschnitt der (zufalligerweise recht
niedrigen) Kapitelstaxen firi die Jahre 1892-1901 berechnet. Von diesen Ab-
lsungssununen wird der 18 fache Jahreszehnt von den Zehntpflichtigen, der Rest
von der Staatskasse entrichtet, welche gleichzeitig auf die Zehntsteuern verzichtet.
Der Anteil der Zehntpflichtigen kann entweder den Zehntherren bar ausbezahlt
werden oder mit 4 P/ verzinst und im Laufe von 5512 Jahren amortisiert werden, in
welchem Falle sowoh1 Zinsen als Kapital an die Staatskasse einbezahlt werden.
Die Staatskasse hat eine Zehntbank (vgl. § 98) errichtet, welche 4% ige Obligationen
ausstellt; dieselben werden durch Ziehung mittels der eingezahlten Abschlagssuxmen
im Verein mit den Zuschiissen der Staatskasse amortisiert. Die Zehutherren erhalten
diejenigen Sunmen, die ihnen nicht sofort von den Zehntpflichtigen bar ausbezahlt
werden, in Zehntbankobligationen ausbezahit. Falls ein Zehnt sich nicht im Besitz
einer frei dariber verffigenden Privatperson befindet, sondern zur Besoldung des
Predigers oder sonst eines Beanten oder zur Instandhaltung von Kirchen oder zu
ahnlichen Zwecken bestinut gewesen ist, wird die Ablbsungssumme unter Aufsicht
der Stiftsobrigkeit (vgl. § 61) in der Weise festgelegt, daB der betreffende Beamte
oder Besitzer nur die Jahreszinsen erhdlt. Wenn ein Besitzer von Kirchenzehnten
es wiinscht, kann er auch seine Verpflichtung der Kirche gegeniiber abgelist be-
kommen, und zwar so, dalB ein so gToBer Betrag, als zur kiinftigen Instandhaltung
der Kirche und zur Erfiilung von deren Verpflichtungen natig befunden wird, zuriick-
behalten wird, wahrend der etwaige Resthetrag dem Besitzer zur freien Verfiigung
ibergeben wird. Die ganze Veranstaltung wird von besonderen Zehntkommissaren
unter Aufsicht des Ministeriums fir Landwirtschaft bewerkstelligt.

Nach der Durchschnittszahl fir die Jahre 1861-1870 wurde die Gesamtheit
der Zehnten auf ca. 6 700 000 Kr. jdhrlich veranschlagt. Demnach solte also der
gesamte Kapitalwert ungefahr 1671/2 Mill. Kronen betragen. Mit Riicksicht auf die
niedrigeren Kornpreise der Jabre 1892-1901 ist indessen die gesamte Ablbsungs-
sumne nur auf 13313 Mill. berechnet worden, von welchen der Staat 7/25 oder
37% Mill. entrichtet (hiervon sind ca. 612 Mill. der Kapitalwert der erlassenen Zehut-
steuern). Dazu kommen noch die Ausgaben fir die vom Staate errichtete Zehnt-
bank. Neben diesen direkten Opfern von seiten des Staates hat die Veranstaltung
also nach dem Angeffihrten einen bedeutenden Verlust fijr die Volkskirche und fiir
verschiedene dffentliche Stiftungen infolge der verhdltnismaffig ungiinstigen Preise,
welche der Kapitalisierung zugrunde gelegt wurden, mit sich gebracht. WAhrend der
langwierigen Verhandlungen fiber das Gesetz wurde deshalb auch starker Widerstand
aus dem Gesichtspunkte her erhoben, daB die Opfer des Staates und der Kirche
tatsachlich ein ganz ungerechtfertigtes Geschenk an die zufailligen damaligen Besitzer
der zehntpflichtigen Liegenschaften bedeuten wijrden.

§ 70. Das Finanzgesetz. Nach dem § 48 des Grundgesetzes soll das
gesamte Staatsbudget fir das kommende Finanzjahr vorher in Gesetzes-
form als ,,Finanzgesetz" festgesetzt sein. Nach dem Grundgesetz ist die
Finanzperiode einjahrig; doch kann diese Vorschrift durch einfaches Gesetz
verandert werden, wenn durch Gesetz eine Veranderung in der im § 19 des
Grundgesetzes enthaltenen Bestimmung von dem jahrlichen Zusammen-
treten des ordentlichen Reichstages vorgenommen wurde (oben § 44). Wie
das Finanzjahr berechnet werden soll, ist nicht im Grundbesetz bestimmt;
zufolge eines kbniglichen offenen Briefes vom 5. Juni 1849 ifuft es vom
1. April his zum 31. Madrz des nachsten Jahres.

Die Vorlegung des Finanzgesetzentwurfes soll auf dem im Oktober
zuisammentretenden oder m6glicherweise friher einberufenen ordentlichen
Reichstag, sobald derselbe sich konstituiert hat, geschehen. Es ist in-
zwischen anerkannt und hat auch bfter in der Praxis stattgefunden, daB,
wenn der Konig in Gem8heit des § 21 des Grundgesetzes den Reichs-
tag gleich nach seinem Zusammentreten prorogiert, die Vorlegung dann
nicht zu geschehen braucht, bevor der Reichstag aufs neue zusammen-
getreten ist. Die Vorlegung soil immer zuerst im Volkstinge geschehen,
was tatsohlich zur Folge hat, daB dieses Ting einen Uiberwiegenden EinfluB
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auf die Detailbestimmungen des Finanzgesetzes ausiibt. Nachdem die erste
Beratung im Volksting zu Ende gebracht ist, wird der Entwurf einem Aus-
schu3 von 15 Mitgliedern iibergeben; dieser wird fUr den wichtigsten von
allen vom Volkstinge eingesetzten Ausschiissen angesehen und hat in
mehreren Beziehungen einen nicht geringen EinfluB auf die Staatsverwaltung
ausgeiibt. Im Landstinge wurde urspriinglich nur ausnahmsweise ein Finanz-
ausschu8 erwahit, wenn die Finanzvorlage vom Volkstinge iibersendet worden
war; aber seit 1877 ist dies regelmafig geschehen, und da die Zustellung
der Vorlage meistens so spat stattfand, daB der AusschuB des Landstinges
schwierig die notwendige Zeit erhalten konnte, um deren Einzelheiten
durchzugehen, ist es jetzt in der Geschaftsordnung des Landstings vor-
geschrieben worden, daB der FinanzausschuB dieses Tinges gleich zu Be-
ginn der Sammlung erwdhIt wird, so daB er imstande ist, der Finanzvorlage
schon wahrend der Beratung derselben im Volkstinge zu folgen. Die Be-
handlung des Fin anzgesetzes in den beiden Kammern erfolgt im iibrigen
ganz nach den oben in den §§ 46 und 47 dargestellten Regeln. Gesetzlich
hat das Landsting ganz dasselbe Recht, Anderungen in den Einzelheiten
des Finanzgesetzentwurfs vorzunehmen wie das Volksting, und hat zu-
weilen auch einen ziemlich ausgedehnten Gebrauch von diesem Rechte
gemacht. Wenn zwischen den beiden Tingen keine Einigung zustande ge-
bracht werden kann, so ist das letzte Stadium, ganz wie bei der Behand-
lung anderer Gesetzvorlagen, die Einsetzung eines gemeinschaftlichen Aus-
schusses, welcher den beiden Tingen fiber die Differenzpunkte Vorshhige
zu machen hat, wonach jedes Ting fir sich die schlieBliche Entscheidung
trifft. Wenn diese Entscheidungen auch nur mit Bezug auf einen einzigen
Punkt voneinander abweichen, ist das Finanzgesetz abgelehnt. Dies hat
in der parlamentarischen Praxis Danemarks mehrmals stattgefunden,
woriiber auf den § 74 unten verwiesen wird. Es sind einigemal Versuche
gemacht worden, durch Anderung des Grundgesetzes eine Ordnung herbei-
zufiihren, welche in allen Fllen eine endliche Entscheidung riicksichtlich
etwaiger Streitpunkte im Finanzgesetz sollte sichern k6nnen, aber diese
Versuche scheiterten.

In seiner Eigenschaft als Gesetz ist das Finanzgesetz, w nn es von
beiden Tingen in iibereinstimmender Form angenommen worden ist, dem
K6nige zur Sanktion vorzulegen. Die Sanktion muB dem Gesetz in seinem
vollen Inhalt erteilt werden, und von einer Verweigerung derselben kann
der Natur der Sache gemaB schwerlich die Rede sein.

Die Giiltigkeit des Finanzgesetzes h6rt mit dem Ablauf des be-
treffenden Finanzjahres auf. Doch ist in der Praxis hiervon die Ausnahme
gemacht, daB eine dreimonatliche VerlIngerungsperiode eingefiihrt ist,
wahrend der ein jeder Minister noch in Gemiaheit des zuletzt gegebenen
Finanzgesetzes die hierin bewilligton Summen beziehen kann, insofern es
sich um Dispositionen handelt, deren Ausfiihrung schon begonnen, aber
beim Ablauf der Finanzperiode noch nicht beendigt war. Mit Ausnahme
solcher Falle k6nnen, Bewilligungen, welche im betreffenden Finanzjahre
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nicht verwendet worden sind, nur nach erneuerter Bewilligung durch das
Finanzgesetz fiir das folgende Jahr benutzt werden.

§ 71. Der Inhalt des Finanzgesetzes. 1. Die friiher nicht leicht iber-
sehbare Form des Finanzgesetzes wurde 1912 einer zweckmiBigen Neu-
ordnung unterworfen. Hiernach zerfdillt das Finanzgesetz, auer einer Ein-
leitung, in vier Abschnitte mit 28 Paragraphen.

Die Einleitung gibt eine t.bersicht fiber die Hauptsumnen der einzelnen Para-
graphen und das sich daraus folgernde SchluBergebnis des gesamten Budgets.
Abschnitt I enthdlt die veranschlagten laufenden Einnahmen des Finanzjahres, so
wie sie oben in den §§ 67 und 68 dargestelt sind, namlich: § 1 den Uberschu der
Domaneneinnahmen, § 2 den Ertrag der Staatsbetriebe, § 3 Zinsen und sonstige Er-
trdgnisse der Kassenbestande und ausstehenden Forderungen, § 4 den Ertrag von
den Fonds der Universitdt, der Staatsschulen, der Staatsseminarien und von den
Bischofszehnten, § 5 die Einnahmen der Steuern und Abgaben, § 6 den Ertrag der
Klassenlotterie und § 7 verschiedene Einnahmen. Im Abschnitt II werden die
laufenden Ausgaben fir das Finanzjahr bewilligt, ndmlich: § 8 die Zivilliste des
K6nigs, § 9 die Apanagen des kbniglichen Hauses, § 10 eine runde Summe fir die Aus-
gaben des Reichstages (vgl. oben § 46 am Schluli), § 11 die Ausgaben ffir das Kon-
seilsprasidium (besonders die Besoldungen der Minister usw.), § 12 die Ausgaben
fiir das Ministerium des AuBeren, § 13 fiir das Ministerium ffir Landwirtschaft, § 14
fir das Ministerium des Innern, § 15 fir das Ministerium fir bffentliche Arbeiten,
§ 16 fir das Ministerium fir Handel und Seefahrt, § 17 ffir das Justizministerium, § 18
ffir das Ministerium fir Kirchen- und Schulwesen, § 19 fidr das Kriegsministerium,
§ 20 fir das Marineministerium (in zwei Abteilungen: 1. die Flotte und 2. die diesem
Miinisteriun unterstel1ten zivilen Institutionen; vgl. oben § 33), § 21 ffir das Finanz-
ministerium, § 22 die Pensionsausgaben und die militdrische Invalidenversorgung,
§ 23 die Verzinsung der Staatsschulden, § 24 die Ausgaben des K6nigreiches fur Island,
§ 25 die Einnahmen und Ausgaben fir 1. Gr6nland und 2. die westindischen Inseln.
In den Budgets der einzelnen Ministerien wird zwischen den ordentlichen (festen)
und den aulBerordentlichen (nur ffir ein oder einige Jahre bewilligten) Ausgaben ge-
sondert. Im § 18 werden auflerdem die besonderen Budgets der Kommunitdt und
der Sorber Akademie und im § 21 das Budget der Staatsanstalt fir Lebensversicherung
(vgl. § 65 sub 4) aufgestellt. Im Abschnitt III, § 26 werden diejenigen, teilweise in
den vorhergehenden Paragraphen spezifizierten Einnahmen postiert, welche vom
Verbrauch des Vermgens (z. B. Verkauf von Staatseigentum, Tilgung der aus-
stehenden Forderungen) oder von Eingehung von Schulden (Staatsanleihen, Empfang-
nahme von Kautionsgeldern seitens der Hebungsbeamten usw.) herriihren, sowie
andererseits diejenigen Ausgaben, welche zur Erwerbung von Vermogensobjekten
und zur Abtragung von Schulden (6ffentliche Bau-, Eisenbahnen- und andere An-
lagen, Anschaffungen von Inventarien u. dgl., Darlehen aus der Staatskasse, Kapital-
abtrage der Staatsschulden usw.) bewilligt werden. Schlieflich enthalt der Ab-
schnitt IV zwei Paragraphen. Der § 27 bestimmt, dali, insofern gewisse, gleich-
zeitig mit der Finanzvorlage behandelte neue Gesetzvorlagen im Laufe des Finanz-
jahres in Kraft treten mbgen, die im Finanzgesetz gegebenen Einnahme- und
Ausgabebewilligungen demgemdlB zu dndern sind, und dali diesbeziigliche Anderungen
durch die Nachtragsbewilligungsvorlage (siehe unten § 75) fir das Finanzjahr ndher
festzustellen sind. Dieser Paragraph verdankt seine Entstehung dem Umstande,
daB das Volksting eine Zeitlang geltend zu machen versuchte, dali alle neuen Gesetz-
vorlagen, welche fir die Staatskasse Ausgaben bewirken wirden, als Nachtrdge zum
Finanzgesetz angesehen und folglich immer zuerst dem Volksting unterbreitet werden
mfiiten. Da die Anerkennung dieses Satzes die Stellung des Landstinges wesentlich
schwachen wirde, konnte das Landsting nicht hierauf eingehen, und nach einigen
Streitigkeiten wurden die beiden Tinge dariiber einig, den hier erwahnten sogenannten
Bewilligungsparagraphen ins Finanzgesetz aufzunehmen. Endlich schlielit das Finanz-
gesetz im § 28 mit der Bestimmung, dali die in frifiheren Finanzgesetzen enthaltenen
Vorschriften fiber Ersparnisse bei eintretenden Amtserledigungen und ahnliche Vor-
behalte auch fir das kommende Finanzjahr gelten sollen.

Mit Bezug auf die Unterscheidung zwischen dem Einnahmen- und Aus-
gabenbudget wird im wesentlichen ein Nettobudgetierungssystem befolgt, so
daB die Ausgaben, welche dazu verwendet werden, die Einnahmen zu schaffen,
auf der Einnahmeseite und die Einnahmen, welche im voraus verwendet
werden, um Ausgaben abzuhalten, auf der Ausgabeseite aufgefiihrt werden.
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Als eine wichtigere Ausnahme hiervon mag angefiihrt werden, daB von
denjenigen Betragen, womit die Steuern und Abgaben in Einnahme gestellt
werden, die Ausgaben fur die Erhebung derselben, besonders die Besoldung
der Hebungsbeamten, in der Regel nicht in Abzug gebracht sind. Hingegen
werden fiir die drei grofen Staatsbetriebe, die Staatsbahnen, das Post-
wesen und das Telegraphenwesen die Gehalter und zum gr68ten Teil auch
die Pensionen von den Betriebseinnahmen selbst zum voraus abgerechnet.

Die Finanzgesetze werden mit einer verhailtnismaflig sehr weit ge-
triebenen Spezialisierung riicksichtlich der Verwendung der bewilligten
Summen abgefaBt. Eine Befugnis fUr die einzelnen Minister, die Summen,
weiche etwa auf einem Konto gespart werden k6nnen, fiir Ausgaben anderer
Konti zu verwenden, wird nur ausnahmsweise ausdriicklich gegeben und
wird, auBer in den ausdriicklich genannten Fallen, als ausgeschlossen an-
gesehen. Gesamtbewilligungen fir nicht vorausgesehene Ausgaben sind un-
bekannt; in speziellen Fallen werden aber doch zuweilen geringere Summen
fir den genannten Zweck bewilligt.

Die Ausgaben des Etats sind in den letzten 20 Jahren stark an-
gewachsen. AuBer der Verzinsung der Staatsschulden betragen sie gegen-
wartig (1913) etwas iber 100 Mill. Kronen jahrlich (netto; vgl. oben).
Der Anwuchs ist zum wesentlichen Teil in den vielerlei Beitragen be-
griindet, welche der Staat fir soziale und humane Zweeke (siehe unten im
Abschnitt IV, Kap. II, besonders §§ 102-105) wie auch zur Fbrderung
des Erwerbslebens, besonders der Landwirtschaft, leistet, und deren Ge-
samtbetrag gegenwartig eine H6he von etwa 25 Mill. jahrlich erreicht hat.

2. Bei der Festsetzung des Voranschlages iiber die Einnahmen und
Ausgaben des Staates fin nachsten Finanzjahr soil dae Finanzgesetz vor
allem die bestehende Gesetzgebung und die durch das finanzielle Her-
kommen festgestellten Regeln zugrunde legen. Und insofern hat der gr6Bte
Teil des Inhaltes der Finanzgesetze den Charakter eines standigen Normal-
budgets. Hier wirft sich indes eine Frage auf, woriiber sowoh1 in der
Theorie als auch in der Praxis gestritten worden ist, die Frage namlich,
ob die finanzgesetzgebende Gewalt auf Gebieten, die durch allgemeine
Gesetze geregelt sind, eingreifen kann und darf, oder mit anderen Worten,
ob sie Vorschriften gesetzlichen Inbaltes zu geben berechtigt ist. Diese
Frage teilt sich wiederum in zwei: 1. Kann das Finanzgesetz giiltig fir das
einzelne Finanzjahr Gesetzesvorschriften geben ? und: 2. K5nnen solche ins
Finanzgesetz aufgenommene Bestimmungen mit allgemeinem Gesetzesinhalt
ihre Giiltigkeit iiber das Finanzjahr hinaus behalten ?

Was die erste dieser beiden Fragen betrifft, so ist die Behauptung after
aufgestellt worden, daB das Finanzgesetz iiber allen Gesetzen stehe, weil
diese von der jahrlichen Bewilligung des ersteren abhdngig seien. Ander-
seits hat man den Satz aufgestellt, daB das Finanzgesetz iiberhaupt nicht
in das Gebiet der Gesetzgebung eingreifen k6nne, und daB namentlich die
Angelegenheiten, welche dem Grundgesetze zufolge durch Gesetz geregelt
werden sollen, wie z. B. Auferlegung von Steuern, Staatsanleihen, Verkauf
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von Domanen usw., nicht durch das Finanzgesetz geordnet werden kinnen.
Die erstere Behauptung ist falsch, weil das Finanzgesetz, wie schon be-
merkt, eben die geltende Gesetzgebung zugrunde legen soll und zur Voraus-
setzung hat und das im Bewilligungsrecht enthaltende Recht der Ver-
werfung insofern also, jedenfalls in den meisten Fallen, nur formell ist.
Aber auch der zweite Satz kann nicht als richtig anerkannt werden. Nur
insofern derselbe besagt, daB es mit Bezug auf gewisse Angelegenheiten nicht
wohl zulassig sei, dieselben durch das Finanzgesetz zu ordnen, ist der Satz
wahr; hieraus ldBt sich aber nicht schlieBen, da3 die finanzgesetzgebende
Gewalt in solchen Fallen rechtlich inkompetent sein wiirde. Freilich ist
es z. B. zweifellos, wie aus den Verhandlungen der grundgesetzgebenden
Reichsversammlung erhelt, bei der Formulierung der im § 47 des Grund-
gesetzes enthaltenen Bestimmung, da8 Steuern nur durch Gesetz auferlegt
werden k6nnen, die Absicht gewesen, festzusetzen, daB die Steuern standig
und nicht nur fir ein Jahr gelten sol1ten; allein diese Absicht ist doch nur
ein Gebot, dessen Inhalt der finanzgesetzgebenden Gewalt keinen recht-
lichen Zwang auferlegt. Es muB festgehalten werden, daB das Finanz-
gesetz fiir das einzelne Finanzjahr ein G e s e t z ist und als solches fir
die Dauer seiner Giiltigkeit alles, was iiberhaupt der gesetzgebenden Gewalt
zu ordnen zusteht, anordnen kann. Innerhalb gewisser Grenzen sind denn
auch solche Vorschriften, welche fiber die blofle Festsetzung des Staats-
budgets und der Bedingungen fiir die Verwendung der einzelnen Be-
willigungen hinausreichen, oftmals in den Finanzgesetzen mit Einwilligung
aller Gesetzgebungsfaktoren gegeben worden. Andrerseits ist es ein un-
zweifelhafter Grundsatz, daB die Finanzgesetze sich enthalten sollen, die
Gesetzgebung in gr68erem Umfange zu verdndern oder iiberhaupt Vor-
schriften von allgemeinem gesetzlichem Charakter zu geben. Das danische
Staatswesen ist im ganzen durch feste und dauernde Vorscbriften geregelt,
und es ist ein wichtiges Prinzip, daB Veranderungen darin nur mit dem-
selben dauernden Charakter und in einer solchen Weise, wodurch eine freie
und allseitige Erwagung seitens aller Gesetzgebungsfaktoren gesichert wird,
vorgenommen werden diirfen. Dies k6nnte aber nicht geschehen, wenn
versucht wiirde, eine Umgestaltung geltender Gesetzbestimmungen oder
bestehender Staatsinstitutionen mittelst des Finanzgesetzes durchzufiihren,
weil alsdann namentlich das Volksting, welches die Behandlung des Finanz-
gesetzes fast immer erst ganz kurz vor dem Anfange des neuen Finanz-
jahres beendigt, das Landsting und die Regierung unter einen starken Druck
bringen wiirde. Es sind nun auch als eine natirliche Folge des iiberwiegenden
Einflusses, den das Volksting wegen seiner Prioritat bei Beratung des Finanz-
gesetzes tatsachlich auf den Inhalt dieses Gesetzes hat, mehrmals von diesem
Tinge Versuche gemacht, das Gebiet des Finanzgesetzes fiber seine natiir-
lichen Grenzen hinaus zu erweitern und verschiedene Fragen, deren Ord-
nung den gew6hnlichen Gesetzen iiberlassen sein so1te, in die Behandlung
des Finanzgesetzes mit hineinzuziehen. Das Landsting hat es sich da-
gegen immer angelegen sein lassen, fiber die ,,Reinheit des Finanzgesetzes"
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in dieser Beziehung zu wachen, und hat zu wiederholten Malen die flbergriffe
des Volkstinges zuriickgewiesen. Eine ganz besonders scharfe Form erhielt
diese Frage im Jahre 1877, als das Volksting, um den Abgang des Ministe-
riums zu erzwingen, ins Finanzgesetz mehrere Bestimmungen aufnahm,
welche geltende Gesetzbestimmungen zu verindern und gewisse Staats-
institutionen aufzuheben oder ihre Wirksamkeit einzustellen beabsichtigten.
Das Landsting weigerte sich entschieden, hierauf einzugehen, und die Folge
hiervon war, daB das Finanzgesetz nicht zustande kam und ein provisorisches
Finanzgesetz erlassen wurde (vgl. hierdiber naher den § 74).

Die zweite oben erwhhnte Frage, oh allgemeine Gesetzesvorschriften,
welche ins Finanzgesetz aufgenommen sind, auch noch nach Ablauf des
Finanzjahres giiltig sein kdnnen, hat gleichfalls Streitigkeiten hervorgerufen.
Es wird im allgemeinen gelehrt, daB, obgleich das Finanzgesetz seinem
Zwecke nach nur ein Gesetz fUr das einzelne Finanzjahr ist, die in dem-
selben etwa aufgenommenen Bestimmungen von allgemeinem Gesetzes-
charakter, eben ihrem eigenen Inhalte gemalB, dieselbe Giiltigkeit und Dauer
wie jedes andere Gesetz haben. Es mu8 freilich zugegeben werden, daB im
Finanzgesetz allgemeinere Gesetzvorschriften gegeben werden k 6 n n en ,
die dazu bestimmt sind, Gesetzeskraft iiber die Finanzperiode hinaus zu
behalten; wenn es aber nicht aus anderen Merkmalen deutlich ersichtbar
ist, daB solches beabsichtigt ist, muB man doch den zeitlich begrenzten
Charakter des Finanzgesetzes auch riicksichtlich derjenigen Bestandteile
seines Inhaltes festhalten, welche an und fUr sich geeignet waren, eine
1dngere Giiltigkeit zu beanspruchen. Eine jede im Finanzgesetze ent-
haltene Vorschrift, auch wenn dieselbe den Inhalt eines allgemeinen Ge-
setzes hat, wird in der Regel beim Ablauf des Finanzjahres aufhbren,
Gesetz zu sein. Eine andere Sache ist es, daB aus den Verhandlungen,
welche der Annahme des Finanzgesetzes vorhergegangen sind, m6glicher-
weise eine Ubereinkunft sich ergeben kann, nach welcher die einzelnen
Faktoren politisch nicht berechtigt sind, sich dem zu widersetzen, daB eine
ahnliche Ordnung in spateren Finanzgesetzen wiederholt wird, oder daB
mbglicherweise die Regierung die politische Pflicht ibernommen hat, in
Zukunft die getroffene Verabredung zu befolgen. Es soll hier nur noch
bemerkt werden, daB, wenn eine gewisse Rechtswirkung in GemaBheit einer
im Finanzgesetze enthaltenen Bestimmung, die eigentlich nicht dort hin-
geh6rt, als vollendete Tatsache eingetreten ist, z. B. wenn eine Domane
zufolge einer Bestimmung im Finanzgesetz verkauft worden ist, der Ablauf
des Finanzjahres selbstverstandlich nicht die Wirkung haben kann, diese
Tatsache zu annullieren.

§ 72. - Die rechtliche Bedeutung des Finanzgesetzes. Der § 49 des
Grundgesetzes bestimmt erstens: ,,Ehe das Finanzgesetz angenommen
worden ist, diirfen die Steuern nicht eingefordert werden."

Diese Vorschrift l5t sich der dinischen Steuerordnung schwerlich
anpassen. Im Gegensatz zu der namentlich in England geltenden Ord-
nung, derzufolge die beweglichen Steuern nur fiir ein Jahr bewilligt und
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jedes Jahr zu erneuerter Erwagung als ein Glied des gesamten Finanz-
planes gestelt werden, sind alle in Danemark geltenden Steuergesetze
permanent, und man hat, wie im vorhergehenden Paragraphen erwahnt,
stets mit Bestimmtheit den Gedanken abgewiesen, daB durch das Finanz-
gesetz neue Steuern ausgeschrieben oder bestehende Steuern verandert oder
aufgehoben werden k6nnen.

Korrekt gefat wiirde demnach die Aufgabe des Finanzgesetzes mit
Bezug auf die Steuereinginge allein diejenige sein, einen kalkulatorischen
Tberschlag dariiber zu geben, welche Summen die Staatskasse durch die
standigen Steuern im Laufe des Finanzjahres zu erhalten gewartigen kann.
Es wiirde nicht davon die Rede sein k6innen, fir den Fall, daB das Finanz-
gesetz beim Anfange des neuen Finanzjahres noch nicht definitiv an-
genommen ware, die Erhebung der Steuern vorlaufig einzustellen. Eine
solche Suspension wiirde namentlich in Bezug auf die indirekten Steuern,
wie z. B. bei Zoll- und Papierstempelabgaben, tatsachlich in vielen Fillen
mit einem direkten Verlust fir die Staatskasse gleichbedeutend sein, weil
die Geschafte, welche von diesen Abgaben beriihrt werden, sich nicht auf-
halten lassen und also vorlaufig als unbesteuert vor sich gehen miiflten.

Wenn nun demungeachtet das Grundgesetz die oben angeffihrte Be-
stimmung enthalt, darf die Tragweite derselben nicht weiter erstreckt
werden, als eben ihr Zweck es mit Notwendigkeit fordert. Da dieser Zweck
nun der ist, eine Garantie fiir die grundgesetzgemafe Ordnung bei der Fest-
stellung des Finanzgesetzes zu gewahren, muB die Vorschrift so verstanden
werden, daB dieselbe nur dann zur Anwendung gebracht werden soll, wenn
das Nichtzustandekommen eines Finanzgesetzes in einer Beiseitesetzung der
grundgesetzlich vorgeschriebenen Ordnung gegriindet ist, dagegen nicht,
wenn das Finanzgesetz trotzdem, da8 diese Vorschriften beachtet sind, nieht
zustande kommt.

Es wird von vielen Seiten behauptet, da8 die hier erwahnte grund-
gesetzliche Vorschrift es verbiete, die Steuern nach einem provisorischen,
d. h. einem in GemBheit des § 25 des Grundgesetzes vom K6nige allein
erlassenen Finanzgesetz zu erheben. Diese Behauptung ist jedoch in der
staatsrechtlichen Praxis Danemarks verworfen, wie unten in § 74 naher
erwiesen werden soll. Nach der hier verteidigten Auffassung wiirde es
nur dann unzulassig sein, die Stenern nach einem provisorischen Finanz-
gesetz zu erheben, wenn die Regierung es unterlassen haben mbchte, dem
Volkstinge die Budgetvorlage rechtzeitig zu unterbreiten, oder es sonst
versaumt hatte, der im § 48 des Grundgesetzes vorgeschriebenen Ordnung
hinsichtlich der Zustandebringung des Finanzgesetzes nachzukommen.
Sind die Vorschriften des § 48 seitens der Regierung erfiillt, ohne daB es
demungeachtet gelungen ist, ein ordentliches Finanzgesetz zustande zu
bringen, und wird demzufolge die Erlassung eines provisorischerweise
festgesetzten Budgets notwendig, so kann jedenfalls der § 49 kein Hindernis
dagegen darbieten, die Steuern auch nach einem solchen provisorischen
Gesetz zu erheben.
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Es ist iibrigens auch in der ddnischen staatsrechtlichen Literatur be-
stritten worden, daB der § 49 unter irgendwelchen Umstanden die Steuer-
erhebung nach einem provisorischen Finanzgesetz verbiete. Ein solches
Verbot IBt sich nur im § 49 finden, wenn man die Worte desselben: ,,ehe
das Finanzgesetz angenommen worden ist" so versteht, als umfa8ten sie
allein eine Annahme seitens des Reichstages. Ein Staatsrechtslehrer hat
nachgewiesen 1), daB das Wort ,,annehmen" (vedtage) im danischen staats-
rechtlichen Sprachgebrauch auch zuweilen von der Sanktion der Gesetze
seitens des Kbnigs gebraucht ist. Er behauptet demzufolge, daB der ge-
nannte Ausdruck im § 49 des Grundgesetzes ganz neutral sei, und da8
dieser Paragraph nur fordert, daB die Erhebung der Steuern in einem
Finanzgesetz, d. h. in einem vorherigen spezifizierten Budgettiberschlage
begriindet sein soll, ohne daB es im § 49 angegeben sei. auf welche Weise ein
solches Finanzgesetz zustande kommen kann. Hieriber finden sich die Vor-
schriften im vorhergehenden § 48 des Grundgesetzes, aber dieser Paragraph
schlieBt nicht die Anwendung der im § 25 dem Kbnige eingerdumten
vorlaufigen Gesetzgebungsgewalt aus, insofern die Notwendigkeit auch auf
dem Gebiete des Finanzgesetzes eine solche Anwendung erheischen solte.

Diese letzterwahnte Auffassung fiihrt zu der Konsequenz, da8 die
Steuern nicht eingefordert werden kinnen, wenn der Fall eintreten sollte,
da8 gar kein Finanzgesetz vorldge, weder ein vom Reichstage angenommenes
noch ein vom Kbnig provisorisch erlassenes. Nach der oben verteidigten
Auffassung dagegen gibt es auch in solchem Falle fUr die Steuereinforderung
an und fir sich kein Hindernis, wenn nur die Regierung zur Herbeiftibrung
eines Finanzgesetzes dasjenige getan hat, was die §§ 48 und 49 ihr auf-
erlegen. In der danischen Verfassungsgeschichte ist der angefithrte Fall,
wie es unten im § 74 nher gezeigt werden sol, wenigstens einmal ein-
getroffen, namlich im Zeitraume vom 26. Januar bis zum 10. Februar 1886,
da die Verwaltung der Finanzen lediglich auf der Grundlage einer kinig-
lichen Resolution geschah, nachdem das Volksting ein friiher vom K6nig
erlassenes provisorisches Bewilligungsgesetz verworfen hatte. Von seiten
der Regierung waren die natigen Vorlagen dem Reichstage unterbreitet,
und die Erhebung der Steuern geschah auch in dem genannten Zwischen-
raume v6llig normal, ohne daB die Minister deshalb zur Verantwortung
gezogen wurden.

Die hier erwahnte Vorschrift des § 49 spricht nur von der E in -
f o r d e r u n g von Steuern, und es 1d8t sich schwerlich annehmen, da8
dieselbe unter irgendwelchen Umstanden ein Hindernis dafir abgeben
k6nne, freiwillig erlegte Steuern in Empfang zu nehmen.

Mit Bezug auf die Erhebung anderer Staatseinnahmen enthalt das
Grundgesetz keine Bestimmung, welche der riicksichtlich der Eintreibung
der Steuern gegebenen Regel entspricht.

1) H. M at z e n, Grundloven og Folkets Selvstyrelse, 1873; Til Gjensvar, 1874.
Vg1. das Handbuch desselben Verfassers, II, S. 165 ff., wo einige gegnerische Schriften
genannt sind.
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Demnachst bestimmt das Grundgesetz im zweiten Satz des § 49, daB
keine Ausgabe gemacht werden darf, welche nicht entweder im Finanz-
gesetz oder in einem Nachtragsbewilligungsgesetz begriindet ist. Hin-
sichtlich der Nachtragsbewilligungsgesetze wird auf § 75 unten verwiesen.
Es hat sich wegen der so sehr ins Spezielle gehenden Abfassung der Finanz-
gesetze als unm6glich erwiesen, die genannte Bestimmung w6rtlich zu
befolgen. Es kommen regelmaBig im Laufe des Finanzjahres sowohl Uber-
schreitungen der erteilten Ausgabebewilligungen vor als auch Bestreitungen
neuer Ausgaben, welche nicht bei der Festsetzung des Budgets voraus-
zusehen waren. Es bieten sich deshalb hier zwei verschiedene Fragen dar,
na ,mlich: 1. Welche Ausgaben sind nach dem Finanzgesetze berechtigt?
und: 2. Welche Regein gelten mit Rioksicht auf die Bestreitung von Aus-
gaben, welche nicht im Finanzgesetze bewilligt worden sind? Diese letztere
Frage kann des Zusammenhanges wegen erst spater naher besprochen
werden. Hinsichtlich der erstgenannten Frage ist schon hervorgehoben,
daB die Finanzgesetze verhiltnismBig sehr ins Spezielle gehen. Es werden
eine Reihe von Bewilligungen fir verschiedene Ausgabeposten aufgefiihrt,
ohne Hinzuffigung einer allgemeinen Bevollmachtigung fuir die Minister,
die Summen, welche etwa erspart werden kbnnen, auf andere Konti zu
iibertragen, und nur in ganz vereinzelten Fallen wird eine allgemeine Be-
willigung fir unvorausgesehene Ausgaben gegeben. Hieraus folgt jedoch
nicht, daB eine jede Uberschreitung der fiir die einzelnen Ausgabeposten
angefiihrten Summen als nicht bewilligt anzusehen sei. In einigen Fallen
findet es sich ausdriicklich im Finanzgesetz angefifirt, daB die Bewilligung
nur kalkulatorisch ist, und dasselbe gilt ohne ausdriickliche Erwahnung
zufolge ihrer eigenen Natur von einer grolen Anzahl der standigen ordent-
lichen Ausgaben. Aber auch riicksichtlich sehr vieler Ausgaben, die einen
auBerordentlichen Charakter tragen, folgt es aus der Natur der Sache,
daB die im Finanzgesetz enthaltene Postierung nur eine kalkulatorische,
nicht aber eine unabanderliche Summe ist. Wie die Grenzen in dieser Be-
ziehung gezogen werden sollen, dariber muB das Reichsgericht entscheiden,
wenn die Minister wegen OUberschreitung der im Finanzgesetz fir gewisse
Zwecke bewilligten Ausgaben angeklagt werden. Es wird zwar haufig be-
hauptet, daB, wenn der Reichstag oder das Volksting bei der Behandlung
der Staatsrechnung sich weigert, Decharge fur eine gewisse Ausgabe zu
erteilen, hiermit von der kompetenten Autoritdt definitiv entschieden sei,
daB die Ausgabe nicht bewilligt gewesen, so daB es demnach nur die mehr
formelle Aufgabe des Reichsgerichtes sei, dariiber zu entscheiden, ob der
betreffende Minister straffillig, eventuell ersatzpflichtig sei oder nicht.
Diese Auffassung ist indes unhaltbar. Die Frage, ob das Finanzgesetz iiber-
treten worden ist oder nicht, ist eine einfache Gesetzinterpretationsfrage,
welche das Reichsgericht den allgemeinen fiir die Zustdndigkeit der Ge-
richte geltenden Grundsatzen gemaB selbstandig untersuchen und priifen
muB.

Inwieweit die Regierung verpflichtet ist, die im Finanzgesetz auf-
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gefiihrten Ausgabesummen auch wirklich zu verwenden, muB auf den
konkreten Umstanden beruhen. Wenn eine Ausgabe durch ein allgemeines
Gesetz befohlen ist, oder wenn sie Bezug auf die Erfiillung einer dem Staate
obliegenden Pflicht hat oder die Fortsetzung eines Unternehmens betrifft,
mit dem nicht ohne Verlust innegehalten werden kann o. dgl., so enthalt
das Finanzgesetz ein Gebot, welches nicht beiseite gesetzt werden darf; in
anderen Fallen dagegen liegt nur eine Bevollmachtigung vor, deren Be-
nutzung auf dem verantwortlichen Ermessen der Administration beruht.

§ 73. Zeitweilige Finanzgesetze. Da der ordentliche Reichstag am
ersten Montag des Oktobermonates zusammentritt und die Finanzvorlage
fir das kommende Finanzjahr (welches, wie friiher erwahnt, vom 1. April
bis zum 31. Marz sich erstreckt) gleich nach der Konstituierung des Reichs-
tages dem Volksting unterbreitet werden soll, so wird, wenn keine Ver-
tagung oder Aufl6sung stattfindet, ungefdhr ein halbes Jahr zur Behandlung
der Vorlage zu Gebote stehen. Es hat sich jedoch haufig gezeigt, daB diese
Zeit nicht einmal hinreichend war. Man hat sich dann durch die Erlassung
einer zeitweiligen Bewilligung, d. h. durch ein vom Reichstag angenommenes
und vom Kbnig bestdtigtes Gesetz geholfen, dessen Formulierung so ge-
wesen ist, daB bis zur Annahme des neuen Finanzgesetzes, doch nicht iiber
eine bestimmt festgesetzte Zeit hinaus, die Regierung ermachtigt sei, vor-
laufig die notwendigen laufenden Ausgaben nach den bisher geltenden
Regeln zu bestreiten, jedoch mit der Bescbrinkung, daB die Haupt-
summen und besonderen Posten, welche in dem dem Reichstage vorgelegten
Finanzgesetzvorschlag aufgefiihrt waren, nicht iiberschritten werden diirfen,
sowie auch die bestehenden Steuer'n und Abgaben einzufordern. Eine solche
zeitweilige Bewilligung wurde schon vom ersten Reichstage, welcher am
31. Januar 1850 zusammentrat und das Finanzgesetz nicht vor dem 1. April
zu Ende behandeln konnte, gegeben. Dasselbe wiederholte sich im Jahre 1853,
als die Verhandlungen iiber die Thronfolgeordnung mehrere Reichstags-
aufl6sungen veranlaBten, wogegen es in den folgenden 13 Jahren, obgleich
oftmals Uneinigkeit mit Bezug auf den Inhalt des Finanzgesetzes herrschte,
doch immer gelang, ein solches zu rechter Zeit fertigzustellen. Seit 1867
trat hierin eine Veranderung ein, indem in diesem Jahre und spAter in den
Jahru 1868, 1870, 1873, 1875, 1877, 1879, 1880, 1881, 1882 und 1883 zeit-
weilige Bewilligungsgesetze, oder wie sie seit 1873 betitelt wurden, ,,zeit-
weilige Finanzgesetze" des obengenanuten Inhaltes und von verschiedener
Zeitdauer gegeben worden sin d.

Man hat Einwendungen gegen die grundgesetzmdBige Berechtigung
solcher zeitweiligen Finanzgesetze erhoben, weil dieselben nicht, wie die
§§ 48 und 49 des Grundgesetzes es verlangen, einen Uberschlag iiber die
Einnahmen und Ausgaben des Staates enthalten. Dieser Einwand hatte
niobt nur formelle Bedeutung, sondern stiitzte sich auch auf sachliche Er-
wagungen, indem es namlich bei vielen Punkten unklar war, zu welchen
Ausgaben eine summarische Bewilligung der genannten Art die Regierung
berechtige. Die tbelstande hierbei kamen jedoch eine Zeitlang in der Praxis
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nicht zum Vorschein. Bis zum Jahre 1881 wurden die zeitweiligen Be-
willigungen, mit Ausnahme des Jahres 1877-78, wo das Verhiltnis einen
ganz besonderen Charakter annahm (vgl. hieriiber den folgenden Para-
graphen), immer von definitiven Finanzgesetzen abgelbst. Und diesen
wurde immer riickwirkende Kraft, vom Beginn des Finanzjahres an ge-
rechnet, beigelegt, so daB die recbnungsmaBige Priifung der im Finanz-
jahr geffihrten Verwaltung allein mit Hinblick auf diese letzteren geschah.
Im Jahre 1881-82 erhielt die Sache aber ein anderes Aussehen. Es
wurde erst eine zeitweilige Bewilligung bis zum 31. Mai 1881 gegeben, die-
selbe danach bis zum 30. Juni verhingert und schliefflich, da es sich fort-
waihrend als unm6glich erwies, zwischen den beiden Tingen eine Einigung
in Betreff des Inhaltes des Finanzgesetzes zuwege zu bringen, his zum
SchluB des Finanzjahres prolongiert. Als nun die fir das betreffende Finanz-
jahr abgelegte Staatsrechnung in der Peichstagsversammlung 1883-84 ver-
handelt wurde, zeigte es sich, daB sehr abweichende Meinungen dariiber
herrschten, welche Ausgaben durch die zeitweiligen Bewilligungen als gerecht-
fertigt angesehen werden sol1ten, und diese Differenzen fithrten dazu, daB
die Staatsrechnung nicht gutgeheiBen wurde.

Die Uneinigkeit bestand mit kurzen Worten darin, daB die Linke die Bewilligung
so verstanden haben wol1te, dalB sie im wesentlichen als mit dem zuletzt angenommenen
Finanzgesetz gleichbedeutend anzusehen sei, so daB3 die neue Finanzvorlage nur insofern
in Betracht kommen sol1te, als sie Ermdlligungen der Ausgaben enthalte, wahrend
die Regierung und die Rechte behaupteten, daB ein fir das verflossene Finanzjahr
gegebenes Finanzgesetz gdnzlich aulierstande sei, fiir ein spateres Jahr die Norm
abzugeben, und daB deshalb das zeitweilige Bewilligungsgesetz so aufgefaBt werden
miisse, daB durch dasselbe die Befugnis geschaffen werde zur Effektuierung der nach
den bisher giltigen Regeln (hierunter einbegriffen nicht nur das alte Finanzgesetz,
sondern auch z. B. neue, im letzten Jahre erlassene Gesetze) und nach ihrer Natur
,,laufenden" Ausgaben mit dem zur Erreichung des jeweiligen Zweekes notwendigen
Betrag, jedoch nicht fiber die in der neuen Finanzvorlage aufgeffihrten Summen hinaus.

Da es sich solehergestalt erwiesen hatte, daB rficksichtlich der Bedentung der
zeitweiligen Bewilligungsgesetze in der bisher gebrauchlichen Form streitige An-
schauungen gehegt wurden, konnte diese Form in der Zukunft selbstverstandlich
nicht mehr benutzt werden. Es wurde swar noch einmal im Mdrz 1884 dem Reichs-
tage von der Regierung ein in der herkbmmlichen Form, abgefaBter Vorschlag zu
einem zeitweiligen Bewilligungsgesetz vorgelegt; das Landsting bezeichnete aber
seinen Standpunkt durch die Verwerfung des Vorschlages und hob auBerdem durch
ein vom Finanzausschuf3 abgegebenes Gutachten scharf hervor, das zeitweilige Finanz-
gesetze iiberhaupt nur in auflerordentlichen Fallen als Notmittel zulassig sein kbnnten,
wahrend sie, wenn sie den Charakter einer von Jahr zu Jahr wiederkehrenden Un-
regelmabigkeit annalimen, wodurch das Volksting absichtlich die Behandlung der
Finanzgesetze in die Lange zu ziehen versuche, als unstatthaft angesehen werden
miiten. Die Verwerfung war jedoch diesmal ohne praktischen Erfolg, weil vor dem
1. April eine Einigung fiber das Finanzgesetz zustande gebracht wurde. In der
darauffolgenden Sitzungsperiode 1884-85 entstand ein gr6llerer Konflikt zwischen
den beiden Tingen, weshalb die Regierung einen Vorschlag zum zeitweiligen Be-
willigungsgesetz in einer neuen Abfassungsform vorlegte. Das Volksting weigerte
sich jedoch, auf diese Formulierung einzugehen. Seitdem kann die Frage von den
zeitweiligen Bewilligungen erst wieder beim Absehlul der finanziellen Streitigkeiten
durch den frfiher (§§ 18 und 56) erwahnten politischen Vergleich vom Jahre 1894
zur Sprache. In demjenigen Reichstagsbeschlu8, worin derselbe seinen Ausdruck
fand, wurde auch eine Klausel aufgenommien, welche dahin ging, dali, falls die Be-
ratung der Finanzvorlage in Zukunft nicht vor dem Ausgang des Finanzjahres zu
Ende gebracht werde, die Regierung dem Reichstage ein zeitweiliges Finanzgesetz
folgenden Wortlautes vorzulegen und der Reichstag dasselbe anzunehmen haben werde:

,,Bis das Finanzgesetz fir das Finanzjahr . . . . gegeben sein wird, doch nicht
fiber zwei Monate hinaus, ist die Regierung ermachtigt, die in den bestehenden Ge-
setzen begriindeten Steuern und sonstige Staatseinnahmen einzufordern, sowie die



zur Fiihrung des Staatsdienstes notwendigen Ausgaben zu machen. Doch sollen
die Betrage der einzelnen durch das letzte Finanzgesetz bewilligten ordentlichen
Ausgabeposten nicht iberschritten worden, und ffir Veranstaltungen, welche aul3er-
halb der regelmab3igen Staatsverwaltung liegen, k6nnen nur diejenigen Ausgaben
gemacht werden, welche notwendig sind, um schon angefangene Arbeiten im Betrieb
zu erhalten, und nicht iiber die hierfiir friiher bewilligten oder doch bei den friiheren
Bewilligungen zur Fortsetzung der Arbeiten im betreffenden Finanzjahr vorausgesetzten
Betrage hinaus."

Es hat sich indessen bisher nicht notwendig gezeigt, die dermailen getroffene
Verabredung in Anwendung zu bringen.

§ 74. Provisorische Finanzgesetze. Die Frage, ob das Budget durch
ein provisorisches Gesetz festgesetzt werden kann, hat ini Danemark zu
lebhaften Streitigkeiten Veranlassung gegeben. Die bejahende Antwort
steht indessen in der Praxis fest.

Von einem Schriftsteller (H o 1 o k) ist gelehrt worden, daB zwar ein
eigentliches Finanzgesetz, welches einen detaillierten tUberschlag iiber die
Einnahmen und Ausgaben des Staates enthalt, nicht provisorisch erlassen
werden k6nne, dagegen wohl ein Bewilligungsgesetz von dem im vorher-
gehenden Paragraphen angegebenen Inhalt. Die Richtigkeit dieser Unter-
scheidung ist von anderer Seite bestritten, und sie muB sicherlich auch
als unhaltbar angesehen werden. Die zeitweiligen Bewilligungen sind
als ein aul3erhalb des Grundgesetzes liegender Notbehelf akzeptiert worden,
zu dem man auf kiirzere oder lIngere Zeit an der Stelle des Finanz-
gesetzes seine Zuflucht genommen hat. Nach dieser Begriindung ist es
aber unzulassig zu behaupten, daB fUr die Erlassung soleher Gesetze
andere Regeln als die, welche mit Bezug auf das Finanzgesetz gelten, zur
Anwendung gebracht werden k6nnen. In der Praxis hat sich die Sache
zwar so gestellt, daB jedesmal, wo davon die Rede gewesen ist, das Budget
im Wege eines Provisoriums festzusetzen, das provisorische Gesetz in der
Form einer allgemeinen Bewilligung, nicht aber wie ein spezifizierter Vor-
anschlag erlassen wurde. Hierin liegt indes kein Prdjudiz fir die Un-
anwendbarkeit des letzteren Verfahrens. Die Behauptung, daB der K6nig
woh1 ein provisorisches Bewilligungsgesetz, dagegen nicht ein provisorisches
Finanzgesetz zu erlassen berechtigt sei, wilrde sich, wie die nachstehende
geschichtliche Darstellung hinlanglich erweisen wird, in einen blo3en Forma-
lismus aufl6sen.

Die Frage von den provisorischen Finanzgesetzen lag schon -,um erstenmal im
Jahre 1853 vor. Da das Finanzgesetz nicht zu rechter Zeit fertig werden und eine
Aufl6sung des Reichstages aus anderen Griinden als notwendig vorausgesehen werden
konnte, verlangte die Regierung eine zeitweilige Bewilligung auf unbestimmte Zeit.
Der Reichstag begrenzte indessen die Dauer bis zum 31. Mai, und in dieser Gestalt
wurde das Gesetz am 28. Marz erlassen. Kurz darauf wurde der Reichstag aufgel6st,
und da der neugewdhite Reichstag nicht vor Ablauf der fir die Bewilligung fest-
gesetzten Zeit zusammentreten konnte, wurde am 12. Mai ein provisorisches Gesetz
erlassen, welches die erteilte Bewilligung bis zum 31. August verlangerte. Dieser
Schritt wurde vom Reichstag sehr millbilligt. Man wolte das provisorische Gesetz
nicht ausdrficklich als giiltig anerkennen und glaubte dem dadurch entgehen zu
k6nnen, daB3 man dasselbe scheinbar ignorierte und die zeitweilige Bewilligung vom
28. Marz direkt bis zum 31. August verlingerte. Es wurde indessen aus diesem
AnlaB3 die Verantwortlichkeit gegen die Minister nicht geltend gemacht, obgleich das
Volksting bald nachher in einer anderen Veranlassung eine reichsgerichtliche Anklage
gegen dasselbe Ministerium erhob (siehe oben § 36).

Im Oktober 1873 wurde die Finanzvorlage bei der ersten Beratung im Volkstinge
verworfen, um auf diese Weise den Ritcktritt des Ministeriums zu erzwingen. Nach
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stattgefundener Auflbsung des Volkstinges wurde jedoch der Versuch aufgegeben und
das Finanzgesetz in regelmalliger Weise bewilligt. In der Sitzungsperiode 1876-77
schlug das Volksting einen anderen Weg ein. Man wolte jetzt das Finanzgesetz fir
das Ministerium unannehmbar machen und den Riicktritt desselben dadurch hervor-
rufen, daB man, den allgemein anerkannten Grundsatzen fdir die Behandlung des
Finanzgesetzes zuwider, in die Finanzvorlage mehrere Bestimmungen einfiihrte, welche
bestehende Gesetze und Staatsinstitutionen aufzuheben oder ihre Wirksamkeit ein-
zustellen bezweckten. Vom Landstinge unterstiitzt, begegnete die Regierung diesem
Versuche mit einem entschiedenen Protest. Eine Einigung lieB sich nicht erzielen,
und im Anfange April wurde der Reichstag geschlossen. Es war vorher eine zeitweilige
Bewilligung bis zum 15. April gegeben worden, aber noch vor Ablauf dieser Frist
erlie3 der K6nig am 12. April ein von samtlichen Ministern kontrasigniertes provi-
sorisches Bewilligungsgesetz, in welchem, auller dem stdndigen Inhalt der zeit-
weiligen Bewilligungsgesetze, eine Ermachtigung fir die Regierung enthalten war,
diejenigen Ausgaben, welche in beiden Tingen bei den respektiven SchlufBabstimmungen
angenommnen worden waren, zu bestreiten. Mit Riicksicht hierauf setzte jeder Minister
sein Budget gemall der in den Finanzgesetzen gebrduchlichen Form fest, und die so
festgesetzten Budgets wurden demnachst in der Ministerialzeitung ver6ffentlicht.

In der dem K6nig vom Ministerium eingereichten Eingabe, in welcher es dem
Kbnig anriet, das provisorische Gesetz zu erlassen, hieB es, es sei fiber allen Zweifel
erhaben, daB das Verhalten des Volkstinges die Erzwingung der Anerkennung der
seitens der Linken seit einer Reihe von Jahren verfochtenen Lehre von der fiber-
wiegenden Bedeutung des Volkstinges und der absoluten Notwendigkeit der steten
Ubereinstimmung der Regierung mit der Majoritdt des Volkstinges bezwecke. Das
Ministerium mfisse es als eine Pflicht ansehen, sich dieser Lehre zu widersetzen, weil
die Anerkennung derselben zu einer vollstandigen Verschiebung der verfassungsmaligen
Machtverteilung fifihren wiirde, indem dadurch die selbstandige Stellung der kinig-
lichen Gewalt riicksichtlich der Wabl der Minister und die Gleichberechtigung des
Landstinges mit dem Volksting aufgehoben sein wiirde. Ferner hieB3 es in der Eingabe,
dalB das Grundgesetz keine besonderen Regeln fir den Fall enthalte, daB3 die beiden
Tinge nicht iiber das Finanzgesetz einig werden k6nnten, weil die M6glichkeit eines
solchen Falles nicht vorausgesehen worden sei. Das einzige konstitutionelle Mittel,
wodurch der Staat, wenn ein solches Unglick sich ereigne, zusammengehalten und
vor v6lliger Auflbsung bewahrt werden k6nne, sei, daB der K6nig sich des ihm im § 25
des Grundgesetzes zugesicherten Rechtes, durch ein provisorisches Gesetz die nbtigen
Vorkehrungen zu treffen, bediene. Wenn man dies nicht anerkennen wolle, so mfisse
man damit zugleich der Anschauung beipflichten, daB die Verfassung durch das bloBe
Faktum allein, da3 vor Ablauf der Finanzperiode wegen Uneinigkeit zwischen den
beiden Abteilungen des Reichstages kein Finanzgesetz zustande gekommen war,
gesprengt sei.

Dies war jedoch nur eine vordibergehende Episode. Als' der Reichstag aufs
neue im Oktober 1877 zusammentrat, legte die Regierung dem Volksting einen in
der gew6hnlichen Form abgefallten Finanzgesetzentwurf fiir das laufende Finanz-
jahr vor, wobei zugleich bemerkt wurde, daI damit auch das provisorische Be-
willigungsgesetz vom 12. April, welches als Anlage folgte, zur Beschlulfassung vor-
gelegt sei. Das Volksting wies den Entwurf an einen AusschulB, welcher nahere
Aufschliisse fiber die Bedeutung dieser Vorlageform zu erhalten suchen sollte. Das
Ministerium erkannte in seiner Antwort an den Aussehu8 an, dalB eine Verwerfung
des Finanzgesetzvorschlages das Wegfallen des provisorischen Bewilligungsgesetzes
zur Folge haben miisse. Hierauf schlug der Aussehull vor, daB dies letztere Gesetz
fir sich besonders behandelt und verworfen, der Finanzgesetzvorschlag dagegen auf
gew6hnliche Weise beraten werden sol1te. Dieser Vorscblag wurde von der Mehr-
zahl des Tinges befolgt, und die Verwerfung des provisorischen Bewilligungsgesetzes
erfolgte am 7. November. Unmittelbar nach der Verwerfung wurde indessen im
Volksting zufolge privater Initiative ein Vorschlag zu einer zeitweiligen Bewilligung
vorgelegt und angenommen. Bei der Abfassung dieses Vorschlages wurde ein be-
sonderes Gewicht darauf gelegt, dalB derselbe das soeben verworfene provisorische
Gesetz nicht decken und daf3 er deshalb in der Redaktion von demselben abweichen
sollte. Nach einer Reihe von stark beschleunigten Verhandlungen gelang es noch
am folgenden Tage (8. November), mit dem Landsting fiber eine Abfassung einig
zu werden, welche als diesem Zwecke geniigend befunden wurde. Tatsachlich er-
machtigte sie indessen die Minister zu ganz denselben Ausgaben, wie die nach deni
provisorischen Gesetz erlaubten. Das derart vereinbarte zeitweilige Bewilligungsgesetz
wurde am selbigen Abend vom K6nig bestatigt. Man ging bierbei davon aus, daB das
verworfene provisorische Gesetz seine Giiltigkeit bis zum Ablauf des Verwerfungs-
tages behalten habe, und daB3 das neue Bewilligungsgesetz gleich vom Anfange des
8. November gelte, so daB3 kein gesetzloses Interregnum eingetreten sei. Die neue
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Bewilligung war von vornherein nur fiir die Zeit bis zum 31. Dezember gegeben,
wurde aber spater bis zum Ende des Finanzjahres verldngert und die im Oktober
unterbreitete Finanzvorlage nicht weiter behandelt.

In den folgenden Jahren - mit Ausnahme des. Jahres 1881-82, wortiber auf
den vorhergehenden Paragraphen verwiesen wird - wurden regelmiA3ige Finanzgesetze
gegeben, bis in der Sitzungsperiode 1884-85 der Streit aufs neue aufloderte. Das
Volksting strich sehr betrbchtliche Summen in der Finanzvorlage, und das Lands-
ting weigerte sich, diesen Herabsetzungen beizutreten. Es erwies sich unmaglich,
eine Verstandigung zuwege zu bringen, und da fiberdies, wie im vorigen Paragraphen
erwahnt, die Verhandlungen uber eine zeitweilige Bewilligung scheiterten, stand man
am 1. April 1885 ohne alle und jede finanzielle Bewilligung. Der K6nig schlo3 des-
halb den Reichstag, und es wurde abermals ein provisorisches Bewilligungsgesetz
erlassen. Wahrend das provisorische Gesetz vom 12. April 1877 als eine Folge davon,
dalI der Konflikt damals nicht finanzieller Natur war, sich darauf beschranken konnte,
auller den notwendigen laufenden Ausgaben diejenigen Ausgabesummen mit auf-
zunehmen, welche von beiden Tingen anerkannt worden waren, folgte es jetzt aus
der verdnderten Sachlage, daB das Ministerium dem K6nige anraten muBte, weiter
zu gehen. In Ubereinstimmung hiermit hieB es im provisorischen Gesetz vom
1. April 1885, daI die Regierung ermachtigt sei, die bestehenden Steuern und Ab-
gaben zu erheben und die zur gehbrigen Fiihrung der Staatsverwaltung erforder-
lichen Ausgaben zu bestreiten, hierunter diejenigen einbegriffen, welche von beiden
Tingen angenommen worden waren, doch so, daB die Hauptsummen und die be-
sonderen Posten der Finanzvorlage nicht diberschritten werden diirften. Die Budgets
der einzelnen Ministerien wurden demnachst im Staatsrate festgestellt und darauf
in derselben Weise wie im Jahre 1877 veriffentlicht.

Sobald der Reichstag im Oktober 1885 zusammengetreten war, wurde eine diesem
provisorischen Finanzgesetz gleichlautende Vorlage zufolge privater Initiative dem Volks-
tinge unterbreitet und von diesem verworfen; aber die Regierung weigerte sich aus den
oben im § 56 angefifihrten Griinden, diese Verwerfung als rechtsgiiltig anzuerkennen,
sondern erklarte, selbst das provisorische Gesetz vorlegen zu wollen, wenn die erste Be-
ratung der Finanzvorlage fir das kommende Jahr beendigt sei. Dazwischenkomnmende
Umstande veranlaf3ten eine Vertagung des Reichstages, und erst gegen Ende Januar
wurde das provisorische Gesetz von der Regierung dem Volksting unterbreitet.
Hierauf verwarf dieses Ting das Gesetz am 25. Januar. Am folgenden Tage wurde
eine kinigliche Resolution erlassen, in welcher der Kanig kraft der ihm durch den
§ 11 des Grundgesetzes erteilten allgemeinen Machtbefugnis die Regierung ermachtigte,
vorldufig die laufenden Staatsausgaben zu bestreiten. Die Steuererhebung wurde in
der Resolution nicht besonders erwahnt. Diese Resolution bildete bis zum 10. Fe-
bruar die Grundlage fir die Bestreitung der Staatsausgaben; an diesem Tage wurde
ein neues provisorisches Bewilligungsgesetz fir den verbleibenden Teil des Finanzjahres
1885-86 erlassen, nachdem der Reichstag zwei Tage vorher geschlossen worden war,
weil eine Fortsetzung offensichtlich unniitz gewesen sein wiirde.

Die Budgetvorlage fir das Jahr 1886-87 war sogleich im Oktober 1885 vom
Volksting ohne weitere Verhandlung verworfen worden. Als der Reichstag nach der
Vertagung wieder zusammengetreten war, wurde die Vorlage von der Regierung dem
Landstinge unterbreitet, um dariiber Aufklarung zu erhalten, welche Ausgaben dieses
Ting billigen wiirde. Das Landsting leistete dieser Aufforderung Folge, und am
26. Marz 1886 wurde demnachst ein provisorisches Bewilligungsgesetz fir das Jahr
1886-87 erlassen, welches die Regierung ermachtigte, die zur gehbrigen Fiihrung
der Staatsverwaltung erforderlichen Ausgaben zu bestreiten, mit der gewbhnlichen
Beschrankung hinsichtlich der vorgelegt gewesenen Budgetvorlagen (also ohne aus-
driicklichen Verweis auf die Abstimmungen des Landstings).

Beim Zusammentreten des Reichstags im Oktober 1886 wurden im Volkstinge
im Wege der privaten Initiative zwei den provisorischen Bewilligungsgesetzen vom
10. Februar und 26. Marz gleichlautende Vorschlage vorgelegt. Der erste dieser Vor-
schlage wurde an den Ausschull fUr die Geschaftsordnung gewiesen, indem ja das
entsprechende vorldufige Gesetz seinem Inhalte nach mit dem Ausgang des Finan-
jahres abgelaufen war (vgl. oben § 55). Der zweite Vorschlag wurde am 12. Oktober
verworfen. Drei Tage spater fiel das oben im § 56 erwdhnte Urteil des Hachsten Ge-
richtes, welches dem Standpunkte der Regierung gem&a8 feststellte, daI die Ver-
werfung einer Privatvorlage gleichen Inhalts wie ein provisorisches Gesetz die Auf-
hebung des letzteren nicht bewirken k6nne. Im Dezember legte der Finanzminister
die beiden provisorischen Gesetze dem Volkstinge vor. Das Gesetz vom 10. Februar
wurde wiederum an den Geschaftsausschuf8, das Gesetz vom 26. Mdrz ohne weitere
Verhandlung und ohne Abstimmung an den Finanzausschul gewiesen. Weder von
dem einen noch von dem anderen der beiden Ausschiisse wurde Weiteres vorgenommen.
Mit der stillschweigenden Genehmigung des Volkstinges behielt somit das vorn Kdnige
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erlassene provisorische Bewilligungsgesetz seine Giiltigkeit als eine gesetzliche Grund-
lage fir die Finanzverwaltung wahrend des ganzen Finanzjahres 1886-87.

Die nachgiebige Stimmung, welche hierin unverkennbar an den Tag trat, und
die sich auch auf dem Gebiete der allgemeinen Gesetzgebung Ausdruck gab, ffihrte
jedoch in den folgenden Jahren in Betreff der Finanzgesetze zu keinem praktischen
Ergebnis. Zwar wurde eine derartige Verwerfung von seiten des Volkstinges, wie im
Oktober 1885, nicht mehr bewerkstelligt; allein es wurde in den folgenden sieben
Jabren kein Einverstandnis fiber den reellen Inhalt der Budgetvorlagen zuwege ge-
bracht. Der Stein des Anstolles lag hauptsachlich teils in den oben im § 56 er-
wdhnten, noch immer rechtskraftigen provisorischen Gesetzen, teils darin, daB3 auf
Grund der provisorischen Bewilligungen der vorhergehenden Jahre namentlich auf
dem Gebiete des Verteidigungswesens Staatsarbeiten begonnen oder Bestellungen
gemacht waren, welche nicht sofort zum AbschluB3 hatten gebracht werden kinnen,
und zu deren Fortsetzung also Bewilligungen in den spateren Budgetvorlagen ge-
fordert wurden. Samtliche hierdurch veranlalite Ausgaben weigerte sich das Volks-
ting zu bewilligen, wahrend von seiten der Regierung behauptet wurde, da3 die
provisorischen Gesetze, welche vom Landstinge nicht zu Ende behandelt waren,
durch Abstimnungen fiber das Finanzgesetz nicht au3er Kraft gesetzt werden
konnten, wie es denn auch in der Natur der Sache 14ge, daB die begonnenen Staats-
arbeiten zu Ende geffihrt und die gemachten Bestellungen empfangen und bezahit werden
miilten. Hauptsachlich an diesen Divergenzpunkten strandeten die Finanzgesetz-
vorlagen in allen folgenden Jabren bis 1894, wobei es sich jedes Jahr wiederholte,
daBI der Reichstag beim Auflauf des Finanzjahres geschlossen und ein neues provi-
sorisches Bewilligungsgesetz erlassen wurde. In den ersten Jahren wurden die
Budgets der einzelnen Minister in ihrer Gesamtheit im Staatsrate festgestellt; spater
beschrankte man sich darauf, die k8nigliche Genehmigung fir solche Ausgaben ein-
zuholen, welche nicht von beiden Tingen akzeptiert worden waren.

Das erste der dergestalt unter verhaltnismBig friedlicheren Auspizien erlassenen
provisorischen Bewilligungsgesetze, das Gesetz vom 1. April 1887, wurde in der
Oktobersession desselben Jahres dem Volkstinge vom Finanzminister sofort vor-
gelegt in der Erwartung, daB3 das Ting, ebenso wie im vorhergehenden Jahre, das
Gesetz unbehandelt werde liegen lassen. Diese Erwartung wurde indessen getduscht,
indem das Volksting das Gesetz verwarf. Die Folge hiervon war, daB3 der Reichstag
auf Anfang Dezember vertagt und ein neues provisorisches Bewilligungsgesetz erlassen
wurde. Als der Reichstag wieder zusammentrat, wurde dies -neue Bewilligungsgesetz
nicht gleich von der Regierung vorgelegt. Trotz dem Urteil des H6chsten Gerichtes
von 1886 suchte die Linke ihre Behauptung aufrechtzuerhalten, daB ein provi-
sorisches Gesetz rechtskraftig verworfen werden kinne, nachdem es im Wege der
privaten Initiative eingebracht worden sei. Ein dem vorlaufigen Gesetze gleich-
lautender Vorschlag wurde im Volksting privat eingebracht und eine sogenannte Ver-
werfung in derselben Weise wie 1885 und 1886 bewerkstelligt. Als die Regierung,
ohne hierauf Riicksicht zu nehmen, wenige Tage spater das Gesetz vorgelegt hatte,
ffihrte der Wortfiihrer der Opposition aus, daB die jetzt vorliegende Regierungs-
vorlage kein giiltiges provisorisches Gesetz sei, weil das provisorische Gesetz schon
vorher durch Abstimmung des Tings auBer Kraft gesetzt worden ware, sondern
nur ein Vorschlag zu einer zeitweiligen Bewilligung. Mit dieser Begriindung wurde
das Gesetz an den FinanzausschuI gewiesen, wo es bis zum Schlusse des Finanz-
jahres unbehandelt liegen blieb. Dies wiederholte sich nun fortwbhrend in den
folgenden Jahren. Die Regierung liel jedesmal das Volksting erst eine nicht als rechts-
giiltig anerkannte Verwerfung einer Privatvorlage vornehmen, worauf dann die Re-
gierungsvorlage erschien, welche an den Finanzausschul3 gewiesen wurde, so da83 die
zu Anfang jedes Finanzjahres erlassene provisorische Bewilligung fir die Finans-
verwaltung des ganzen Jahres tatsachlich maflgebend war.

Es wurden im Laufe dieser Jahre ein paarmal Vergleichsverhandlungen ein-
geleitet, welche jedoch erst 1894 vom Gliick gekr5nt wurden. Beim Vergleich von
1894 wurden, wie im § 56 erwdhnt, die noch giiltigen provisorischen Gesetze aus der
Konfliktszeit dem Volkstinge zu rechtskrdftiger Verwerfung vorgelegt. Rick-
sichtlich der kraft der provisorischen Bewilligungen seit 1885 getroffenen Ver-
anstaltungen - besonders eine Reihe Befestigungsanlagen um Kopenhagen -
welche schon de facto respektiert werden mullten, wurde es in dem im § 56 er-
wahnten Reichstagsbeschluf3 ausgesprochen, daB ein jedes der Tinge sich seine
Stellung vorbehalte und das Volksting noch dazu sein Recht, wegen dieser Anlagen
Anklage zu erheben; eventuelle mit denselben in Verbindung stehende Bewilligungen
wirden deshalb nur als ein Ausdruck daffir zu betrachten sein, daB jene Anlagen nun
einmal da seien. -

Wdhrend das provisorische Bewilligungsgesetz vom 12. April 1877 im ganzen
genommen so ziemlich spurlos fibers Land hinging, gaben die spdteren entsprechenden
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Cesetzo dazu Veranlassung, da3 inehrere BUrger des Staates - ibrigens bald in
bedeutend abnehmender Anzahl - sich weigerten, die sie treffenden direkten
Staatssteuern zu erlegen, indem sie sich darauf beriefen, da3 die Erhebung der Steuern
auf Grund eines provisorischen Gesetzes nach dom § 49 des Grundgesetzes un-
berechtigt sei. Alle derartigen Einwendungen wurden jedoch von den Untergerichten
verworfen uind die Steuern nachher, we es erforderlich war, durch Zwangsvollstrockung
eingetrieben. Nur in ganz vereinzelten Fdllen wurde Berufung an die Obergerichte
eingelegt. Diese haben sich sodann ausgesprochen, daf3 sich aus dem § 49 des Grund-
gesetzes nichts weiter herleiten li3t, als da3 die Steuererhebung erst dann stattfindeni
darf, wenn eine gesetzliche Grundlage dafiir vorhanden ist, ohne da3 es hierdurch
entschieden ist, ob nur ein voin Reichstag angenornmenes und vom K6nig bestatigtes
Gesetz als solche Grundlage dienen kann, oder ob ein vom K6nig in Gemal3heit des
§ 25 des Grundgesetzes erlassenes provisorisches Gesetz hinlanglich sei. Dem Hbchsten
Gericht ist die Frage nicht vorgelegt gewesen. Auch hat das Volksting keine Schritte
vorgenommen, um das Ministeriun wegen der Erlassung der provisorischen Finanz-
gesetze vor den Reichsgerichte zu belangen.

§ 75. Nachtragsbewilligungsgesetze. Vic oben im § 72 bemerkt, hat
es sich als praktisch unm6glich erwiesen, ein so sehr spezialisiertes Staats-
budget wie das danische auf eine solche Weise im voraus festzusetzen, daB
der Fall, andere Ausgaben als die durch das Finanzgesetz bewilligten im
Laufe des Finanzjahres machen zu miissen, nicht eintreten kdnne. Die
Erkenntnis dieser Unm6glichkeit hat in den §§ 48 und 49 des Grundgesetzes
ihren Ausdruck gefunden, indem diese die Nachtragsbewilligungsgesetze
(Tillegsbevillingslove) als den Finanzgesetzen koordiniert nennen. Das
Grundgesetz von 1849 kannte diesen Begriff nicht; aber schon im ersten
Finanzjahre 1850-51 machte der praktische Bedarf die Erlassung eines
sich an das Finanzgesetz anschlieenden Nachtragsetats notwendig, und
dies hat sich seitdem regelmiafig jedes Jahr wiederholt.

Die in den Nachtragsbewilligungsgesetzen aufgeffihrten Ausgaben sind
zweifaoher Art. Ihrer Benennung gemaB sol1ten diese Gesetze zunachst
Nachtrage zu den Finanzgesetzen und mit diesen konform sein, also Ge-
setze sein, welche die Minister zum voraus ermachtigen, gewisse Ausgaben
zu bestreiten. Dieser Begriff ist es, welcher dem § 49 des Grundgesetzes
zugrunde liegt, insofern derselbe bestimmt, daB keine Ausgabe gemacht
werden darf, welche nicht durch das Finanzgesetz oder ein Nachtrags-
gesetz bewilligt ist. Da indessen die Nachtragsetatsgesetze der Regel nach
dem Reichstage erst in der letzten Halfte des Finanzjahres vorgelegt werden
kbnnen und die Behandlung derselben zumal langere Zeit in Anspruch zu
nehmen pflegt, so hat man es nicht dabei bewenden lassen k6nnen, Ver-
ausgabungen in nicht vorhergesehenen Fallen so lange aufzuschieben, bis
eine gesetzliche Grundlage fiir dieselben zuwegi gebracht worden ist. Es
ist Ingst in der Praxis durchaus festgestellt, daB die Minister, wenn es
sich im Laufe des Finanzjahres als notwendig erweist, Ausgaben zu be-
streiten, die nicht bei der Abfassung des Finanzgesetzes in Rechnung ge-
bracht waren, dieselben unter Erwartung der Nachbewilligung sofort be-
streiten, gleichgiiltig ob der Reichstag zur betreffenden Zeit versammelt
ist oder nicht. Es wird dann in der Regel dem Reichstage spater eine Vor-
lage zu einem gemeinschaftlichen Nachtragsbewilligungsgesetz unterbreitet,
in welcher im AnschluB an die einzelnen Paragraphen und Unterkonti des
Finanzgesetzes teils die schon gehabten Ausgaben, teils die Summen, welche
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die Minister noch ferner wahrend des Finanzjahres verausgaben zu diirfen
wiinschen, aufgefiihrt sind. Hinsichtlich der Ausgaben, die schon gemacht
worden sind, ist das Nachtragsbewilligungsgesetz also eine Nachbewilligung,
eine nachfolgende Anerkennung der Ausgaben. In formeller Beziehung wird
indessen in den Nachtragsbewilligungsgesetzen kein Unterschied zwischen
den eigentlichen Zulagebewilligungen und den Nachbewilligungen gemacht.

Die nachfolgende Anerkennung von Ausgaben, welche ohne vorher-
gegangene Bewilligung bestritten sind, braucht jedoch der Praxis zufolge
nicht durch ein Nachtragsbewilligungsgesetz nachgesucht und erteilt zu
werden. Es ist haufig der Fall, daB die Frage von der Decharge fUr der-
artige Ausgaben erst dann aufgeworfen wird, wenn die Staatsrechnung fir
das betreffende Finanzjahr dem Reichstag zur Beschluf3nahme vorgelegt
wrird (siehe hieriiber den folgenden Paragraphen). Ob die Minister die
rechnungsmiiffige Priifung abwarten oder ob sie sofort Decharge nachsuchen
wollen, beruht in der Praxis zunachst darauf, ob die betreffende Ausgabe
gesetzlich bestimmt war oder nicht.

E i n n a h m e n, die bei der Festsetzung des Finanzgesetzes nicht in An-
schlag gebracht sind, k6nnen in der Regel ohnc weiteres erhoben werden,
und solche nicht vorhergesehene Einnahmen werden meistens nur dann
in die Nachtragsbewilligungsgesetze aufgenommen, wenn Zweifel vorliegt
fiber die konstitutionelle Berechtigung der Minister, dieselben zu erheben,
oder iiber das Konto, worunter sie gebracht werden sollen.

Die Nachtragsbewilligungsgesetze sollen dem § 48 des Grundgesetzes
zufolge immer, ebenso wie das Finanzgesetz, dem Volksting zuerst vor-
gelegt werden.

§ 76. Rechnungswesen and Revision. 1. Samtliche Beamte, denen
die Erhebung von Einnahmen fiir den Staat anvertraut ist (Hebungs-
beamten) 1), sind zur Buchfiihrung und Einsendung der Rechnungen ver-
pflichtet. Letzteres soll nach ausfifirlichen Vorschriften in einer Reihe
von Verordnungen vom 8. Juli 1840 fiber das Kassen- und Rechnungs-
wesen des Staates und mehreren Spezialbestimmungen in der Regel monat-
lich oder vierteljahrig geschehen. Die Revision der Rechnungen erfolgt
fir die direkt in die Staatskasse eingehenden Geldmittel durch zwei dem
Finanzministerium unterstellte Revisionsdepartements. Fiir die im § 65 er-
wainten besonderen Staatsstiftungen werden die Rechnungen in einigen Fallen
von demjenigen Ministerium revidiert, welchem die Stiftungen unterstehen,
in anderen Fallen von der Stiftsobrigkeit (§ 61) oder anderen Beh6rden.
Die Entscheidung fiber die an den Rechnungen gemachten Ausstellungen
steht in der Regel derselben Beh6rde zu, welche die Revision bewerkstelligt.
Durch eine der oben erwahnten Verordnungen von 1840, gemeinsame
Vorschriften fir das Kassen- und Rechnungswesen enthaltend, ist in

1) Unter der Bezeichnung eines Hebungsbeamten (Oppebarselsbetjent) versteht
man in Danemark einen jeden Beamten, welcher im Haupt- oder Nebenamte mit der
Erhebung von Steuern oder sonstigen Einnahmen fir Staat oder Kommune beauf-
tragt ist.



Rechnungswesen und Revision.

Bezug auf die von untergeordneten Beharden getroffenen Entscheidungen
Berufung an den betreffenden Minister gestattet. Dagegen ist an derselben
Stelle vorgeschrieben, daB Rechnungsdezisionen den Gerichten nicht zur
Entscheidung vorgelegt werden kinnen. Aufer durch diese Rechnungs-
prtifung wird iiber die staatlichen Hebungsbeamten durch Kassenrevisionen
Kontrolle geffihrt, welche teils durch die Amtsmdnner, teils in gewissen Fallen
durch ministerielle Kasseninspektoren vorgenommen werden.

Eine administrative Kontroll iber das zentrale Kassenwesen des Staates
wird im Finanzministerium ausgeiibt, woselbst iiber samtliche Einnahmen
und Ausgaben der Staatskasse Buch gehalten wird, und wo alle von den
einzelnen Ministerien ausgehenden Einnahme- und Ausgabeorders, die in
dter gesamten Staatsrechnung als solche hervortreten, vor der Expedition
notiert werden.

2. Von dieser, von der Alleinherrschaft vererbten administrativen
Revision und Kontrolle verschieden ist die durch das Grundgesetz ge-
schaffene konstitutionelle Kontrolle, welche der Reichstag iiber die von
den Ministern geleitete Finanzverwaltung fithrt. Hieriiber sind die Vor-
schriften im § 50 des Grundgesetzes enthalten, welcher bestimmt, daB jedes
der beiden Tinge zwei besoldete Revisoren ernennt, um die jahrliche
Staatsrechnung durchzugehen und dariiber zu wachen, da8 alle Ein-
kiinfte des Staates darin aufgefithrt sind, und daB keine Ausgaben, welche
gegen das Finanzgesetz (worunter die Nachtragsetatsgesetze mitgerechnet
werden miissen) streiten, stattgefunden haben. Die Staatsrechnung ist sodann
zugleich mit den Bemerkungen der Revisoren dem Reichstage zur Beschlu8B-
fassung vorzulegen. Ferner heiflt es im § 50, daB Abdnderungen in diesen
Bestimmungen durch Gesetz geschehen kinnen (siehe oben § 66).

Die Staatsrechnung wird nach AbschluB der oben im § 70 erwahuten
dreimonatlichen Verldngerungsperiode vom Finanzministerium ausgearbeitet
und im Staatsrate dem K6nig vorgelegt, welcher alsdann die Veriffent-
lichung derselben zu befehlen pflegt. Beim Zusammentreten des Reichs-
tages im Oktober (also ein halbes Jahr nach Ablauf des Finanzjahres) wird
sie demnach demselben vorgelegt und gleichzeitig den in der vorhergehenden
Sitzungsperiode gewahiten Revisoren iibergeben. tOber die Wahl derselben
und die Art und Weise, in welcher sie ihre Aufgabe zu erledigen haben, sind
1867 von beiden Abteilungen des Reichstags gleichlautende Vorschriften
angenommen worden. Diesen zufolge werden die Revisoren fir je ein Finanz-
jahr gewahIt. Es ist nicht notwendig, daB sie Mitglieder des Reichstags
sind; doch ist dies gew6hnlich der Fall gewesen. Es ist ihnen auferlegt, die
Arbeit so zu f6rdern, daB ihr Bericht mit Aufklarungen iiber die vor-
gefundenen Nichtiibereinstimmungen zwischen dem Finanzgesetze und der
Staatsrechnung vor dem 1. Oktober des auf den SchluB der Finanzperiode
nichstfolgenden Jahres an die Minister und an den Reichstag gedruckt
iibersendet werden kann. In dem Berichte sollen bestimmt formulierte
Antrage in Bezug auf diejenigen Punkte gestellt werden, welche nach der
Auffassung eines Revisors eine Besohlutfassung des Reichstags veranlassen
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m6chten. Es ist den Revisoren selbst iiberlassen, in welchem Umfange
sie vor der Abgabe ihres Berichts Fragen an die Minister stellen oder den-
selben Auskiinfte abfordern wollen (vgl. § 50 des Grundgesetzes). Jeder
Revisor ist berechtigt, fir sich besondere Anmerkungen und Vorsohidge zu
machen. AuBer seiner Besoldun g, welche fir jede Staatsrechnung berechnet wird,
erhilt jeder Revisor einen kleineren Betrag zur Entlohnung von Hilfskrdften.

Die Aufgabe der Revisoren wird nicht so aufgefaf3t, als ware sic allein
darauf beschrinkt, zu kontrollieren, daB alle Einnahmen in der Staats-
rechnung aufgefiihrt und die kalkulatorisch oder bestimmt erteilten Be-
willigungen nicht iiberschritten sind. Sie nehmen iiberhaupt eine kritische
Revision der stattgefundenen Verwaltung vor, so wie diese in der abgelegten
Rechnung zutage tritt, und ihre Begutachtungen haben den AnstoB zu
mehreren Reformen in der Staatshaushaltung, namentlich mit Bezug auf
die Okonomie der Militarverwaltung gegeben. In den spateren Jahren hat
man jedoch die Revision in einigen Beziehungen als nicht v6llig befriedigend
befunden, und eine zusammenfassende Erwagung sdmtlicher sowohl die
administrative Revision als auch die Staatsrevision betreffenden Fragen
ist von seiten des Finanzministers in Aussicht gestellt worden.

Die schlieBliche GutheiBung der Staatsrechnung geschieht nicht durch
Gesetz, sondern durch einen BesehluB beider Tinge. Dieser ist bisher den
Worten nach darauf gegangen, daB der Reichstag sei es ginzlich, sei es
mit gewissen Vorbehalten oder Bemerkungen auf das Recht, die Verant-
wortlichkeit wegen der Staatsrechnung geltend zu machen, verzichtete.
Da indessen nicht der ,,Reichstag", sondern allein das Volksting die Ver-
antwortlichkeit geitend machen kann, hat man in der Reichstagssession
1911-12 iiber eine andere Formulierung verhandelt. Die diesbeziiglichen
Erwagungen wurden jedoch nicht zu Ende geffihrt. Ein ausdriicklicher
Vorbehalt kann entweder so lauten, daB eine gewisse Ausgabe oder sonstige
Postierung passieren kinne, in welchem Falle die Verantwortlichkeit auch
wegfallt und die besondere Hervorhebung nur konstatierea soll, daB nach
der Auffassung des Reichstages eine Unregelmafigkeit vorliege, oder auch
daB eine Ausgabe nicht passieren kann, welches zur Folge hat, daB das
Recht, die Verantwortlichkeit daffir geitend zu machen, vorbehalten ist
und vom Volksting durch Anklage beim Reichsgericht verwirklicht werden
kann. Die schlieBliche Decharge erfordert einen iibereinstimmenden Be-
schluB der beiden Tinge (siehe hieriiber naher im § 35 oben). Riicksichtlich
der Staatsrechnungen fUr die Finanzjahre 1877-78, 1878-79, 1881-82
und 1885-94 ist keine Decharge erteilt worden.

Es ist im Grundgesetz nicht vorgeschrieben, daB die Staatsrechnung
zuerst im Volksting behandelt werden sol, und in der Praxis wird eine solche
Regel auch nicht befolgt, indem es auf Ubereinkunft zwischen den Prasi-
denten der beiden Tinge beruht, in welchem die jedesmalige Rechnungs-
vorlage zuerst beraten werden sol. Gew6hnlich alternieren sie.

§ 77. Die Verantwortlichkeit fUr nichtbewilligte Ausgaben. Wie schon
in § 72 bemerkt, wird die Frage, ob eine gewisse Ausgabe, fir welche der



Die Verantwortlichkeit fiur nichtbewilligte Ausgaben.

Reichstag keine Decharge hat geben wollen, nach dem Finanzgesetz oder
einem Nachtragsetatsgesetz berechtigt gewesen ist oder nicht, in letzter
Instanz vom Reichsgericht entschieden. Komint dieses Gericht zu dem
Resultat, daB die betreffende Ausgabe nicht bewilligt war, so hat man mit
Hinweisung auf den § 49 des Grundgesetzes behauptet, es sei damit zugleich
entschieden, da8 ein Rechtsbruch vorliege, den das Reichsgericht als einen
solchen anerkennen und je nach Umstanden mit Strafe oder mit der Auf-
erlegung eines Schadenersatzes ahnden miisse. Diese Behauptung ist jedoch
schwerlich richtig und ist auch nicht in der Praxis anerkannt.

Erstlich kann der Staat rechtlich zu einer Ausgabe verpflichtet sein,
obgleich dieselbe weder ins Finanzgesetz noch in ein Nachtragsetatsgesetz
aufgenommen ist. Es kan n freilich nach dem oben in § 71 Bemerkten
in dem Umstande, daB eine der Staatskasse zufolge eines Gesetzes oder aus
einem anderen Rechtsgrunde, wie z. B. einem Vertrag obliegende Ver-
pflichtung zu einer Zahlung nicht ins Finanzgesetz aufgenommen worden
ist, der von den gesetzgebenden Faktoren ausgesprochene Wille liegen, daB
diese Ausgabe nicht gemacht werden darf, und ein auf diese Weise gesetzlich
ausgesprochener Wille muB rechtlich in allen Fallen giiltig sein, wo die be-
treffende Verpflichtung der Staatskasse durch ein gewbhnliches Gesetz auf-
gehoben werden konnte. Wenn es sich in dieser Beziehung um Forderungen
handelt, welche Privatpersonen an die Staatskasse haben, so kommt es in erster
Reihe darauf an, ob eine Verweigerung dieser Forderung seitens der gesetz-
gebenden Gewalt gegen das in § 82 des Grundgesetzes aufgestellte Prinzip der
Unantastbarkeit des Eigentumsrechtes streiten wiirde (oben § 23). Es folgt
indes aus den im § 71 dargestel1ten Grundsatzen vom Verhaltnis des Finanz-
gesetzes zur Uibrigen Gesetzgebung, daB die Weigerung, eine in einem Gesetz
oder Vertrage oder auf ahnliche Weise begrindete Ausgabe zu bewilligen in der
Regel nicht als eine gesetzlich ausgesprochene Erklarung, daB die Ausgabe
nicht gemacht werden darf, angesehen werden kann, sondern gemeiniglich
nur zu erkennen gibt, daB man, ehe eine Auszahlung stattfindet, die Frage,
ob die Staatskasse von Rechts wegen hierzu verpflichtet sei, von den Ge-
richten entscheiden zu lassen witnscht. In Vbereinstimmung hiermit sind
mehrmals die Minister im Namen der Staatskasse durch Richterspruch ver-
urteilt worden, Summen, die nicht bewilligt waren, zu bezahlen. Wofern
nun ein Minister, der Anschaunng des Reichstags oder des einen Tinges
zuwider, den zur Auszahlung verpflichtenden Rechtsgrund fir richtig halt,
und wenn das Reichsgericht ihm hierin beipflichtet, so kann er schwerlich
zur Verantwortung gezogen werden, weil er gutwillig die nichtbewilligte
Summe bezahit hat, ohne sich zuvor von der betreffenden Privatperson
gerichtlich belangen zu lassen.

Sodann darf es bei der Frage von der Verantwortlichkeit der Minister
fir nicht bewilligte Ausgaben nicht lbersehen werden, daB sich eine
mehr als halbhundertjahrige Praxis gebildet hat, der zufolge die Minister
Jahr fiir Jahr, sowohl wenn der Reichstag versammelt ist, als auch
wenn dies nicht der Fall ist, ohne daB man von irgendeiner Seite her
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dagegen Einspruch getan hat, eine Menge solcher Ausgaben in Erwartung
der Nachbewilligung oder der Decharge bei der Prifung der Staatsrechnungen
bestreiten. Dies geschieht selbstverstandlich auf die eigene Verantwortlichkeit
der Minister hin; der so etablierte Stand der Dinge fiihrt aber unumganglich
zu der Konsequenz, daB die Verweigerung einer Nachtragsbewilligung oder
einer Staatsrechnungsdecharge nicht ohne weiteres bewirken kann, daB die
Ausgabe als unrechtmdBig anzusehen ist. Es mu8 dem Reichsgericht diber-
lassen bleiben, dariiber zu entscheiden, ob die Zahlung, obgleich sie nicht
bewilligt war, doch nicht fiir geharig angesehen werden miisse, so daB der
Minister von der Annahme ausgehen diirfte, daB eine Nachbewilhgung
nicht verweigert werden wiirde. Und wenn das Reichsgericht zu diesem
Resultat gelangt, so ist der Minister der Verantwortlichkeit iiberhoben. Dieser
Grundsatz von dem seibstandigen Priifungsrecht des Reichsgerichtes rick-
sichtlich nichtbewilligter Ausgaben ist im Reichsgerichtsurteil von 1856
(Riistungen in Veranlassung des Krimkrieges, vgl. oben § 36) sowie im Urteil
in der letzteren der beiden im Jahre 1877 verhandelten Reichsgerichts-
anklagen (Oberschreitung der Bewilligung zum Bau des k6niglichen Theaters)
bestimmt ausgesprochen. Durch das erstgenannte Urteil veranlalt, wurde
im Volksting aus der Privatinitiative ein Gesetzesvorschlag betreffend die
Verantwortlichkeit der Minister fUr finanzielle tUberschreitungen eingebracht,
welcher feststellen sollte, da8 das Reichsgericht inkompetent sei, die Recht-
mdBigkeit der ohne Bewilligung abgehaltenen Ausgaben zu priifen; dieser
Vorsohlag fand jedoch sowoh1 seitens der Regierung als auch im Landsting
Widerstand und fiel durch.

Wenn ein Minister unrechtmdBig und ohne Vorbehalt eine Summe aus
der Staatskasse hat ausbezahlen lassen, entsteht die Frage, ob diese von
der betreffenden Privatperson wieder zuriickgefordert werden kann. Dieses
sol nach der Meinung Einiger in gewissen FIllen geschehen kbnnen, indem
darauf hingewiesen wird, daB das Budget in Gesetzesform festgesetzt wird
und deshalb fir die BUrger verbindende Kraft haben miisse. Wenn jemand
keine vom Finanzgesetz unabhdngige Rechtsforderung habe und er auBer-
dem aus dem Finanzgesetz ersehen k6nne, daB die Summe nicht bewilligt
sei - was er freilich in gar vielen Fallen nicht sehen kann - so werde er
sich dessen nicht entschlagen k6nnen, die Summe zuriickzuzahlen, selbst-
verstandlich jedoch nur gegen Zurtickgabe der von ihm geleisteten Gegen-
prastation. Hiergegen hat man jedoch geltend gemacht, daB der Private
sich darauf berufen kinne, daB er mit der gesetzlichen Administration der
Finanzen kontrahiert habe und richt verpflichtet sein kinne, die oftmale
zweifelhafte Frage von der finanziellen Kompetenz der Minister zu unter-
suchen. Diese letztere Auffassung muB sicherlich als richtig angesehen
werden in allen Fallen, wo die den Ministern im allgemeinen zustandige Be-
rechtigung, im Namen der Staatskasse Kontrakte abzuschlieBen sowie Rechts-
forderungen gegen die Staatskasse a.nzuerkennen, nicht durch besondere
Bestimmungen ausgeschlossen ist, wie dies z. B. beim Verkauf von Domanen,
Aufnahme von Staatsanleihen u. dgl. der Fall ist.



Die Kriegsmacht. Allgemeines.

Fiinftes Kapitel. Die Kriegsmacht.
§ 78. Allgemeines. Die Frage von der Ordnung der Landesverteidigung

ist seit einer langen Reibe von Jabren ein Gegenetand des Streites zwischen
den politischen Parteien Ddnemarks gewesen. Ganz besonders hat der Zwist
sich um die Befestigung der Hauptstadt gedreht. Diese Frage bildete einen
der Hauptstreitpunkte in dem politischen Kampfe der Jahre 1885-94,
welcher im § 74 erwahnt worden ist. Durch provisorische Bewilligungen
wurde in jenen Jahren ein vorlaufiger AbschluB des Befestigungswesens
herbeigeffihrt, und durch die Ubereinkunft zwischen den beiden Ab-
teilungen des Reichstags, womit die provisorische Periode 1894 endigte,
akzeptierte die Opposition - mit einem Vorbehalt riicksichtlich der Gesetz-
lichkeit der getroffenen Veranstaltungen - den dermaBen geschaffenen
Zustand, und es wurde ein Zusatz zum Heergesetz angenommen, wodurch
der hiernach erheischten Erweiterung der Festungsartillerie usw. einiger-
maBen geniigt wurde. Ferner wurde in dem in §§ 56, 73 und 74 er-
wahuten ReichstagsbeschluB vom 2. und 3. April 1894 gemeinsam aus-
gesprochen, daB die Ordnung des Verteidigungswesens nur das Ziel zu ver-
folgen habe, Danemark gegen Angriffe zu verteidigen und bei Zusammen-
st6Ben anderer Michte die Neutralitdt zu beschiitzen, und die Regierung
wurde aufgefordert, bei giinstiger Gelegenheit die allgemeine Anerkennung
und Respektierung dieser Neutralitat anzustreben. Von diesbeziiglichen
internationalen Vereinbarungen ist jedoch spaterhin keine Rede gewesen,
abgesehen von zweien Konventionen vom 23. April 1908 iiber die Auf-
rechterhaltung des territorialen Status quo in den an die Nordsee und
an die Ostsee grenzenden Gebieten, welchen Konventionen Danemark bei-
getreten ist.

Uber die Aufetellung jedes allgemeinen Grundsatzes hinaus zeigte ,ich
indessen in den folgenden Jahren noch immer wenig Einigkeit. Nachdem
die Linke 1901 die Regierung iibernommen hatte, wurde durch ein Gesetz
vom 7. Mdrz 1902 eine Kommission zur Aufstellung eines einheitlichen
Plans fiir die gesamte Landesverteidigung eingesetzt. Diese Kommission
schloB erst 1908 ihre Arbeit, und auf Grund derselben ergingen demndchst
unterm 30. September 1909 elf Gesetze iiber die Organisation der Kriegs-
macht, Besoldungen, Befestigungen, Steuererh6hungen usw. Die Haupt-
ziige dieser Neuordnung waren Abstellung bestehender Mangel in der
Organisation und dem Material des Heeres und der Marine, Verstarkung
der Befestigung Kopenhagens von der Seeseite und neue Kiistenbefestigungs-
anlagen zur Sicherung der Kiiste Seelands und zur Unterstiitzung der Ver-
teidigung zur See, wogegen es trotz mehrseitigen lebhaften Widerstandes
besohlossen wurde, daB die Landbefestigung Kopenhagens im Jahre 1922
niedergelegt werden soll. Bis dahin werden zur Erhaltung der Land-
befestigung dieselben Betrage verwendet, die im Finanzjahr 1909-10
daffir bewilligt wurden. Die durch die Neuordnung veranlaBten gra8eren
Ausgaben wurden den h6her besteuerten Biirgern durch das oben im § 68
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sub 2 besprochene Gesetz tiber Erh6hung der staatlichen Einkommen- und
Vermbgenssteuer auferlegt.

§ 79. Die Organisation der Kriegsmacht. Das Grundgesetz von 1849
sprach im § 23 aus, daB der K6nig die oberste Gewalt iiber die Land- und
die Seemacht habe. Diese Bestimmung ist aber, wie schon vorhin im § 34
erwahnt, im revidierten Grundgesetz von 1866 ausgelassen. Es ist an der
angefiihrten Stelle bemerkt worden, daB man hiernach zweifelsohne nicht
befugt ist, dem K6nige in Bezug auf militarische Kommandosachen eine
andere Stellung anzuweisen als bei allen iibrigen Staatsangelegenheiten,
so daB etwa ministerielle Gegenzeichnung nicht erforderlich ware, um den
Militarbefehlen des K6nigs Giiltigkeit zu verschaffen. Der Kbnig kann
folglich z. B. nicht pers6nlich das Kommando fiber das Heer im Felde
fiihren.

Riicksichtlich der Organisation der Kriegsmacht bilden das Heer und
die Marine die beiden Hauptzweige.

Das H e e r ist hinsichtlich der Garnisons- und Rekrutierungsverhalt-
nisse in zwei Generalkommandobezirke geteilt, von welchen der erste die
6stlicb, der zweite die westlich vom GroBen Belt liegenden Landesteile
umfaBt. Jeder der beiden Bezirke ist einem kommandierenden General
(Generalleutnant) unterstellt. Das gesamte Heer zerffalit in zwei Abteilungen,
die Linie und die Verstarkung (Reserve). Eigens organisiert ist die Born-
holmer Wehr. Zur Kriegszeit werden noch dazu Landsturmabteilungen
gebildet, deren Errichtung, insofern die dazu notwendigen Mittel be-
willigt werden, schon zur Friedenszeit vorbereitet sein soll. Freiwillige
Korps, die so organisiert und eingeiibt sind, da8 sie imstande sind, dem
leere zur Unterstiitzung zu dienen, k6nnen demselben durcb OUbereinkunft

mit dem Minister angeschlossen werden. Nach dieser Richtung miissen
besonders die seit einer langen Reihe von Jahren bestehenden und vom
Staate unterstiitzten Schiitzenvereine hervorgehoben werden, welche mit
dem Zwecke errichtet sind, eine Vorsehule fir das Heer zu bilden und iiber-
haupt die Fahigkeit und den Willen, das Vaterland zu verteidigen, zu
starken. In den spateren Jahren sind andere besondere Korps mit ent-
sprechenden Zwecken errichtet worden.

Die M a r i n e umfaBt die Flotte, das Kriegsschiffswerft und andere
militarische Institutionen mit deren Personal. Das Schiffsmaterial der Flotte
soll planmafig bestehen aus mindestens 1. der Linie: vier Kiistenver-
teidigungsschiffen von 3500-4000 Tonnen, 24 Torpedo- und Unterwasser-
booten von ca. 200 Tons, zwei Minenschiffen von ca. 500 Tons und Material
zu Minensperrungen usw., 2. der Reserve: zwei Kreuzern von ca. 1500 Tons
sowie alteren Schiffen und sonstigen Fahrzeugen, 3. Schulsohiffen, Fischerei-
inspektionsschiffen, Vermessungsschiffen u. dgl. Die Seemacht hat ihre feste
Station in Kopenhagen; auBerdem findet sich eine Station ffir Seeminen
bei Bramsnaswig. Die Flotte ist einem kommandierenden Admiral (Vize-
admiral) unterstellt.

Beziglich der -Rekrutierung der ffir die Kriegsmacht erforderlichen



Die Organisation der Kriegsmacht.

Mannschaft wurde die algemeine Wehrpf lich t schon vor dem
Grundgesetz vom 5. Juni 1849 durch z wei Gesetze von 1848 und 1849 ein-
gefithrt, wdhrend nach dem dlteren Rechte die Pflicht des Kriegsdienstes
allein auf gewissen Klassen von Staatsangeharigen lastete, namlich fir
das Landesheer auf dem Bauernstande und fir die Flotte namentlich auf
denjenigen Stadt- und Landbewohnern, welche sich mit den Erwerbszweigen
zur See abgaben. Das Prinzip der allgemeinen Wehrpflicht wurde dem-
nach durch das Grundgesetz von 1849 festgestellt und aufs neue im § 90
des jetzt geltenden Grundgesetzes wiederholt (vgl. oben § 15). Die ndhere
Durchfiihrung dieses Grundsatzes ist durch das Wehrpflichtgesetz vom
8. Juni 1912 geregelt, welches im § 1 jedem dinischen Eingeborenen die
Wehrpflicht auferlegt, mit Ausnahme jedoch der auf den Faraern und in
den Kolonien sowie auch in Island Geborenen, solange dieseiben nicht festen
Wohnsitz im Hauptlande erworben haben; im § 2 wird ferner auch den-
jenigen eingewanderten Untertanen die Wehrpflicht auferlegt, welche im
K6nigreiche festen Wohnsitz erworben haben, insofern nicht ein Vertrag
mit einem fremden Staat oder das UntertanenverhldItnis zu einem solchen
ein Hindernis bildet (siehe hieriiber oben § 12). Gemd8 dem § 3 des Wehr-
pflichtgesetzes sind Wehrpflichtige, die nach dem erreichten 15. Jahre wegen
einer entehrenden Handlung Strafarbeit ausgestanden haben ohne spatere
Wiederherstellung der Ehrenrechte (vgl. oben § 60), von dem gewdhnlichen
Kriegsdienste ausgeschlossen, k6nnen aber nbtigenfalls bei besonderen Arbeits-
kommandos oder in dhnlicher Weise verwendet werden.

Alle Wehrpflichtigen werden fir den Dienst im Heer oder in der Marine in
einer Aushebungssitzung (sogenannten ,,Session"), wo ihre Dienstfahigkeit beurteilt
wird, ausgehoben. In der Session werden auch solche Wehrpflichtigen behandelt,
welche sich, ehe sie das zur Aushebung allgemein vorgeschriebene Alter erreicht haben
(siehe unten), freiwillig zum Dienst melden; doch miissen diese ihr 18. Jahr zuriick-
gelegt haben. Die friiher geitende, gesetzlich geregeite Erlaubnis, einen Stellver-
treter zu stellen, wurde bei der Reorganisation der Kriegsmacht nach dem Kriege
1864 (Gesetz vom 6. Juli 1867) aufgehoben.

Nach dem § 47 des Grundgesetzes darf keine Mannschaft auller als zufolge eines
Gesetzes ausgehoben werden. Friher wurden jedes Jahr oder jedes zweite Jahr Ge-
setze hieriiber erlassen, weil es danals noch nicht die Regel war, da3 alle Wehrpflichtigen
ausgehoben werden solten. Durch das obenerwahnte Heergesetz von 1867 wurde solches
dagegen festgesetzt, und als eine Folge hiervon sind die periodischen Gesetze weg-
gefallen. Indessen wird die ganze ausgehobene Mannschaft nicht unbedingt einberufen,
indem die Heer- und Marinegesetze von 1909 fuir jede Waffengattung eine gewisse Zahl
fixieren, welche alljahrlich ausgebildet werden soll. Mit der allmahlichen Zunahme
der Bev51kerung kinnen fir das Heer diese Zahlen erh6ht werden, insofern die dazu
n6tigen Mittel im Finanzgesetze bewilligt werden. Die Einberufung geschieht zum
Teil nach Maf3gabe einer in der Session vorgenommenen Losung. Eine Tauschung
der gezogenen Losungsnummern ist innerhalb gewisser Grenzen erlaubt; doch kann
in der Regel niemand durch solche Tausehung von der Einberufung befreit
werden.

Die A u s h e b u n g ist dem Justizministerium unterstellt. Das Reich ist in
sechs Aushebungskreise eingeteilt mit je einem Chef an der Spitze. Mit Ausnahme
der IHauptstadt und der Insel Bornholm sind diese Kreise wiederum in kleinere Be-
zirke geteilt, die sogenannten ,,Lagdsvorsteheramter" (Legdsforstanderskaber), die
unter dem Polizeimeister stehen. Aulierhalb Kopenhagens findet ferner eine Ein-
teilung in ,,Legd" statt, welche unter ,,Ldgdsmannern" (Lagefiihrern) stehen. In der
Regel ist die Stellung des Lageffihrers mit derjenigen des Kirchspielsvogtes (siehe
§ 61) verbunden und wie diese ein von den Biirgern zu fibernehmendes Pflichtamt.
Amtsgeschafte besonderer Art, welche die Wehrpflicht der Seefahrenden erheischen,
liegen in Kopenhagen, unter der Oberleitung des Aushebungschefs, einem Musterungs-
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vorsteher ob; anderwarts werden da, wo der Aushebungschef wohnt, diese Geschafte
von ihm, sonst von Zollbeamten besorgt. Die Wehrpflichtigen werden nach zuriick-
gelegtem 17. Jahre in eine Lagerolle (Lmgdarulle) aufgenommen. Die in den j.hr-
lichen Sessionen ausgehobenen Mannschaften werden den gegebenen Vorschriften
gemaB vom Justizministerium unter die verschiedenen Waffen verteilt.

Die Dienstp fIich t fangt regelmaig mit dem 20. Jahre an und dauert
16 Jahre. Jn Friedenszeiten kann ein jeder von der Session Aussetzung bis zum
25. Jahre begehren. Alle Begrenzungen der Dienstpflicht sind jedoch insofern nur
relativ, als der § 5 des Wehrpflichtgesetzes es einem jeden dienstfahigen Untertan
zur Pflicht macht, ohne Riicksicht darauf, ob er seine Dienstzeit noch nicht begonnen
hat oder ob er schon ausgedient hat, wenn das Land einem feindlichen Uberfall aus-
gesetzt ist, auf den Ruf des Kanigs zu Waffen zu greifen oder den Dienst zu verrichten,
wozu er berufen wird. Im Anschlul8 hieran heillt es im § 38 des Gesetzes, daB in
Kriegszeiten oder in auBerordentlichen Fallen niemand verlangen kann, aus der
Musterrolle allein aus dem Grunde gestrichen zu werden, weil er die vorgeschriebene
Zeit gedient hat.

Der effektive Dienst der Wehrpflichtigen ist durch das Heer- und das Marine-
gesetz von 1909 geregelt. Die Ausbildung der zum Dienst im Heere Einberufenen
zerfallt in eine erste Ausbildung, einen fortgesetzten Dienst in Verlangerung der-
selben und fortgesetzte Ubungen unter Wiedereinberufungen. Die Dienstzeit auf
den einzelnen Stufen ist fir die verschiedenen Waffen eine versohiedene. Zum fort-
gesetzten Dienst werden in erster Reihe diejenigen Gemeinen, die in der Ausbildung
zuriickstehen, der Rest der festgesetzten Anzahl nach einer durch das Los bestimmten
Reihenfolge herausgenommen. Die Wiedereinberufung zu Manavern und sonstigen
Ubungen geschieht ein his zweimal (fir die Bornholmer Wehr dreimal) im Laufe der
ersten acht Jahre der Webrpflicht, fir die Infanterie und die Kiistenartillerie auller-
dem einmal im Laufe des neunten bis zw6lften Jahres. Zur Ausbildung in der Flotte
oder zum Dienst bei den sonstigen Institutionen der Marine wird die Mannschaft nur
einmal einberufen. Zu diesem Dienste werden vorzugsweise die ,,befahrenen" Wehr-
pflichtigen verwendet, d. h. diejenigen, welche eine gewisse Zeitlang als Seeleute auf
,,1angen Reisen" gewesen sind. Die jahrliche Flottenausriistung und Ausbildung
der Wehrpflichtigen geschieht in solchem Umfange, dalB die zur Linie geh6renden
Schiffe und die Kreuzer bei Kriegsbereitschaft hauptsachlich mit den letzten vier
Jahrgangen bemannet werden k6nnen. Alle zum Heer oder zur Marine geharigen
Mannschaften, welche nicht im Dienst sind, kbnnen vom Justizministerium zu Muste-
rungen einberufen werden.

Ein Teil der fir die Kriegsmacht erforderlichen Anzahl V o r g e s e t z t er ,
namlich die niederen Chargen unter den Unteroffizieren und die Sekondeleutnants
unter den Offizieren, werden durch freiwillige odor gezwungene Auswahl unter der
wehrpflichtigen Mannschaft aufgebracht. Diese wehrpflichtigen Chargierten haben
wie die Gemeinen nur einen zeitlich begrenzten effektiven Dienst. Die ibrigen
Unteroffiziere und alle Offiziere, welche haher als die Sekondeleutnants stehen, sind
dagegen Unterbeamte und Beamte, welche nach den fir die Beamten diberhaupt in
Verbindung mit gewissen, fir die Kriegsmacht besonders geltenden Regein ernannt,
bef6rdert und verabschiedet werden (vgl. oben § 62). Als eine fir die Kriegsmacht
in dieser Beziehung eigentiimliche Regel von besonderer Wichtigkeit ist hervor-
zuheben, daI die verschiedenen Militarchargen nicht uber eine gewisse, im Gesetz
festgesetzte Altersgrenze hinaus bekleidet werden diirfen. Zur Ausbildung der Be-
fehishaber dienen die Offiziers-, Unteroffiziers- und andere besondere Schulen.

Das R e c h t s w e s e n des Heeres und der Marine wird von einem gemeinsamen
Auditeurenkorps unter einem Generalauditeur besorgt. Es gilt fir die Kriegsmacht
eine besondere Strafgesetzgebung (Gesetz vom 7. Mai 1881) und eine besondere
Militarjurisdiktion. Diese letztere, welche nicht nur Dienstvergehen, sondern iiber-
haupt alle Strafsachen umfaBt (vor 1908 fir die Landtruppen aullerhalb Kopenhagens
auch die rein biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten), ruht in ihren Hauptzdigen noch
immer auf einer Verordnmug von 1683 und einigen Zusatzbestimmungen aus dem
18. Jahrhundert. Eine zeitgemable Neuordnung, zu deren Vorbereitung eine Kom-
mission eingesetzt gewesen ist, wurde his zur Durchfihrung der Umanderung der
zivilen Rechtspflege aufgeschoben. Durch ein Gesetz vom 8. Mai 1908 ist indessen
den auffalligsten Millstanden abgeholfen worden, namentlich dadurch, daB3 die Be-
stellung eines Verteidigers (eventuell auch eines besonderen Anklagers) gestattet und
eine stehende Berufungsinstanz, das Oberkriegsgericht, eingeffihrt worden ist; letzteres
besteht aus drei Offizieren, drei Richtern vom H6chstengericht oder dem Kopen-
hagener Landesobergericht, welche der K6nig fir je vier Jahre ernennt, und aus
dem Generalauditeur. Die Kriegsgerichte erster Instanz werden aus Militarpersonen,
die fir jede einzelne Sache - beim ,,kombinierten Gericht des Seeetats" doch auf eine
gewisse Zeit - dazu beordert werden, und einem Auditeur zusammengesetzt.



Die richterliche Gewalt. Allgemeines.

Die Versorgung der MiIi tarinva iden ist durch eine Reihe Gesetze in
Verbindung mit der Pensionierung der militdren Unterklassen geregelt.

Die militare E i n q u a r t i e r u n g liegt den Biirgern ob gegen eine gesetzlich
festgesetzte Entschildigung. In der Hauptstadt und an einzelnen anderen Orten finden
sich jedoch Staatskasernen, und in den fibrigen Garnisonstadten werden nurnehr
in der Regel die benbtigten Quartiere auf Veranstaltung der Kommunen durch Auf-
fihrung von Kasernen oder durch anderweitige vertragsmaBige Ordnung zuwege
gebracht. AuBerordentliche Einquartierungen sind bei aul3erordentlichen Truppen-
sammlungen, Kantonnements, fir das topographische Personal des Generalstabs,
fir die Sessionen der Aushebung und in einzelnen anderen Fallen zu leisten. Als eine
verwandte Verpflichtung kann die den Pferdebesitzern des Reiches obliegende Pflicht,
im Falle der Kriegsbereitschaft die dem Heere notwendige Anzahl Pferde und Wagen
gegen Zahlung nach vorhergehender Schatzung zu leisten, genannt werden.

Denjenigen K r a n k e n w , r t e r i n n e n, welche zu ihrer Ausbildung staat-
liche Unterstiitzung bezogen haben (§ 95), ist es in der Regel zur Pflicht gemacht,
sich in Kriegszeiten zur Verffigung des Heeres zu stellen. Eine diesbeziigliche Be-
kanntmachung ist unterm 15. Mai 1912 vom Justizministerium erlassen worden.

Sechstes Kapitel. Die richterliche Gewalt.
§ 80. Allgemeines. Der § 2 des Grundgesetzes sagt: ,,Die richter-

liche Gewalt ist bei den Gerichten", und stellt also die Gerichte als
eine selbstandige Staatsgewalt neben der gesetzgebenden und der aus-
ibenden auf.

DemgemaB iiben die Dikasterien ibre Gewalt nicht im Namen des
Kbnigs aus; sie sind im Gegenteil selbst verfassungsmaBige Inhaber der-
selben. Dagegen war der Kdnig nach dem K6nigsgesetz vom 14. No-
vember 1665 der oberste Richter, und obgleich er seine richterliche Gewalt
nur durch die Gerichte austibte und sich in der Tat schon lange Zeit hindurch
enthalten hatte, auf die Entscheidung derselben EinfluB zu iiben, so be-
standen doch, namentlich mit Bezug auf das H6chste Gericht, etliche
formelle ]Uberreste der durch das K6nigsgesetz vorgeschriebenen Ordnung.
Nach der Einfiihrung der konstitutionellen Verfassung wurden diese auf
administrativen Wege ohne Gesetz, durch eine Bekanntmachung vom
21. Februar 1850 aufgehoben.

Das Grundgesetz enthalt in den §§ 14, 68 und 69 die oben im § 36
besprochenen Vorschriften iiber die Zustdndigkeit und Organisation des
Reichsgerichtes. Fernerhin enthdlt der § 68 die Voraussetzung von einem

,,obersten Gerichtshof" fiir das Reich. Darfiber hinaus hat das Grundgesetz
selbst weder die Organisation der Gerichte noch das Gerichtsverfahren
geordnet, sondern im § 70 die diesbeziiglichen Vorschriften der gewahn-
lichen Gesetzgebung zugewiesen. Gleichzeitig stellt aber das Grundgesetz
gewisse Programme auf, deren Erfillung der Gesetzgebung auferlegt wurde.
Ein solches im § 75 des Grundgesetzes vom 5. Juni 1849 enthaltenes Pro-
gramm iiber die Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit wurde schon
1848 und 1850 erfiillt und findet sich deshalb im revidierten Grundgesetz
von 1866 nicht wiederholt. Dagegen hat das Grundgesetz von 1866 die
damals noch nicht erfiilten Zusagen wegen der Trennung der Rechtspflege
von der Verwaltung, wegen der Durchfihrung vom 6ffentlichen und miind-
lichen Verfahren in der gesamten Rechtspflege und wegen Einfifhrung von
Geschworenen (Neevninger) bei der Aburteilung in schwereren Kriminal-
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sachen sowie in Sachen wegen politischer Vergehen in den §§ 71 und 74
wiederholt.

Betreffs der Strafrechtspflege waren zur Durchiffibrung der derart ver-
kiindigten Neuerung schon friiher verschiedene Vorschldge vorgelegt worden.
Im Jahre 1868 wurde alsdann eine Regierungskommission eingesetzt mit
der Aufgabe, in GemdBheit der in den §§ 71 und 74 enthaltenen Vor-
schriften vollstdndige Entwiirfe auszuarbeiten. Die Arbeit der Kommission
wurde 1877 geschlossen. Thre, die modernen Grundsatze von Miindlich-
keit, ,,Beweisunmittelbarkeit" (d. h. Beweisaufnahme vor dem erkennenden
Gerichte), AkkusationsprozeB und Berufung von Geschworenen in gewissen
Strafsachen in weitem Umfange durchftihrenden Entwiirfe wurden -
nebst erforderlichen Zusatzentwiirfen - dem Volksting in den Sessionen
1880-81 und wiederum 1881-82 vorgelegt, aber nicht gef6rdert. Danach
rubte die Sache, bis auf Veranlassung des Volkstings eine neue Kommissio r
1892 eingesetzt wurde mit der Aufgabe, die hIteren Entwiirfe unter Riick-
sichtnahme auf die unterdessen anderswoher gewonnenen Erfahrungen zu
revidieren. Die revidierten Entwiirfe lagen 1899 vor und wurden alsdann
in den Jabren 1901-06 in den beide-1 Abteilangen des Reichstages be-
handelt, ohne daB es jedoch gelang, Einigkeit zu erreichen. Die Hauptsteine
des AnstoBes waren teils eine von vielen Seiten gehegte Furcht davor, daB die
Neuerung sowobl fir das Gemeinwesen als fir die Burger allzu kostspielig
sein wdirde, teils Uneinigkeit betreffs der Ernennung der Gesehworenen.

Sodann wurde die Sache auf modifizierter Grundlage wieder auf-
genommen. Die friiher geplante Trennung der Rechtspflege von der Ver-
waltung schon auf der ersten Stufe derselben wurde aufgegeben, es wurde
auf das rein akkusatorische Prinzip in Strafsachen verzichtet, und die
Beweisunmittelbarkeit warde erheblich beschrdnkt. Nach einigem Streit
hieriiber und insbesondere fiber die Geschworenen wurde man iiber die
Reform in dieser Gestalt einig, und am 26. Mdrz 1909 wurde endlich ein
neues Gesetz fiber die gesamte Rechtspflege erlassen.
Dasselbe ist in ffinf Biicher eingeteilt und enthalt in allem 1015 Para-
graphen. Abgesehen von einer einzelnen Bestimmung wegen zeitweiliger
Erh6hung von gewissen Besoldungen solte das Gesetz erst dann in Kraft
treten, wenn erganzende Gesetze fiber die Organisation der Polizei auBerhalb
Kopenhagens and iiber Besoldungen und Gerichtskosten angenommen waren.
Was die Polizei betrifft, so ist die Bedingung insoweit erfijllt worden, als
durch ein Gesetz vom 13. Mai 1911 eine f&ir das ganze Reich gemeinsame
Staatspolizei errichtet wurde (siehe unten § 93). Dagegen warten die
beiden in Aussicht genommenen Gesetze fiber Besoldungen und Gerichts-
abgaben noch immer auf ihre Verwirklichung, und das neue Rechtspflege-
gesetz ist demgemdB noch nicht in Kraft getreten. Unterdessen hat man
durch ein Gesetz vom 22. Dezember 1910 fiir das Kopenhagener Landes-
ober-, Hof- und Stadtgericht, das Kopenhagener Kriminal- und Polizei-
gericht und das Obergericht Wiborg einige Vorschriften gegeben fiber Herab-
setzung der in jeder einzelnen Sache votierenden Anzah1 von Richtern, fUr
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das erstgenannte Gericht zugleich iiber Vermehrung der Gerichtstage, wo-
durch eine wesentliche Beschleunigung der Prozesse erzielt worden ist.

Beim Inkrafttreten des Gesetzes sol durch dreijahrige Ernennung bzw.
Wahl ein AusschuB von Richtern und Anwalten eingesetzt werden mit der
Aufgabe, etwaige natige oder wiinschenswerte Anderungen des Gesetzes zu
erartern und dariiber an das Justizministerium oder die Gerichte Vorschlage
zu machen.

§ 81. Die Organisation der Gerichte. Nach der bestehenden Organisation
der allgemeinen Gerichte - aufler dem Reichsgerichte - finden sich auBer-
halb der Hauptstadt drei, in derselben aber nur zwei Instanzen.

Die gew6hnlichen Untergerichte auBerhalb Kopenhagens sind mit
Einzelrichtern besetzt, welche sowohl in Zivil- als in Strafsachen urteilen
und zugleich die untere Obrigkeit (Polizeimeister; vgl. § 61) bilden. Nur
fUr eine einzige Unterinstanz auBerhalb Kopenhagens (Frederiksberg) ist
1888 eine Trennung zwischen Zivil- und Strafsachen mit zwei verschiedenen
Richtern eingefiihrt worden. In denjenigen Provinzialstadten, in welchen
besondere Biirgermeister sind (siehe § 90), treten dieselben in Erbteilungs-
und Konkurssachen dem Gerichte bei. Zur Behandlung von Seesachen
wird das Gericht mit zwei schiffahrtskundigen Mitgliedern erganzt und
alsdann Seegericht benannt (Gesetz vom 12. April 1892). Sch6ffen werden
ausschlie3lich in Sachen, in welchen auf Todesstrafe erkannt werden kann,
von dem Unterrichter berufen. Diese Sch6ffeninstitution ist indessen nur
als ein Uberbleibsel der Vorzeit anzusehen und hat mit dem verAnderten
Gerichtsverfahren den gr5Bten Teil ihrer Bedeutung eingebiif3t.

Jede Provinzialstadt bildet in der Regel einen eigenen Gerichtsbezirk
mit eigenem Gericht (S t a d t g e r i c h t). Die Landdistrikte sind in eine
Anzah1 von Gerichtskreisen eingeteilt, welche ,,Harden" (Herreder) und in
gewissen Fallen ,,Birke" (urspriinglich Gerichtsbezirke der adeligen Giiter)
genannt werden, und deren jeder sein eigenes Gericht hat (das H a r d e s -
oder Birkgericht).

In Kopenhagen bildet das sogenannte Hof - und Stad t gerich t
das ordinare Gericht erster Instanz. Dies ist ein kollegialer Gerichtshof,
welcher jedoch nebenbei in Sektionen geteilt ist, von welchen eine jede
nur von einem einzelnen Richter, der gewisse judizielle Angelegenheiten
zu behandeln hat, besetzt ist. Neben diesem Gerichtshofe und demselben
gleichgestellt gibt es hier noch besondere Dikasterien, namlich das K r i m i -
na 1 - und Po 1 i z eigerich t fir Strafsachen und zivile Polizeipro-
zeduren, welches ebenfalls ein kollegiales Gericht ist, aber mit mehreren
Abteilungen, deren jede mit einem einzelnen Richter besetzt ist, der die
kriminellen Untersuchungen leitet und zuweilen auch das Urteil falt, und
das durch das Gesetz vom 19. Februar 1861 gegriindete S e e - u n d
H a n d e 1 s g e r i c h t , welches aus einem vom K6nig ernannten rechts-
kundigen Prasidenten, einem ebenfalls vom K6nige ernannten Vizeprasi-
denten und einer Anzahl gewahIter und nachher vom Kbnig bestatigter
handels- und schiffahrtskundiger Mitglieder zusammengesetzt ist.
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Als Instanzen zwischen den Untergerichten auBerhalb der Hauptstadt
und dem fir das ganze Reich gemeinschaftlichen Hl6chsten Gericht be-
stehen im K6nigreiche zwei kollegiale Landesober gerich te fir
Jiitland in Wiborg und fir die Inseln in Kopenhagen. Das zuletzt ge-
nannte Obergericht ist mit dem Kopenhagener Untergerichte (dem Hof-
und Stadtgericht) verbunden.

Die oberste Instanz ist das ,,H 6 c h s t g e r i c h t" (H6jesteret),
welches aus 13 ordentlichen und einer unbestimmten Anzahl auBerordent-
licher (nicht besoldeter) Mitglieder zusammengesetzt ist und seinen Sitz in
Kopenhagen hat. Von dem Hof- und Stadtgericht, dem Kriminal- und
Polizeigericht und dem See- und Handelsgericht wird an das HI6chste Gericht
unmittelbar appelliert. Eine besondere oberste Instanz fur gewisse See-
gerichtssachen ist das A dmir alit ats g erich t.

In dieser gegenwartigen Gerichtsorganisation macht das neue Gesetz
tiber die Rechtspflege im AuBeren nur unerhebliche Verdnderungen.

Die Untergerichtskreise bleiben unverandert bestehen, Verdnderungen
des Gerichtsbereiches derselben kbnnen aber durch k6nigliche Anordnung
(vgl. § 57) erfolgen. AuBerhalb Kopenhagens wird das Untergericht immer-
fort mit einem Einzelrichter besetzt, welcher zugleich Polizeimeister ist.
In denjenigen Untergerichtskreisen, in welchen die Volkszahl 40 000 bis
70 000 betrdgt (zur Zeit nur Aarhus und Odense), wird doch neben dem
Richter ein besonderer Polizeimeister bestelt, und in den Kreisen, wo die
Volkszahl 70 000 iibersteigt (zur Zeit nur Frederiksberg), werden auBer
dem Polizeimeister zwei Richter angestellt; die Verteilung der Geschafte
unter dieselben wird durch k6nigliche Anordnung festgesetzt. Die Be-
rufung schiffahrtskundiger Mitglieder in Seesachen wird beibehalten.

In Kopenhagen sollen das Hof- und Stadtgericht und das Kriminal-
und Polizeigericht in ein gemeinschaftliches kollegialisches Gericht vereint
werden; dasselbe wird das Stad t gerich tK openhagens genannt
und in Abteilungen geteilt, deren jede mit einem Einzelrichter besetzt wird.
Das See- und Handelsgericht behalt seine gegenwartige Organisation bei
wesentlich ungeandertem Bereiche.

Die zwei Landesobergerichte in Kopenhagen und Wiborg werden kiinftig
als Landgerichte organisiert, namlich das 6 s t 1i c h e und das w e s t -
Ii c h e L a n d g e r i c h t (ersteres vom neuen Stadtgericht Kopenhagens
getrennt). Die Mitglieder derselben werden ,,Landrichter" genannt. Fir
die Behandlung von Sachen, in welchen Geschworene berufen sind, und
sonstigen Sachen, in welchen die Beweisaufnahme vor dem ProzeBgerichte
unmittelbar erfolgt, werden Reiseabteilungen organisiert, die das Gericht
an besonderen durch k6nigliche Anordnung festzustellenden Orten auBerhalb
des Hauptsitzes des Landgerichtes halten sollen.

Das H 6 c h s t g e r i c h t bleibt in seiner jetzigen Gestalt bestehen,
nur mit der Veranderung, daB die auflerordentlichen -Mitglieder kiinftig
wegfallen. Falls in irgendeiner Sache die natige Anzahl von Hbchsten-
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gerichtsmitgliedern nicht zur Verftigung stehen sollto, soll der Prasident
einen oder mehrere Landrichter zuziehen.

Die von dem Instanzenzuge geltenden Regeln werden dahin abgeandert,
daB sich kiinftig in der Regel nur zwei Instanzen finden werden. Kleinere
Sachen werden vom Untergerichte unter Berufung an das Landgericht
entschieden, grb8ere Sachen werden von dem Untergericht vorbereitet und
von dem Landgericht unter Berufung an das Hbchste Gericht entschieden.

Neben der hier erwahnten ordentlichen Gerichtsordnung besteht aber
von alter Zeit an eine durch den § 27 des Grundgesetzes (s. oben § 59) auf-
rechterhaltene, dem K6nige zustehende Berechtigung, fir einzelne Sachen
auBerordentliche Gerichte (Kommissionen) zu ernennen. In Zivilsachen
wird jedoch eine solche Ernennung auBer Konkursfillen, wo sie durch ein
paar neuere Gesetze speziell gewahrt ist, schwerlich stattfinden kbnnen.
In Strafsachen hat dagegen nicht selten eine Kommissionsbehandlung statt-
gefunden. Den etwa daraus entstehenden Ibelstanden wird dadurch ab-
geholfen, daB die Behandlung der Sache und die Entscheidungen solcher
Kommissionen in gew6hnlicher Weise vor die h6heren Gerichte gebracht
werden k6nnen. Hieran kann der Kbnig nach den im § 27 des Grundgesetzes
aufgestellten Begrenzungen nichts indern. Durch das neue Rechtspflege-
gesetz wird bis auf weiteres die Berechtigung zur Einsetzung auBerordent-
licher Gerichte aufrechterhalten, jedoch fir Strafsachen mit der ferneren
Begrenzung, daB die Wirksamkeit soldher Gerichte sich iiber die Unter-
suchung der Sachen hinaus nicht erstrecken kann, indem die Entscheidung
durch die ordentlichen Gerichte erfolgen soll. Es ist fernerhin fest-
gesetzt, daB Berufung und Beschwerde gegen die Handlungen der auBer-
ordentlichen Gerichte unmittelbar an das H6chste Gericht eingelegt werden
sollen.

Uber verschiedene Sondergerichte wird auf die §§ 50, 79, 96, 98, 103
und 111 verwiesen.

§ 82. Die Richter. Die Stellung der Gerichte als Organe einer selbstandigen
Staatsgewalt begriindet keine besondere Unverantwortlichkeit der Richter,
und ebensowenig sind diese einer allgemeinen Aufsicht seitens der Verwaltungs-
beh6rden enthoben. AuBerdem ist eine weitere Abhangigkeit der Richter
von der Administration darin begriindet, daB sie (abgesehen von den Sch6ffen
und den schiffahrts- und handelskundigen Mitgliedern des Kopenhagener
See- und Handelsgerichtes sowie auch denjenigen der Seegerichte auBer-
halb Kopenhagens) Beamte sind, welche vom K6nige ernannt werden. Um
aber die tObelstande dieser Abhangigkeit zu beschrinken, bestimmt der § 73
des Grundgesetzes, daB die Richter (im Gegensatz zu anderen Beamten)
nur zufolge eines richterlichen Erkenntnisses ihres Amtes enthoben und
nicht wider ihren Willen versetzt werden k6nnen, ausgenommen in dem
Falle organisatorischer Verinderung. Doch kann ein Richter, welcher sein
65. Lebensjahr vollendet hat, entlassen werden, jedoch nur unter Belassung
des vollen Gehaltes. Die dritte interimistische Bestimmung des Grund-
gesetzes fiigt aber hinzu, daB diese Regeln auf diejenigen der gegenwartigen
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Richter, welche zugleich administrative Geschafte haben, keine Anwendung
finden sollen. Von dieser letzten Bestimmung werden also in Gemdaheit
des oben Gesagten samtliche Unterrichter aul3erhalb Kopenhagens mit Aus-
nahme von dem 1888 fir Frederiksberg eingeffihrten Strafrichter umfaBt,
und dies wird auch nach dem Inkrafttreten des neuen Rechtspflegegesetzes
der Fall werden, die obenerwahnten Flle allein ausgenommen, in welchen
die Vorschriften des Gesetzes eine Trennung der richterlichen und admini-
strativen Amter nach sich ziehen.

Als R i c h t e r k6nnen nur volljahrige, unbescholtene, zahlungsfahige Manner
ernannt werden. Das Indigenatsrecht wird wie bei jeder Amtsbesetzung verlangt,
sowie das Darlegen juristischer Kenntnisse durch eir vorgeschriebenes Examen. Um
als Richter im Iachsten Gerichte ernannt werden zu kinnen, muB sich der Betreffende
fernerhin einer Priifung bei diesem Gerichte unterwerfen. Nach dem neuen Rechts-
pflegegesetz sol man aul3erdem, um Richter im Hichsten Gericht oder einem Land-
gerichte zu werden, vorher in der Regel drei Jahre hindurch ein Richteramt oder eine
sonstige Thnliche Stellung bekleidet haben. Die Richter haben wie andere Beamte
auf das Grundgesetz laut des § 17 desselben den Eid zu leisten. Uber den ehemaligen
besondecen Richtereid siehe oben § 24 am SchluB. Weiter, als was aus diesen Vor-
schriften abgeleitet werden kann, erstreckt sich nach dem § 79 des Grundgesetzes
die Forderung beziiglich eines bestimmten Glaubensbekenntnisses nicht. Zeitweilige
Anstellung (Konstituierung) sowie Ernennung fdir einen einzelnen Fall anlalBlich der
Ausschlief3ung des festangestellten Richters oder der Ablehnung von seiten desselben
erfolgt in gewissen Fallen durch das Justizministerium, in anderen durch den Amt-
mann. Nach dem neuen Rechtspflegegesetze geht die diesbezigliche Funktion des
letzteren auf den Vorsitzenden des Landgerichtes iiber. Fernerhin ist es durch das
neue Gesetz festgestellt, da3 zeitweilige Ernennung eines Richters des H~chsten
Gerichtes nicht stattfinden darf.

Auf Antrag eines Unterrichters k6nnen gewisse von den von ihm angenommenen
Rechtsgehilfen autorisiert werden, in gr6flerem oder kleinerem Umfange selbstandig,
jedoch auf die Verantwortung des Richters, dessen Geschafte auszuiiben. Nach dem
neuen Rechtspflegegesetz kann eine solche Autorisation auch an Frauen erteilt werden,
jedoch nicht in Betreff der eigentlichen richterlichen Geschafte.

Die S c h 5 f f e n werden von dem Unterrichter unter den angesehensten mann-
lichen Bewohnern des Gerichtsbezirkes, welchen dieses biirgerliche Onus obliegt, in
jedem einzelnen Falle berufen. Die handels- und schiffahrtskundigen Mitglieder des
Kopenhagener See- und Handelsgerichtes werden von einer
Wahlversarnmlung, in welcher die Kommunalverwaltung, die Grossierersozietdt und
die Schifferzunft vertreten sind, auf fiinf bzw. vier Jahre gewahIt. Zur Wahl ist es
erforderlich, gewisse fir die n6tige Sachkenntnis biirgende Stellungen innezuhaben.
Durch ein Gesetz vom 22. Dezember 1910 wurde fiberdies festgesetzt, daB3 bis zun
Inkrafttreten des neuen Rechtspflegegesetzes eine Anzahl Gerichtsmitglieder aus
Schiffsmannschaften und untergeordnetern Handelspersonal gewahlt werden soll, von
welchen eins berufen werden kann, um an der Verhandlung von Sachen zwischen
Kapitan und Mannschaft bzw. Strafsachen gegen Mannschaften oder Sachen be-
treffend das Dienstverhaltnis von Handlungsgehilfen und -lehrlingen zu ihren Prinzi-
palen teilzunehmen. AuBerhalb Kopenhagens werden die Mitglieder der S e e -
gerich te vom Amtmann auf vier Jahre ernannt.

Durch den § 73 des Grundgesetzes ist es den Richtern auferlegt, sich in ibrem
Amte allein nach den Gesetzen zu richten. Unter den Gesetzen miissen hier selbst-
verstandlich auch die von den Beh6rden in Gemdl3heit der Gesetzgebung erlassenen
Vorschriften gerechnet werden. Beziiglich der Verantwortlichkeit der Richter ffir
die im Amte begangenen Verbrechen findet sich eine Reihe von speziellen Be-
stimmungen, teils im allgemeinen Strafgesetze von 1866, teils in besonderen Gesetzes-
vorschriften. Wenn die Strafe nicht Geldbul3e ilbersteigt, kann bei Berufung der
Hauptsache dieselbe dem Richter akzessorisch auferlegt werden. Durch das neue
Gesetz fiber die Rechtspflege ist eine besondere Beschworde fiber die Behandlung
der Sache von seiten des Richters zugelassen, und auflerdem unterliegen die Richter
einer Dienstaufsicht seitens der Vorsitzenden des H6chsten Gerichtes bzw. der Land-
gerichte; endlich sind daselbst nahere Regeln enthalten fuir den Fall, daI3 das Benehmen
eines Richters zu besonderer richterlicher Verfolgung gegen ihn Anlaf3 geben m6chte.
Suspension eines unabsetzbaren Richters erfordert einen Beschlu3 durch den Vor-
sitzenden des H6chsten Gerichtes oder des betreffenden Landgerichtes und zwei
weitere Mitglieder desselben Gerichtes. Absetzbare Richter kinnen nach dem neuen
Gesetze wie vorher vom Justizminister suspendiert werden.



§ 83. Die Geschworenen. Wie in § 80 erwdhnt, war die Frage der
Ernennung der Geschworenen ein Hauptstreitpunkt wdhrend der Beratungen
des Rechtspflegegesetzes im Reichstage. Der endliche Erfolg der dartiber
gepflogenen Verhandlungen ward dieser:

Das Amt eines Geschworenen kann im Prinzip von jedermann, der zum Volks-
tinge wahlberechtigt ist (also nicht Frauen), versehen werden. Ausgeschlossen sind:
Beamte der Zentraladministration, Richter, Beamte der Polizei, Religionsdiener inner-
halb der Volkskirche und der anerkannten Glaubensgemeinschaften. Die Berufung
zum Amte diirfen ablehnen: verschiedene Kategorien bffentlicher Beamter und ge-
wisse andere Personen und fernerhin alle, die wegen ihres Gesundheitszustandes oder
ihrer Vermigens- oder FamilienverhAiltnisse nicht, ohne ihre Wohlfahrt zu gefahrden,
die Pflicht eines Geschworenen erfillen kannen. Unter den demgemaB3 Zuriick-
bleibenden wird jahrlich fiir die Urlisten (Grundlister) eine Anzahl Mdnner aus-
gewdhit, die des Amtes eines Geschworenen als besonders wiirdig angesehen werden
miissen, und zwar in Kopenhagen 2000 nebst 200 Suppleanten, in jeder Landgemeinde
fiinf (auf der Insel Bornholm sechs) und zwei Suppleanten und in den Provinzial-
stadten und Handelsplatzen einer fir je 250 Einwohner und ein Suppleant fir je
500 Einwohner. Die Wahlen werden durch Ausschiisse vorgenommen, die fir je vier
Jahre gebildet werden, und die in Kopenhagen fUr jeden Volkstingskreis und auiier-
halb Kopenhagens fir jede Kommune aus fiinf Mitgliedern bestehen, nbmlich einem
von dem Oberprasidenten in Kopenhagen bzw. von dem Amtmann gewahiten Vor-
sitzenden, einem von dem Vorsitzenden des Kopenhagener Stadtgerichtes bzw. von
dem Unterrichter gewahiten Mitglied und drei vom Kommunalvorstande durch Ver-
haltniszahlen ausgewahiten Mannern. Die Wahlen zu den Urlisten erfolgen bei ver-
schlossenen Tiiren; falls in der ersten Sitzung keine Einigkeit zwischen den Mitgliedern
des Ausschusses erreicht werden kann, soll an einem spateren Tage eine neue Sitzung
gehalten werden, wo dann ein jedes Mitglied des Ausschusses verlangen kann, daB
die Wah1 dergestalt vorgehe, dali jedes Mitglied des Ausschusses eine gleiche Anzah1
von Geschworenen wahit, wahrend der etwaige Uberrest durch Verhaltniszahlen
bestimmt wird. Die Urlisten sollen zur 6ffentlichen Einsicht ausgelegt werden.
Etwaige Einspriiche werden von dem Ausschusse entschieden, jedoch ist Berufung
an den Ausschuil fiir die Bildung der Jahresliste zulAssig.

Fiir jeden Geschworenenkreis wird alsdann aus den Urlisten durch das Los eine
Jahresliste ausgenommen, welche fdr den Kopenhagener Kreis 1000, fir den Born-
holmsehen Kreis 150 und fir jeden anderen Geschworenenkreis 320 Namen enthalten
soll. In jedem Kreis wird die Auslosung von einem Aussehu83 bewerkstelligt, welcher
fdir je drei Jahre gebildet wird und aus einem vom Kinige ernannten Vorsitzenden,
zwei vom Vorsitzenden des Landgerichtes und drei von den betreffenden Amts- und
Stadtraten gewahiten Mitgliedern besteht.

Aus der Jahresliste wird, ebenfalls durch das Los, von dem namlichen Aussehu8
fiir jede einzelne Gerichtssession eine Liste (Tingliste), 60 Hauptgeschworene und
16 Hilfsgeschworene umfassend, gebildet. Die Auslosung umfalit aber 66 bzw.
22 Namen, von welchen je einer von den Mitgliedern des Ausschusses bei geschlossenen
Tiiren und unter strenger Verschwiegenheit ausgeschossen wird. Die 22 Hilfs-
geschworenen werden unter denjenigen, welche an der Stelle, wo das Gericht ge-
halten wird oder in der Ndhe derselben wolmhaft sind, im voraus ausgezogen.

Endlich werden, spatestens zwei Tage vor der Abhaltung des Gerichtes, die
Geschwornen fir die einzelnen Sachen aus der ,,Tingliste" ausgenommen. In jeder
Sache sollen zw6lf Geschworene zugezogen werden. Falls es vorauszusehen ist, daB
die Verhandlung der Sache sich auf einen langeren Zeitraum erstrecken wird, wird
fernerhin ein Suppleant oder mehrere bestimmt. Es erfolgt dies durch das Los
in einer von dem Vorsitzenden des Gerichtes geleiteten Sitzung, an welcher die bei
den bevorstehenden Sachen beteiligten Anklager und Verteidiger sowie die An-
geschuldigten selbst teilnehmen. Vor der Auslosung sind zuerst der Anklager und
danach der Angeschuldigte berechtigt, je zw6lf Geschworene auszuschiellen. Wahrend
der Auslosung k6nnen alsdann der Anklager und der Angeschuldigte wechselweise
his je sechs Geschworene ablehnen. An die Stelle eines jeden verworfenen Namens
soll sogleich ein neuer ausgelost werden.

Nach dem Muster des norwegischen Jurygesetzes bekommen die Geschworenen
3 Kr. Tagegelder fiir jeden Tag, an welchem sie von ihrer Heimat zurickgehalten
werden.

§ 84. Die Anwalte. WAhrend die Anwalte friiher vom Kbnig ernannt
wurden, hat ein Gesetz vom 26. Mai 1868 allen denjenigen, welche gewisse
fir die verschiedenen Instanzen versohiedene Garantien erfiillen (auler

Die Anwalte. 167§§ 84, 84
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Indigenatrecht, gutem Leumund, Solvenz usw. ein juristisches Examen von
hoherem oder niederem Grade in Verbindung mit praktischer Ausbildung
als Gehilfe eines Anwaltes oder in anderer Weise, bei dem H6chsten Gericht
auBerdem eine besondere Probe vor dem Gericht) und fir die Erfiillung
dieser Garantien die Anerkennung seitens des Justizministeriums erworben
haben, freien Zutritt zur Anwaltschaft gestattet. Diese Regeln sind durch
ein Gesetz vom 6. April 1906 auch auf Frauen ausgedehnt worden. Die
Anwalte sind im Besitze des aussehlieBlichen Rechtes, fiir solche Parteien
zu pladieren, welche nicht entweder selbst oder durch ihren Vormund, ihren
Verwandten oder ihren ,,Diener" vor Gericht auftreten wollen. Sie unter-
liegen bei der Fiihrung der Rechtsstreite einer gewissen Dienstaufsicht
seitens der Gerichte.

In diesen Regeln macht das neue Gesetz fiber die Rechtspflege keine
wesentlichen Veranderungen. Es fiihrt fiir Landgerichtsanwalte eine hn-
liche Probe ein wie die bei dem H6chsten Gericht schon geltende und ge-
bietet eine Organisation von sdmtlichen Anwilten durch zwei Anwalts-
kollegien, jedes fiir einen der zwei Landgerichtskreise und jedes von einem
Anwaltsrat verwaltet, dessen Vorsitzender von dem Vorsitzenden des
Landgerichtes, die iibrigen Mitglieder aber von den Anwalten des Kreises
gewahit werden. Der Rat iibt fiber seine 1itglieder eine Dienstaufsicht
aus (unter Rekurs an das Landgericht) und kann iiber Streitigkeiten zwischen
diesen und Privatleuten entscheiden; auch soll die Erklarung desselben
eingeholt werden, bevor neue Anwalte von dem Justizministerium anerkannt
werden.

Staatsanwalte als besondere selbstandige Anklagebeh6rden finden sich
weder nach dem gegenwartigen Recht noch nach dem neuen Gesetze (siehe
unten § 88).

§ 85. Das Gebiet der richterliehen Gewalt. Durch die oben im § 80
besprochene Bestimmung im § 2 des Grundgesetzes: ,Die richterliche Ge-
walt ist bei den Gerichten", ist es nicht beabsichtigt, eine neue Vorschrift
in Bezug auf die Grenzen der materiellen Zustdndigkeit der Gerichte, der
gesetzgebenden und der austibenden Gewalt gegeniiber zu geben. In der
erstgenannten Beziehung gibt sich die Sonderung von selbst. Anders verhilt
es sich aber, wenn die Frage entsteht, welche Angelegenheiten zum Be-
reiche der Gerichte geh6ren, und welche der austibenden Gewalt unterstehen.
In dieser Beziehung lag im Jahre 1849 eine positive, auf Gesetz und Ge-
brauch gestiitzte Ordnung vor, in welcher das Grundgesetz keine Veranderung
getroffen hat. Dieser Ordnung zufolge werden gewisse Rechtsstreitigkeiten,
sowohl zwischen Privatleuten untereinander als auch zwischen Privatpersonen
auf der einen und 6ffentlichen Beharden auf der anderen Seite, von der
Verwaltung oder besonderen administrativen Autoritaten definitiv ent-
schieden. Und diese Ordnung hat nicht nur den Charakter einer geschicht-
lichen UGberlieferung, indem die Gesetzgebung auch seit 1849 in nicht ge-
ringem Umfang die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung
iiberwiesen hat. Es sind in der Literatur Versuche gemacht worden, all-
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gemeine Gesichtspunkte aufzustellen, nach welchen es sich entscheiden
lieBe, ob ein Rechtsstreit den Gerichten oder der Verwaltung zur Ent-
scheidung anheimfallen solle. Diese Versuche miissen jedoch als verfehlt
angesehen werden, weil die Sonderung wesentlich eine rein positive ist. Nur
insofern die positive Ordnung nicht hinlangliche Daten enthalt, nach welchen
man in einem gegebenen Fall die Entscheidung fiber die Kompetenzfrage
treffen kann, wird der allgemeine Grundsatz von Bedeutung sein k6nnen,
daB die Gerichte zur Beurteilung von Rechtsstreitigkeiten als vorzugsweise
kompetent angesehen werden mitssen; doch hat dies nur geringe praktische
Bedeutung. In allen Fallen von einiger Wichtigkeit wird die positive
Ordnung geniigende Daten zur Entscheidung enthalten.

Es ist hier nicht der Ort, auf eine nahere Erarterung dieser Frage ein-
zugehen. Im § 63 ist erwahnt, da8 das danische Staatsrecht keine besonderen
Verwaltungsgerichte kennt. Andererseits stellt sich die Gesetzgebung im
groBen Ganzen verhAltnismlig freigebig in der Frage, ob es Privatleuten
oder 6ffentlichen Beamten gestattet sei, ihre Rechte oder Verpflichtungen
den 6ffentlichen Autoritaten und Institutionen gegeniiber von den Gerichten
beurteilt zu sehen. Als mehr hervortretende Ausnahmen von diesem
Prinzip k6innen angeiffihrt werden, daB mehrere Besteuerungsfragen von
der Administration endgiiltig entschieden werden (Besteuerungs- und Zoll-
beharden usw.), daB die Beamten in Fragen betreffs ibrer Besoldung in
der Regel an die Entsoheidung des Finanzministeriums gebunden sind (vgl.
§ 62), daB die Dezisionen der Rechnungen der staatlichen Kassenbeamten
gew6hnlich nicht vor die Gerichte gebracht werden kinnen (vgl. § 76, iiber
die Rechnungen der Kommunen siehe unten § 91), und daB ebenfalls die in
Betreff der Pflicht, als gezwungener Staatsdiener zu fungieren, entstehenden
Fragen regelmaBig den Gerichten entzogen sind.

Neben der den Gerichten zunichst obliegenden Aufgabe, Rechtsstreitig-
keiten und Ubertretungen der Gesetze mit der aus der Zustandigkeit der
ausibenden Gewalt folgenden Begrenzung zu untersuchen und abzuurteilen,
hat die Gesetzgebung den Gerichten auch noch die Besorgung verschieden-
artiger Angelegenheiten iibertragen, bei deren Behandlung zwar von einer
Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten die Rede sein kann, doch ohne daB
dies entweder notwendig oder wesentlich ist. Solehe Angelegenheiten sind
die Zwanpsvollstreckung im Zivilverfahren, die Subbastation, auch die
freiwillige, Erbteilungen und das Konkursverfahren, die zur Jurisdictio
voluntaria gehrigen Rechtsgeschdfte und auflerhalb Kopenhagens das
Notarialwesen (vgl. § 98). Die Vollstreckung der Strafurteile ist dagegen
eine administrative Funktion (siehe unten § 94). Wenn das Gesetz iiber
die Rechtspflege in Kraft tritt, wird die gegenwartig administrative Frage
von Entmiindigungen der Entscheidung der Gerichte zugewiesen.

§ 86. Gerichtsverfahren. Das heutzutage in Danemark geltende
Gerichtsverfahren ruht nicht auf einer einzelnen umfassenden Kodifikation,
sondern hat sich mit dem Gesetzbuch des Kbnigs Christian des Fiinften
vom 15. April 1683 als Ausgangspunkt durch die Praxis und eine Reihe
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von einzelnen Gesetzbestimmungen zu seinem jetzigen Standpunkt ent-
wickelt, welcher sowoh1 fir den Zivil- als fir den StrafprozeB von dem
Ausgangspunkte sehr abweichend ist. Der dinische ProzeB in seiner jetzigen
Gestalt hat eben wegen der Art seiner Entwickelung eine groBe innere Kon-
sequenz erreicht, und es hat sich erwiesen, daB derselbe die wichtigste Forde-
rung, welche man an eine ProzeBordnung stellen muB, ndmlich den Schutz
der Rechtssicherheit, zu erfillen imstande ist, und daB er auBerdem weder
der Gesellschaft noch den einzelnen Biirgern beschwerliche Unkosten auf-
biirdet. Dies erklart zweifelsohne, weshalb die endlich einmal angenommene
Reform so lange auf sich warten lieB. Partialreformen waren jedoch schon
friiher eingefiihrt worden, namlich die Reichsgerichtsprozedur (Gesetz vom
3. Marz 1852), welche in GemdBheit der Prinzipien des Grundgesetzes wegen
Offentlichkeit und Miindlichkeit geordnet ist; fernerhin das 1861 errichtete
See- und Handelsgericht in Kopenhagen, wo ebenfalls die Prozedur miind-
lich ist, und ein fir Kopenhagen erlassenes Gesetz vom 11. Februar 1863,
wodurch bei gewissen Polizeivergehen, fuir welche die Strafe eine gewisse
niedrige Grenze nicht iiberschreiten kann, ein affentliches und miindliches
Verfahren eingeffihrt wurde. Weiter ist zu nennen, daB das Konkurs-
verfahren durch ein Gesetz vom 25. Mdrz 1872, das Teilungsverfahren bei
Erbfallen, Auflasung der ehelichen Giitergemeinschaft usw. durch ein Gesetz
vom 30. November 1874 und die erzwungene Subhastation durch ein Gesetz
vom 9. April 1891 auf Grundlage der Arbeiten der Kommission von 1868
neu kodifiziert worden sind.

Mit diesen Ausnahmen hat die immer noch geltende altere Proze8-
ordnung bei den Unter- und Obergerichten das Prinzip der S c h r if t -
Ii c h k e i t zur Grundlage. Es folgt aus diesem Prinzipe, daB von
einer eigentlichen Offentlichkeit, welche praktische Bedeutung hatte, nicht
die Rede sein kann. Vor dem Hdchsten Gericht ist die Prozedur in der
Regel miindlich mit Verlesung des schriftlichen Materials aus den vorher-
gegangenen Instanzen in erforderlichem Umfange. Die B e w e i s r e g e 1 n
haben sich im Laufe der Zeit so entwickelt, daB freilich einige gesetzliche
Regeln fiber das Gewicht der Beweise bewahrt sind, jedoch nur so, daB die
nattirliche Freiheit in der Beurteilung der Beweise und ihrer Starke un-
gehindert ist.

Durch das neue Rechtspflegegesetz wird ein m ii n d Ii c h e s Ver-
fahren und eine vollstandig freie Beurteilung der Beweise
eingeftihrt. Man hat aber (auBer den Schwurgerichtssachen) Gewicht darauf
gelegt, die Stellung des H6chsten Gerichtes als oberster Appellations-
instanz nicht nur ffir die Rechtsfrage, sondern fir das ganze Ergebnis der
Sache zu bewahren. Dies fiihrte schon in dem von der Proze8kommission
von 1892 ausgearbeiteten Entwurf mit sich, daB eine Protokollierung der
abgegebenen Aussagen vorgeschrieben wurde, und bei der endlichen Be-
handlung des Gesetzes wurde mit Riicksicht auf die Unkosten fernerhin
beschlossen, die Beweisaufnahme vor dem ProzeBgericht (die Beweis-
unmittelbarkeit) wesentlich zu beschrdnken, so da8 dieselbe auch in der
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ersten Instanz haufig in der Verlesung von Aussagen, die vor einem anderen
Gericht (dem Gerichte des Wohnsitzes) von daselbst vernommenen Parteien
oder Zeugen abgegeben worden sind, bestehen wird.

Fernerhin ist durch das neue Gesetz die OffentIichk eit der
Rechtspflege durchgefifihrt, allein mit den fUr die Aufklarung der Sache,
die Wiirde des Gerichtes oder sonstige berechtigte Riicksichten (so die Rick-
sicht ffir die Sittlichkeit, oder um zu verhindern, daB die Rechtsverhandlung
eine Schule fuir Verbrecher werde) n6tigen Beschrankungen. In Strafsachen
sind die wahrend der Nachforschung der Polizei oder als Vorbereitung fir
die endliche Verhandlung gehaltenen Sitzungen nicht 6ffentlich. Die richter-
liche Beratung erfolgt in allen Fallen bei geschlossenen Tiiren.

Ubrigens muB bei der Darstellung der Prozelregeln zwischen Zivil-
und Strafsachen unterschieden werden.

§ 87. Verfahren in Zivilsachen. Im jetzigen ZivilprozeB ist die V e r -
h a n d 1 u n g s m a x i m e mit groBer Konsequenz durchgefUihrt und damit
die Disposition der Parteien iber den Gang und die Materialien des Prozesses
anerkannt. Abweichungen von der Verhandlungsmaxime durch eine instruk-
torische Proze8leitung seitens des Richters finden im wesentlichen nur in
gewissen, fUr besondere Sachen angeordneten auferordentlichen ProzeB-
arten statt. An die Verhandlungsmaxime kniipft sich natiirlich eine voll-
standige gegenseitige Parteiaffentlichkeit. Ferner ist im ZivilprozeB die
E v e n t u a I m a x i m e durchgefffihrt, doch so, daB die Tragweite dieses
Prinzips sich nicht bis zur Beweisfifhrung erstreckt. Bevor in einer Zivil-
sache erster Instanz die Klage erhoben werden kann, soil mit den streitenden
Parteien ein S ii h n e v e r s u c h regelmaBig stattfinden; es erfolgt dies
in den meisten Fallen durch die am Ende des 18. Jahrhunderts eingefifihrten
bffentlichen ,,Vergleichskommissionen", in einigen Fallen jedoch bei den
Gerichten selbst.

Nach dem neuen ProzeBgesetze wird in Untergerichtssachen die Ver-
handlungsmaxime fast ganz aufgegeben, indem der Richter durch seine
P r o z e B 1 e i t u n g den Tatbestand festzustellen und die Parteien zu
unterrichten hat. In Landgerichtssachen wird zwar die Verhandlungsaaxime
aufrechterhalten, jedoch auch hier durch die Leitung des Richters und
das ihm zustehende Recht zur Fragestellung wesentlich begrenzt. Die
Beweisbeschliisse, welche ffir das Kopenhagener See- und Handelsgericht
zwar schon 1861 eingeffihrt wurden, aber erst in den spatesten Jahren hier
zur weiteren praktischen Anwendung gekommen sind, sind in das neue
Gesetz nicht aufgenommen. Die pers6nliche Vernehmung einer Partei kann
von der gegnerischen Partei beansprucht, in der Regel aber nicht von dem
Gerichte aus freien Sticken bewerkstelligt werden; ebenso kanu eine Partei
sich zur Vernehmung freiwillig einstellen. Die Vernehmung geschieht zwar
unter Strafandrohung, nicht aber unter Eideszwang mit Ausnahme von
ganz einzelnen Fallen, welche schon im gegenwartigen Rechte bekannt sind.
Dagegen gestattet das Gesetz in etwas weiterem Umfange als das geltende
Gesetz Urteile, die auf Leistung eines Eides erkennen. Ferner werden durch
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das Gesetz die bisher im ddnischen Rechte unbekannten Teilurteile und
Zwischenurteile eingefihrt. Die fir die vor der Einreichung der Klage
vorzunehmenden Siihneversuche geltenden Regeln sind im wesentlichen
unverandert beibehalten.

Wie es im § 81 bemerkt ist, erfolgt in Landgerichtssachen die Vor-
bereitung (der Schriftwechsel und regelmdlig auch die Vernehmung von
Zeugen oder Parteien) vor dem Untergericht, in denjenigen Kreisen, in
welchen die Landgerichte ihren Sitz haben, jedoch vor dem Landgericht
selbst. Zeugen sind in der Regel nicht pflichtig, aul3erhalb des Untergerichts-
kreises, in welchem sie wohnhaft sind, zu erscheinen, und auch die Pflicht
der Parteien, sich auBerhalb ihres Wohnsitzes vernehmen zu lassen, ist
erheblich beschrankt.

Die Grenze zwischen den erstinstanzlichen von dem Landgericht und
den von dem Untergericht abzuurteilenden Sachen ist derart gezogen, da8
- auBer einer Reihe von speziell angegebenen Angelegenheiten -- die

Sachen, deren Geldwert nicht 300 Kr. iibersteigt, im allgemeinen dem
letzteren zugewiesen sind. AuBerdem k6nnen aber in den meisten Fallen
die Parteien durch Vereinbarung rechtsgiltig dem Untergericht die Zu-
standigkeit verleihen, auch wenn die Sache nach den gewbhnlichen Regeln
nicht unter dasselbe gehbrt. Wahrscheinlich wird diese Befugnis in recht
weitem Umfange benutzt werden.

Sowohl nach dem jetzt geltenden als nach dem neuen Prozefverfahren
werden gewisse Strafsachen, die nicht von den Beh6rden verfolgt. werden,
sondern der Verfolgung seitens des beleidigten Privatmannes unterliegen,
im wesentlichen in den Formen des Zivilprozesses behandelt.

§ 88. Verfahren in Strafsachen. Im heutigen Strafprozesse sind das
Offizialprinzip und das inquisitorische Prinzip durch-
geffihrt und somit eine auch der Form nach vom Zivilprozesse sehr abweichende
Prozedur gegeben, u. a. ohne Recht fir den Angeklagten mit dem Inhalt
der Zeugenvernehmungen bekannt gemacht zu werden. Indessen findet
doch in den allgemeinen Strafsachen (den sogenanuten ,,Justizsachen")
nach beendigter Voruntersuchung, Verhbr und Beweisfiibrung als ein {ber-
bleibsel der akkusatorischen Formen alterer Zeiten eine sogenannte ,,Aktion"
statt, welche regelmdBig vom Amtmann, in Kopenhagen vom Vizepolizei-
direktor erhoben und von Anwalten, die als Aktor und Defensor zugezogen
werden, geffihrt wird. In diesem letzten Stadium der Sache sowie auch
in der Appellationsinstanz nhert der StrafprozeB sich den Formen des
Zivilprozesses. In den sogenannten ,,6ffentlichen Polizeisachen" flit jedoch
diese Anklageform in erster Instanz weg, und die Sache wird unmittelbar
vom Richter nach beendigter Untersuchung entschieden. Mit Bezug auf
die Mittel, welche bei der inquisitorischen Voruntersuchung dem Strafrichter
zu Gebote stehen, enthalt das Grundgesetz einige Begrenzungen, von denen
oben im ersten Abschnitt, Kapitel V die Rede gewesen ist.

Im neuen StrafprozeB hat man, wie schon im § 80 gesagt, eine kon-
sequente Durchfiihrung des akkusatorischen Prinzips aufgegeben. In den
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oben erwahnten ,,6ffentlichen Polizeisachen", in welchen kein Aktor zuge-
zogen wird, wird die Anklage von dem Polizeimeister (also in den allermeisten
Gerichtskreisen auBerhalb Kopenhagens dem Richter) erhoben, in den ibrigen
Untergerichtssachen und in allen Landgerichtssachen wird die Anklage vor
dem Untersuchungsgericht vom Polizeimeister, vor dem aburteilenden
Gerichte aber vom Amtmann (in Kopenhagen vom Polizeidirektor, d. h.
- wie gegenwartig - vom Vizepolizeidirektor) erhoben. Zur Bewerk-

stelligung der Anklage vor dem urteilenden Gerichte in diesen letzten FAllen
werden von der Anklagebeharde solche Anwalte zugezogen, welche vom
Justizministerium zur Ausfiihrung 6ffentlicher Sachen zugelassen worden
sind. Unter denselben Anwalten werden auch die Verteidiger genommen
in allen Fallen, wo solche von seiten der Beh6rden zugezogen werden
sollen.

Wahrend diese Vorschriften im Prinzip mit der gegenwartigen Ordnung
Uibereinstimmen, wird dagegen mit dem bestehenden inquisitorischen System
entschieden gebrochen durch die Vorschriften, da8 kein Zwang gegen den
Angeschuldigten angewendet werden darf, um ihn zum Antworten zu ver-
anlassen, auch nicht die Vernehmung verlangert werden, um ein Gestandnis
zu bewirken, und daB der Angeschuldigte das volle Recht hat, mit allen
gegen ihn von den Untersuchungsbeh6rden vorgenommenen Schritten bekanut
zu werden. Es steht ihm in allen Falen frei, sich eines Verteidigers zu be-
dienen, und in vielen Fallen soll ihm, auch ehe die Anklage erhoben worden
ist, ein solcher von Amts wegen beigeordnet werden. Die Befugnis zur
Festnahme und Verhaftung wird wesentlich starker begrenzt als nach dem
jetzigen Recht (vgl. § 21). Schon seit 1888 besteht in den Fallen, in welchen
eine eingeleitete Strafverfolgung zu keiner Verurteilung geffihrt hat, gesetz-
lich ein Recht zum Ersatz fiir die etwa stattgefundene Untersuchungshaft
(sowie auch wenn eine unverschvldete Strafe erlitten worden ist), wenn es
aus erworbenen Beweistiimern positiv anzunehmen ist, daB der Angeschul-
digte unschuldig sei. Dieses Recht wird durch das neue Gesetz in der Weise
erweitert, daB der Ersatz, abgesehen von gewissen naher angegebenen Aus-
nahmefillen, zuerkannt werden soll, wenn nicht die Beweistiimer der Sache
eine gegriindete Vermutung daffir erwecken, daB der Angeschuldigte dennoch
schuldig gewesen sei. Fernerhin gewahrt das Gesetz Rehabilitation fir
unbegriindete Festnahme, teils in der Form einer von dem Polizeimeister
abzugebenden Erklarung, teils als Geldersatz. Unter den neuen Regeln
fiber die Ordnung der Verhaftung mu8 insbesondere hervorgehoben werden,
daB kommunale Ausschiisse gewahit werden sollen, um mit den Gefangnissen
und der Behandlung der Gefangenen Einsehen zu haben.

In Betreff der Mitwirkung von G e s c hw o r e n e n in Strafsachen
war es im Grundgesetze festgesetzt, daB sie in schwereren Kriminalsachen
(MiBtatensachen) und in den aus politischen Vergehen entstehenden Sachen
berufen werden sollten. Der Begriff ,,MiBtat" hat im dinischen Strafgesetze
keine technische Bedeutung; in Gemafheit des allgemeinen Sprachgebrauchs
wiirde man denselben in ziemlich engem Sinne verstehen, und das neue
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Rechtspflegegesetz rechnet unter denselben nur solche Verbrechen, fir
welche nach dem Strafgesetze auf Todesstrafe oder, bei erstmaliger Be-
gehung, auf lebenslangliche Strafarbeit erkaunt werden kann. AuBerdem
sollen aber nach dem Rechtspflegegesetze die Geschworenen in vielen anderen
Fallen berufen werden, namentlich aulier gewissen Riickfallen in Sachen, in
welchen Strafarbeit oder Amtsverlust verhangt werden kann, es sei denn,
daB der Angeschuldigte die Behandlung der Sache ohne Geschworene ver-
langt. Die nahere Bestimmung des schwer abzugrenzenden Begriffes von

,,politischen Vergehen", in welchen die Mitwirkung der Geschworenen nach
dem Grundgesetze obligatorisch ist, ist vom Gesetz aufgegeben, und freie
Hinde sind also in dieser Beziehung der Rechtsprechung iiberlassen. Ferner-
hin sollen die obenerwdhnten Sachen, in welchen Ersatz fir unverschuldete
Verhaftung oder Strafe gefordert wird, auf Verlangen des Klagers vor den
Geschworenen behandelt werden. Es wird alsdann von der. untengenannten
Mehrzahl der Geschworenen entschieden, ob der Ersatz iiberhaupt zuzu-
erkennen ist, wahrend dessen GriBe von den Richtern festgesetzt wird.

Wie friiher erwdhnt, ist die Zahl der in jeder einzelnen Sache mit-
wirkenden Geschworenen die herk6mmliche Zw6lf. Eine fiir den Ange-
schuldigten nachteilige Beantwortung einer Haupt- oder Zusatzfrage er-
fordert mindestens acht Stimmen. Einem freisprechenden Spruch soll ein
freisprechendes Urteil alsbald nachfolgen. Dasselbe wird den Umstanden
nach erfolgen kbnnen, wenn von dem Gericht befunden wird, der Ange-
schuldigte kanne gesetzlich nicht wegen eines in einem nachteiligen Spruche
festgestellten Verhaltnisses bestraft werden. Wenn das Gericht erachtet,
daB die Beweistiimer der Sache fir einen solchen Spruch keine geniigende
Grundlage abgaben, so kann die Sache einer erneuerten richterlichen Behand-
lung iiberwiesen werden. Wenn auch hier der Spruch dem Angeschuldigten
ungiinstig und der Beweis wiederum als ungeniigend von dem Gericht befunden
wird, so kann von demselben ein freisprechendes Urteil erlassen werden.

Siebentes Kapitel. Die Kommunen.
§ 89. Das Gebiet der kommunalen Verwaltung. Die ausgedehnte Selbst-

verwaltung der alteren Zeiten (vgl. § 61) hatte allmahlich der immer mehr
zunehmenden Zentralisation und Verwendung von Staatsbeamten auch in
der lokalen Administration den Platz gerdumt. Erst im 19. Jahrhundert
hat sich das Bestreben geltend gemacht, die kommunalen Gemeinschaften
in gr6Berem Umfange zu mitwirkenden Organen der Verwaltung zu machen.
Vor dem Grundgesetz von 1849 waren in dieser Beziehung hinsichtlich
der Provinzialstadte die Anordnung vom 24. Oktober 1837, in Bezug auf
Kopenhagen die Verordnung vom 1. Januar 1840 und fiir die Landkommunen
die Anordnung vom 13. August 1841 von Bedeutung. Es wurde im Grund-
gesetz von 1849 und aufs neue im § 91 des revidierten Grundgesetzes von
1866 ausgesprochen, daB das Recht der Kommunen, unter der Oberaufsicht
des Staates ihre Angelegenheiten selbstandig zu verwalten, durch Gesetz

§ 89
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geordnet werden solle. Um dieser Bestimmung nachzukommen, sind teils
vor, teils nach dem Grundgesetz von 1866 eine Reihe von Gesetzen erlassen
worden. Die kommunalen Angelegenheiten der Hauptstadt waren schon
vor 1866 in ihrer Ganzheit durch Gesetze vom 4. Marz 1857, 19. Februar
1861 und 23. Dezember 1865 neugeordnet worden. FUr (lie Provinzialstadte
findet sich die legale H-auptgrundlage in zwei Gesetzen vom 11. Februar
1863 und 26. Mai 1868, fir die Landkommunen in einem Gesetz vom 6. Juli
1867. Fiir die meisten der sogenannten Handelsplitze (siehe den folgeaden
Paragraphen) wurde em gemeinsames Gesetz am 23. Dezember 1861 er-
lassen, wahrend jedoch meihrere ihrer Angelegenheiten durch Sonderbestim-
mungen geregelt waren. Als Glied der oben im § 68 erwdhnten Reform
der direkten Besteuerung hat demnachst ein gemeinsames Gesetz vom
15. Mai 1903 eine Reihe von Anderungen in den Regeln fiir die Besteuerung
samtlicher Kommunen eingefiihrt, und durch ein zweites gemeinsames
Gesetz vom 20. April 1908 wurden neue Regeln fir das kommunale Wahl-
recht und die Zusammensetzung samtlicher kommunalen Rate gegeben.
SchlieBlich ist die kommunale Einkommensteuer Kopenhagens durch ein
Gesetz vom 18. April 1910 neu geregelt worden. Die hier genannten Gesetze
werden aber grofenteils durch kommunale Satzungen (Vedtegter) erganzt,
zu deren Abfassung sie selbst Anweisungen enthalten.

Das Grundgesetz enthalt keine naheren Bestimmungen dariiber, welche
Angelegenheiten der kommunalen Verwaltung iiberlassen sein sollen. Nur
so viel setzt die Bestimmung des Grundgesetzes voraus, daB die betreffenden
Angelegenheiten von unmittelbarer Bedeutung fur die kommunalen Ge-
meinschaften sind. Es ist jedoch selbstverstandlich, daB die Gesetzgebung
die kommunale Verwaltung in Angelegenheiten, die fur die Kommunen
nur ein mittelbares Interesse haben, benutzen kann, und dies findet auch
in mehreren Fallen statt. Es muB auch von der Gesetzgebung abhingen,
in den haufigen Fallen, wo eine gewisse Angelegenheit zwar die Kommune
unmittelbar beriihrt, aber doch zugleich fir den Staat im ganzen von Be-
deutung ist, zu bestimmen, wie die Grenze gezogen werden soll. Die wich-
tigsten Angelegenheiten von nicht aussehlieBlich lokalem oder sogar wesent-
lich von staatlichem Interesse, in Bezug auf welche die Gesetzgebung den
Kommunen eine Mitwirkung zugeteilt hat, sind das Armenwesen und teil-
weise andere 6ffentliche Unterstiitzungen, das Volksschulwesen, die 6ffent-
liche Gesundheitspflege, das Wegewesen, das Hafenwesen - nur einige wenige
Rfen sind Staatshafen (vgl. § 67 sub 2 D) -, das Bauwesen, die Feuerwehr,

das Polizeiwesen (siehe naher unten § 93), verschiedene Verhaltnisse, welche
den Ackerbau und andere Erwerbszweige betreffen, sowie einige Verrichtun-
gen, die auf die politischen Wahlen Bezug haben.

Auf den F a r 6 e r n herrschen eigentiimliche Verhiltnisse. Das fir
diese Inseln durch ein Gesetz vom 15. April 1854 organisierte L a g t i n g
hat nicht nur kommunale Funktionen, ahnlich wie die der Amtsrate im
Hauptlande, zu besorgen, sondern wirkt auch als beratende Versammlung
mit Bezug auf Angelegenheiten, welche zur Staatsgesetzgebung und Staats-
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verwaltung geharen. Das Ting gibt iiber die demselben von der Regierung
vorgelegten Gesetzvorschlage, die Farier betreffend, und andere fiir den
Wohistand der Inseln wichtige Angelegenheiten seine Begutachtung ab und
kann auch selbst Vorsehlage zu neuen Gesetzen und anderen affentlichen
Maflregeln vorlegen, jedoch ohne beschlieBende Stimme, sowie auch Be-
schwerden riicksichtlich der Handhabung der Gesetze und der Verwaltung
der affentlichen Institutionen einreichen.

§ 90. Die Organisation der Kommunen. Die territorialen Bezirke der
Kommunen fallen zwar oft, aber doch nicht immer mit den Bezirken, in die
das Land mit Bezug auf die Staats- und die Kirchenverwaltung eingeteilt
ist, zusammen. Eine jede S t a d t , haufig mit einem kleinen dazu ge-
hirenden Landgebiet, macht eine Kommune fir sich aus. Dies gilt auch
fir die Stadt Thorshavn auf den Fardern (vgl. oben § 61). Die sogenannten
H a n d e 1 s p 1 a t z e , deren Anzahl friiher sechs war, gegenwartig aber
nur zwei (Frederiksberg bei Kopenhagen und Marstal), indem die idbrigen
als Stadte organisiert worden sind, bilden ebenfalls besondere Kommunen.
Auf dem Lande schlieBt die kommunale Einteilung sich der Kirchspiels-
einteilung an. In der Regel macht jedes Pastorat, welches aus einem oder
zwei und zuweilen aus noch mehreren Kirchspielen besteht (siehe § 111),
eine politische G e m e i n d e (Kommune) aus, wenn aber jedes der zu
einem Pastorat geharenden Kirchspiele sein eigenes Armenwesen hat, so
bilden diese auch besondere Kommunen. AuBer den Farberschen Kom-
munen zahit das Reich gegenwartig 1126 Landkommunen. Auf dem Lande
gibt es auBer den eben genannten Kommunen noch kommunale Verbande
hoherer Ordnung, namlich die A m t s k o m m u n e n , welche je eine grdl3ere
oder kleinere Anzahl der Landgemeinden umfassen. Die Anzahl der Amts-
kommunen betragt, die Farber mit einbegriffen, 22, indem drei von den
18 Amtern des Hauptlandes (§ 61) in je zwei Amtskommunen geteilt sind.
Die stidtischen Kommunen, wie auch der Handelsplatz Frederiksberg,
ressortieren nicht unter den Amtskommunen mit Ausnahme der Stadte
auf Bornholm, welche zur Amtskommune dieser Insel gehbren. Nur mit
Bezug auf das Schulwesen besteht in jedem Amte ein fiir das Land und die
Provinzialstadte gemeinschaftliches kommunales Organ.

Hinsichtlich der Verwaltungsorganisation der verschiedenartigen Kom-
munen ist es allen gemeinschaftlich, da8 eine reprasentative Versammlung,
wozu es, bis auf einzelne Ausnahmen, eine Pflicht ist, die Wahl anzunehmen,
einen hervorragenden Platz einnimmt. Fiir Kopenhagen findet sich neben
dieser Versammlung ein Magistrat, welcher selbstdndig an der kommunalen
Verwaltung teilnimmt. Ein entsprechender Dualismus bestand vor 1868
auch in den Provinzialstadten und besteht noch fiir die beiden Handelsplatze
und die Stadt Thorshavn auf den Farbern, ist aber sonst iiberall aufgehoben,
und es werden gegenwartig andere Mittel in Anwendung gebracht, um die
Verwaltung durch die reprasentative Versammlung vor Einseitigkeit zu
bewahren. AuBer diesen allgemeinen Organen der kommunalen Verwaltung
gibt es in grb8erem oder geringerem Umfang fir gewisse Angelegenheiten,
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die einen gemischten, teils kommunalen, teils staatlichen Charakter haben,
besonders zusammengesetzte Verwaltungsorgane.

Riicksichtlich der Zusammensetzung der reprasentativen Versarnmlungen galten
vor 1908 verschiedene Regeln fiir Kopenhagen, die Provinzialstadte, die Land- und
Amtskommunen. Fdir das Wahlrecht in Kopenhagen bestand ein allerdings nicht
hoher Zensus (eine Einnahme von mindestens 1000 Kr.). Fiir die Provinzialstadte
und Landgemeinden galt als gemeinsamer Zensus nur, dali der Betreffende im vorher-
gehenden Jahre an die Kommune Steuern gezahlt haben sollte; es war aber vor-
geschrieben, daB die Zah1 der gewahiten Reprasentanten immer eine ungleiche sein
so1te, und daB in den Stadten (wo der K6nig den Vorsitzenden ernennt) nur die
gr~flere Halfte, in den Landgemeinden (wo der Rat selbst den Vorsitzenden erwahlt)
nur die kleinere Halfte von samtlichen Wahlberechtigten gewahit werden sollten,
wAhrend die kieinere Haifte in den Stadten, die gr6llere in den Landgemeinden von
demjenigen Fiinftel der Wahlerschaft gewahit wurden, welches die h6chsten Steuer-
betrage erlegt hatte. Fir die Amtsrate galt eine entsprechende Teilung, indem die
gr6llere Hifte jedes Rats durch indirekte Wahl (durch Wahlmanner) von samtlichen
Gemeinderaten der Amtskommune, die kleinere HaIfte direkt von einer den Wahl-
mannern der Gemeinderdte entsprechenden Anzahl der hachstbesteuerten Wahler
gewdhit wurde.

Das im vorhergehenden Paragraphen erwdhnte Gesetz vom 20. April
1908 erhalt mit einigen Anderungen in den Details (Ndheres siehe unten) das
doppelte Wahlrecht fiir die Amtsrate aufrecht, hat aber dasselbe fir die anderen
Rate aufgehoben, sowie es auch den besonderen Kopenhagener Zensus
beseitigt hat. 'Fiir Kopenhagen, die Provinzialstddte und Landgemeinden
sowie auch fir die zwei Handelspldtze gelten jetzt gemeinsame Regeln, deren
Hauptinhalt folgender ist:

Das Wahlrecht und die Wahlbarkeit kommen nicht nur M i n n e r n ,
sondern auch F r a u e n zu, mbgen sie verheiratet oder unverheiratet sein,
insofern der oder die Betreffende im. Besitze des Indigenatrechts ist, das
25. Jahr zuriickgelegt hat, das ganze der Wahl vorausgehende Steuerjahr
und im Wahljahre selbst in der Kommune wohnhaft gewesen ist und an
dieselbe direkte Steuer erlegt hat (die Steuerleistungen des Ehemannes
reichen auch fiir seine Frau aus), keine Armenunterstiitzung genieBt oder
genossen hat, ohne da8 dieselbe erlassen oder zuriickerstattet wdre (fiir
Witwen, verlassene oder geschiedene Ehefrauen hat die dem Manne gewahrte
Versorgung nur eine mehr begrenzte Wirkung), nicht in der Verfiigung
iiber sein Vermagen beschrinkt ist und als unbescholten gilt. Die letzte
Bedingung ist dergestalt bestimmt, daB sie nicht nur diejenigen ausschlieBt,
welche riicksichtlich der Reichstagswahlen fir bescholten angesehen werden
(oben § 37), sondern auch Personen, welche durch Unzucht Erwerb suchen
oder innerhalb der letzten fiinf Jahre wegen solchen Erwerbs bestraft
worden sind.

Das so bestinunte kommunale Wahlrecht geht also weiter als das Wahirecht
fir den Reichstag, insofern es 1. schon mit dem zuriickgelegten 25. Jahre eintritt,
2. auch die Frauen umfalit und 3. ebenfalls das Gesinde umfalit, auch wenn das-
selbe dem Hausstande des Brotherrn angeh6rt. Andererseits ist es beschrankter als
das Reichstagswahlrecht, insofern es fordert, dali eine Steuer erlegt sein soll, und die
Bedingung der Wohnhaftigkeit auf gegen zwei Jahre ausdehnt (das Steuerjahr wird
namlich vom 1. April bis 31. Marz gerechnet, und die Wahlen finden regelmaflig in
der ersten Halfte vom Marz statt).

Die Wahlen gelten fir eine Zeit von vier Jahren, und samtliche Erwahite
treten gleichzeitig zuriick. Jede wahibare Person ist verpflichtet, die Wah1
in zwei aufeinander folgenden Wah1perioden anzunehmen; ist aber die

Goos und Hansen, Ditnemark. 12
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Mitgliederzahl des Rats kleiner als 20, k6nnen weder Mann und Frau noch
Verwandte in auf- und absteigender Linie gleichzeitig Mitglieder sein. Die
Wahlen geschehen nach der D'Hondtschen Listenwahimethode. Um bei
der Abstimmung in Betracht zu kommen, muB eine Liste von mindestens
5, hachstens 15 Wdhlern empfohlen sein und soll spatestens am vierten Abend
vor der Vornahme der Wah1 an den Wahlvorstand eingereicht sein. Es
ist die Abweichung vom reinen Listensystem gemacht, daB es gestattet
ist, gemeinsame Kandidaten auf den verschiedenen Listen aufzufiihren.
Falls derjenige Kandidat, welcher nach der Folgenreihe auf einer gewissen
Liste als gewahlt erklart werden solte, sich schon auf einer anderen ge-
wahIt findet, wird sein Name ausgestrichen, und der auf der Liste folgende
Kandidat wird an seiner Stelle fir gewahIt erklart. Wofern es sich in der
Praxis zeigen solite, daB solche gemeinsame Kandidaten in etwas grbBerem
Umfange aufgestellt werden, wird die beabsichtigte Proportionalitat mehr
oder weniger verriickt werden k6nnen; allein wie die Parteiverhiltnisse in
Danemark sich entwickelt haben, wird dies kaum in nennenswertem MaBe
in Frage kommen. Diejenigen auf einer Liste bei einer allgemeinen Wahl
aufgefiihrten Kandidaten, welohe nicht als gewahit erklart werden, werden
als Suppleanten fir die Gewahiten von derselben Liste betrachtet und
springen als solche bei vorfallenden Vakanzen ein. Sollte sich bei ein-
tretender Vakanz kein Suppleant vorfinden, so beruht es auf der Bestimmung
des Rates, ob eine Erganzungswahl stattzufinden hat. Die Wahlen geschehen
heimlich und nach ahnlichen Regeln (unter Anwendung von geschlossenen
Kuverten und abgesonderten Stimmzellen) wie bei den Reichstagswahlen
(vgl. oben § 40). Das Gesetz von 1908 fiigt weiter hinzu, daB es bei Geld-
htrafe verboten ist, durch Parteibureaus oder in anderer Weise iiber das
Erscheinen auf der Wahistatte und die Stimmabgabe der Wahler syste-
matische Kontrolle zu fiihren.

Bei der naheren Besprechung der Organisation der Kommunen muB
wie bisher zwischen der Hauptstadt, den stadtischen Kommunen und den
beiden Arten von landkommunalen Verbanden geschieden werden.

1. In K o p e n h a g e n wird die beschlieBende Gewalt in den kom-
munalen Angelegenheiten vom M a g i s t r a t und der Stadtverordneten-
versammiung, welche die B ii r gerrepr d sentation genannt wird,
im Verein ausgeiibt. Der Magistrat besteht aus einem vom K6nige auf
zeitlebens ernannten Oberprasidenten, vier Biirgermeistern,
welche von den Biirgerreprisentanten ebenfalls auf Lebenszeit, jedoch mit
kiniglicher Bestatigung, gewahit werden, und vier Ratsman nern ,
welche im Gegensatz zu den vorhergenannten Magistratspersonen unbe-
soldet sind und ohne kinigliche Bestatigung von der Biirgerreprasentation
fir vier Jahre nach einer vom Ministerium des Innern vorgeschriebenen
proportionellen Methode gewahit werden. Die Biirgerreprisentation besteht
aus 42 gewahlten Mitgliedern. Etwaige Ergdnzungswahlen (vgl. oben)
sind nur vorzunehmen, wenn die Zahl unter 36 herabsinkt. Wahlbar
sind alle Wahlberechtigten mit Ausnahme der Mitglieder des Magistrates,
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des Polizei- und des Vizepolizeidirektors. Die eigentliche Verwaltung der
1ommunalen Angelegenheiten wird besorgt vom Magistrate mit dem Ober-
prasidenten an der Spitze, teils als einer Gesamtkorporation, teils im Ober-
prasidium und in vier Abteilungen, welche alle fiir sich ihren besonderen
Wirkungskreis und das erforderliche Kontorpersonal haben. Jede der Ab-
teilungen wird von einem Biirgermeister verwaltet, dem je einer der ge-
wahiten Ratsmanner zur Seite steht. An den Verhandlungen der Biirger-
reprdsentation nehmen je nach der Beschaffenheit der Angelegenheiten die
Mitglieder des Magistrates teil. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit
zwischen dem Magistrat und der Biirgerreprisentation kann die Weigerung
des Magistrates, dem BeschluB der Biirgerreprisentation beizupflichten,
durch eine Bestatigung dieses Beschlusses seitens des Ministeriums des
Innern ersetzt werden. Von grofler praktischer Bedeutung fir das Zusammen-
arbeiten sind vorbereitende gemeinschaftliche Ausschiisse von Mitgliedern
dieser beiden Korporationen. Als besondere Verwaltungsorgane kinnen
genanut werden: fiir das Schulwesen eine S ch u 1 dire k t ion und fir
jedes Kirchspiel der Hauptstadt eine S c h u 1 k o m m i s s i o n , ferner die
Gesundheitskommission, die Baukommission und der
Hafenra t. In diesen Organen haben sowohl der Staat als auch die
Kommune, und zwar in der Regel die beiden kommunalen Verwaltungs-
korporationen, ihre Reprasentanten. Der K o p e n h a g e n e r H a f e n ist
als eine eigene juristische Person organisiert; die Wirksamkeit des Hafen-
rates ist lediglich eine beratende, und die Angelegenheiten des Hafens werden
vom Ministerium des Innern durch einen auf Vorsohlag des Hafenrates
ernannten Hafenkapitan verwaltet. Laut eines Gesetzes vom 31. Mdrz
1891 ist fiir Rechnung dieses Hafens ein F r e i h a f e n angelegt worden,
zu dessen Betrieb einer Aktiengesellschaft die Konzession erteilt ist.

2. In den P r o v i n z i a 1 s t a d t e n werden die kommunalen Angelegen-
heiten von einem S t a d t r a t (Byraad) besorgt. Dieser besteht aus dem
vom Kbnig ernannten B ii r g e r m e i s t e r als Vorsitzendem und einer
Anzah1 gewahiter Mitglieder, 7-19 nach der naheren Bestimmung der
kommunalen Satzungen; die Zahl soll jedoch immer eine ungerade sein.
In sechs Stadten (Helsing6r, Odense, Aalborg, Randers, Aarhus und Esbjerg)
bestehen besondere Biirgermeisterdmter. In den fibrigen Stadten gilt es
als eine feste Regel, daB die Ernennung zum Biirgermeister immer auf den
Stadtvogt fallt. Nur auf Bornholm, wo einige Stadte sich zu zweien unter
einem Gerichtsbezirk vereinigt befinden, wird ein besonderer Biirgermeister
fiir diejenigen Stadte ernannt, wo der Stadtvogt nicht wohnt. Eine Gesetz-
vorlage, nach welcher die Stadtrate selbst ihren Vorsitzenden wahlen sol1ten,
ist in den spateren Jahren dem Reichstag unterbreitet gewesen, aber noch
nicht angenommen worden. Die vollziehende Gewalt in den Angelegenheiten
der Kommune und die Ausfiihrung der Beschhisse des Stadtrates liegen in
der Regel dem Biirgermeister ob, doch kann der Stadtrat aus seiner Mitte
unbesoldete biirgerliche Ratsmanner dazu wahlen, daran teilzunehmen.
Dies findet jedoch gegenwartig nirgends statt. Besondere Verwaltungsorgane
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von gemischter, teils staatlicher, teils kommunaler Zusammensetzung be-
stehen hinsichtlich des Schulwesens (die S c h u 1 k o m m i s s i o n), der
6ffentlichen Gesundheitspflege und des Bauwesens usw., dagegen nicht
mehr mit Riicksicht auf das Armen- oder Hafenwesen. OGber die Verwaltung
der H a f e n fiihrt der Staat eine besondere Kontrolle. Der Stadtrat kann
bestimmte Angelegenheiten an s t a n d i g e A u s s c h ii s s e ibergeben,
eine Befugnis, welche vielfach benutzt wird.

3. Die Landkommunen werden von einem Gemeinderat
(Sogneraad) verwaltet, welcher ausschliel3lich aus gewahIten Mitgliedern in
einer Anzahl von funf bis neun besteht, immer aber in ungerader Zahl.
Der Gemeinderat wahit selbst seinen Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die
Rate fungieren im ganzen unter der Oberaufsicht des betreffenden Amts-
rates und des Amtmannes, und ihre Besohijisse erhalten in vielen Fallen erst
Giiltigkeit durch die Zustimmung des Amtsrates. Ein besonderes Organ
fir die Aufsicht iiber das Schulwesen ist in jeder Landkommune eine S c h u 1 -
k o m m i s s i o n , die aus dem Prediger als Vorsitzendem und zwei oder
vier vom Gemeinderat gewahiten Mitgliedern besteht.

4. Die Amtk om m munen werden von einem Amtsrat verwaltet,
welcher aus dem A m t m a n n als Prasidenten and gewahlten Mitgliedern
besteht; die Zahl der letzteren soil immer eine gleiche sein, 8-14 nach der
auf Antrag des Amtsrates getroffenen Bestimmung des Ministers fir das
Innere. Fir Bornholm ist die Zah1 gesetzlich auf zehn festgesetzt. Zur Vor-
nahme der Wahlen erwahit jeder Gemeinderat des Amtsratskreises zwei
Wahimanner aus seiner Mitte. Mit diesen Wahlmannern treten als un-
mittelbare Wahler diejenigen Grundbesitzer des Kreises zusammen, welche
die gr6Bte Abgabe an den Amtsrepartitionsfonds erlegt haben (siehe hieriiber
den folgenden Paragraphen), in einer der Zahl von Landgemeinden des
Kreises entsprechenden Anzahl. Auf Bornholm werden vier Mitglieder des
Amtsrates durch Wahlmanner aus den Stadtraten der Insel, die iibrigen
sechs Mitglieder nach den oben dargestellten Regeln erwah1t. Frauen,
welche Grundeigentum in der Amtskommune besitzen, sind berechtigt,
unter denselben Bedingungen wie die Manner an der Wahl teilzunehmen.
Geh6rt ein Grundstiick Ehegatten als gemeinschaftlicher Besitz, so kommt
nur der Ehemann als unmittelbarer Wahler in Betracht. Wahlbar ist jeder-
mann, der das Wahlrecht fir einen Landgemeinderat (beziiglich der vier
bornholmschen Mitglieder fiir einen Stadtrat) des Kreises besitzt. Die
Wahlperiode dauert sechs Jahre. Wahlen sowohl von den Wahlmaunern
als von den Ratsmitgliedern geschehen nach der Androeschen Wahlmethode
(siehe oben § 41). Suppleanten werden nicht erwahlt, und Erganzungs-
wahlen, welche immer erforderlich sind, wenn mehr als zwei Mitglieder im
Laufe der Wahlperiode abgehen, geschehen durch Abstimmung nach ein-
facher Mehrheit. Der Amtmann besorgt die Vollziehung der vom Amts-
rate gefaBten Beschliisse. Fiir das Volksschulwesen findet sich in jedem
Amtsratsbezirk ein besonderes Verwaltungsorgan, der S c h u 1 r at , welcher
sowohl den Landdistrikt wie die im Bezirke gelegenen Stadte umfat und
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aus dem Amtsrat und einigen von den Stadtraten auf sechs Jahre erwah1ten
Mitgliedern besteht (siehe weiter unten § 106).

5. Die kommunale Verwaltung der beiden obenerwahnten H a n d e 1 s -
p 1 a t z e ist durch besondere Bestimmungen geregelt. Die Ordnung ist
dualistisch, indem die Obrigkeit des Ortes im Verein mit den gewahlten
Reprasentanten, welche selbst ihren Vorsitzenden aus ihrer Mitte erwahlen,
die Kommune verwaltet. Marstal ist wie die Landgemeinden im Amtsrate
vertreten, wogegen die Verbindung Frederiksbergs mit dem Kopenhagener
Amtsrate durch ein Gesetz vom 7. April 1899 aufgehoben wurde.

FUr alle obenerwAhnten Kommunalrate ist es im Gesetze vom 20. April 1908
vorgeschrieben, daB bei der Einsetzung von Ausschiissen, Kommissionen, Direktionen,
Revisoren u. dgl., wenn zwei oder mehr Mitglieder gewahlt werden sollen, die Pro-
portionalwahimethode in Anwendung zu bringen ist, falls ein Mitglied des Rates es
fordert. Der Minister -des Innern verffigt das Nahere hinsichtlich des Wahiverfahrens.

6. FUr die F a r 6 e r ist die kommunale Verwaltung der Stadt T h o r s -
h a v n durch ein Gesetz vom 27. Mai 1908 in wesentlicher Ubereinstimmung
mit den fir die Provinzialstadte des Hauptlandes geltenden Regein, be-
sonders riicksichtlich der Proportionswahlen, neu geordnet worden. Der
Stadtrat wahit jedoch selbst seinen Vorsitzenden und zweiten Vorsitzenden.
Der Landvogt (siehe § 61) fiihrt im Auftrage des Staates Aufsicht tiber die
Verwaltung. In den L a n d g e m e i n d e n werden einem Gesetz vom
28. Februar 1872 zufolge die kommunalen Angelegenheiten ebenfalls von
einem aus gewah1ten Mitgliedern zusammengesetzten Vorstande verwaltet;
doch hat der Prediger Sitz und Stimme in Schul- und Armensachen, und
der Sysselmann (siehe § 61) kann, ohne stimmberechtigt zu sein, an den
Verhandiungen solcher Sachen teilnehmen, welche er vorgenommen zu haben
wiinscht. Das Wahlrecht und Wahlverfahren ist durch ein neues Gesetz
vom 30. April 1909 nach dem Muster des Hauptlandes geordnet worden.
Die Vorstande der Landgemeinden sind dem Lagting und dem Amtmann
in ahnlicher Weise untergeordnet wie die Gemeinderate des Hauptlandes
dem Amtsrat und dem Amtmann. Das Lagting , welches ein fiir alle
Inseln gemeinschaftlicher kommunaler und zum Teil politischer Rat ist
(vgl. den vorhergehenden Paragraphen), besteht aus dem Amtmanne als
Vorsitzendem, den Propsten der Inseln und 20 auf vier Jahre gewahiten
Mitgliedern, wovon die Halfte jedes zweite Jahr austritt. Durch ein Gesetz
vom 3. April 1906 wurde das Wahirecht erweitert und die Proportional-
methode eingeftihrt; nur Manner sind wahlberechtigt und wahlbar.

§ 91. Das kommunale Finanzwesen. Die vielerlei wichtigen An-
gelegenheiten, welche zur kommunalen Verwaltung geh6ren, veranlassen
eine jahrliche Ausgabe auf den Budgets der Kommunen, die aul3er der
Verzinsung und Amortisierung der von den Kommunen aufgenommenen
Anleihen gegenwartig fir das ganze Reich ca. 90 Mill. Kronen jahrlich be-
tragt. Um diese Ausgaben bestreiten zu kinnen, stehen den Kommunen
erstlich solche Einnahmen zu Gebote, welche von verschiedenen Aktiven
herriihren, wie Mietzins und andere Einkiinfte von Grundbesitz, Zinsen
von Kapitalien, Vberschu8 der verschiedenen kommunalen Betriebe uw,
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Ferner haben die Kommunen Einkiinfte durch Steuern und Abgaben, namlich
teils direkte kommunale Steuern, teils andere Abgaben verschiedener Art.
Zu den letzteren geh6ren insbesondere die Auflagen, welche ein fUr allemal
fir das Recht, gewisse Erwerbszweige zu treiben (Birgerbrief und Gewerbe-
schein; vgl. unten § 100), erlegt werden, die Magistratsgebiihren, Anteile an
den oben im § 68 sub 4 F erwahuten Abgaben von 6ffentlichen Vorstellungen
and VorfUihrungen sowie Anteile an den ebenda sub 5 genannten jdhrlichen Ab-
gaben von Branntweinschenken und von Kraftwagen und an den Totalisator-
abgaben, in Kopenhagen und den iibrigen Stadten Abgaben fur Auktionen
iber Waren und Mobilien, in Kopenhagen auBerdem auch Abgaben beim
Verkauf von Grundbesitz, in Kopenhagen und den Stadten eine Hunde-
steuer (Gesetz vom 12. April 1889; auf dem Lande fdllt diese Steuer den
unten im § 104 zu erwahnenden Hilfskassen zu) u. dgl. m.

Die Gesetzgebung der spdteren Jahre hat allmAblich stark gesteigerte
Anforderungen an die Kommunekassen gestellt. Klagen iiber eine Uber-
lastung wurden laut, und besonders wurde dariiber geklagt, daB die Be-
steuerungsgrundlage, wonach der graBere Teil der Kommunalsteuern auf
den landlichen Grundbesitz verteilt wurde, das sogenannte H a r t k o r n
(siehe oben § 68), schon ldngst aufgeh6rt hatte, zeitgemdB zu sein. Diesen
Klagen entgegenzukommen, war neben den oben im § 68 erwahnten Ande-
rungen in der staatlichen Besteuerung eine Hauptaufgabe fir die Steuer-
reform von 1903. Durch ein Gesetz vom 15. Mai 1903, betr. Anderungen
in der kommunalen Besteuerung, wurde erstens festgesetzt, daB die Staats-
kasse einen festen jahrlichen ZuschuB von 11 Mill. Kronen gewdhrt, welcher
an die Kommunen unter Riicksichtnahme auf die Leistungen jeder der-
selben fir gewisse bestimmte Zwecke (namentlich das Schulwesen und die
Armenversorgung) sowie auf die Steuerkraft der Bewohner verteilt wird.
Durch einige sptere Gesetze (namentlich das Volksschulgesetz von 1904,
[siehe unten § 106] und das Gesetz iiber die Hilfskassen von 1907, siebe
§ 104; vgl. auch die ebenda erwahnte Altersversorgung) hat die Staatskasse
weitere Zuschiisse dhnlicher Art iibernommen.

Was ferner die kommunalen Steuerregeln anbetrifft, so bestimmt das
Gesetz vom 15. Mai 1903, daB die landkommunale Besteuerung nach Hart-
korn im Laufe von 20 Jahren von 1905 an gradweise in eine Besteuerung
auf Grundlage der Taxationen fir die oben im § 68 erwdhnte Grundbesitz-
steuer iibergehen soll, und hat des weiteren eine Reihe von Anderungen
in den friiher bestehenden Regeln ffir die pers5nliche Kommunalsteuer
eingeffihrt. In Kopenhagen wurde zufolge der Gesetze vom 19. Februar
1861 und 1. April 1887 eine Einkommensteuer erhoben, in den iibrigen
Stadtkommunen und in den Landgemeinden eine Steuer nach Verm6gen
und iibrigen Umstanden (Formue og Lejlighed), eine Verteilungsform, bei
welcher ein freieres, gewohnheitsmaBig geregeltes Gutachten an die Stelle
der gesetzlich gebundenen Normen fhir die Festsetzung der eigentlichen
Einkommensteuer trat. Diese Besteuerungsform wurde ebenfalls durch
das Gesetz von 1903 naher geregelt, und zwar so, daB es vorgeschrieben
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worden ist, daf3 besondere Steuersatzungen (Vedtaegter) fir die einzelnen
Provinzialstddte jede fiir sich und fiir simtliche Landgemeinden jedes
Amtes zugleich zuwege gebracht werden sollen. Als Grundlage der Be-
steuerung gilt hiernach die fiir die Einkommensteuer an den Staat an-
gesetzte Einnahme; doch ist es in den Kommunen auflerhalb Kopenhagens
gestattet, bei der Einschatzung die verschiedenen Einnahmequellen (1. Kapi-
talzinsen, 2. Ertrag von Grundbesitz, 3. Pensionen u. dgl., 4. Gehalter,
womit das Pensionsrecht verbunden ist, 5. sonstiger Erwerb) in verschiedenem,
prozentweise sinkendem MaBe zu besteuern, wobei auch dariiber hinaus eine
gewisse Riicksicht auf die persbnlichen Verhailtnisse der einzelnen Stener-
zahler genommen werden kann. Wahrend die pers6nliche Kommunal-
steuer friiher nur auf physischen Personen lastete, hat das Gesetz von 1903
Aktiengesellschaften u. dgl. mit herangezogen; doch werden Konsumvereine,
welche Waren aussoblieBlich unter ihren Teilnehmern verteilen, oder Anteils-
vereine zum gemeinsamen Verkauf von Produkten der Mitglieder sowie
auch Kreditvereine und Sparkassen von dieser Bestimmung nicht betroffen,
und in keinem Falle darf die Gesellschaftssteuer 3 % jahrlich vom Netto-
ertrag iibersteigen. Scblieflich ist fUr gewisse Falle, wo jemand seinen
Erwerb aus einer anderen Kommune hat als diejenige, wo sein Wohnsitz
ist, eine Verteilung unter den beiden Kommunen eingefifihrt worden. Fiir
Militarpersonen diirfen die pers6nlichen Kommunalsteuern, was die Ge-
halter anbetrifft, gesetzlich nicht 2 oo iibersteigen.

tUbrigens muB riicksichtlich der Ordnung der direkten Kommunal-
steuern zwischen Kopenhagen, den Provinzialstadten, den Landgemeinden
und den Amtskommunen geschieden werden.

1. In K o p e n h a g e n sind die kommunalen Steuern erstens solche,
welche nach verschiedenen Berechnungen mit fixen Summen auf dem Grund-
besitz lasten, namlich die Arealsteuer, die Pflastersteuer und die Grund-
steuer (Grundskat, von den im § 68 erwdhnten staatlichen Steuern: Grund-
besitzsteuer, Ejendomsskyld, und Haussteuer, Bygningsafgift, verschieden).
Ferner hat das kommunale Steuergesetz vom 15. Mai 1903 gestattet, die
Grundbesitzsteuer, welche fir den Staat mit 1,1 pro Mille berechnet wird,
auf 2,3 pro Mille oder eventuell mit einem so groBen Betrag zu erh6hen,
daB der Gesamtbetrag dem Gesamtbetrag der friiher erhobenen staatlichen
Haussteuer, wie diese fiir das Finanzjahr 1903/4 angesetzt war, gleich kommt,
und zwar so, daB der iiberschiissige Betrag der Kommune anheimfialit. Diese
Ermachtigung ist durch ein kommunales Statut von 1905 in Anwendung
gebracht worden. SchlieBfich wird eine Einkommensteuer erhoben, fir welche
gewisse Teile des obenerwahnten kommunalen Steuergesetzes vom 15. Mai
1903 Anwendung finden. Diese Steuer war vormals (Gesetze vom 19. Februar
1861 und 1. April 1887) degressiv, ist aber durch ein neues Gesetz vom 18. April
1910 stark progressiv (1 bis gegen 6 o) gemacht worden. Die im Gesetze
festgesetzte Skala wird der Grundbetrag der Steuer genannt. Durch das
jahrliche Budget wird bestimmt, ob die Steuer mit dem Grundbetrag zu
erheben ist, oder ob dieser herabgesetzt oder erh6ht werden soll. Betragt
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eine in Aussicht genommene Erhahung mehr als ein Fiinftel, so miissen vorher
neue Wahlen fuir den noch iibrigen Teil der vierjiahrigen Wahiperiode vor-
genommen werden. Die danach angenommene Erhhung darf in keinem
folgenden Jahre der ordinaren Periode iberschritten werden. Schon in
zweiten Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes wurde der Grundbetrag
um 40 / erh6ht und somit neue Wahlen erforderlich.

2. Die kommunalen Steuern in den Pro vinz stad ten und in
den beiden H a n d e 1 s p 1 a t z e n sind ebenfalls teils auf dem Grundbesitz
lastende Steuern, namlich die Grundsteuer, welche fortwdhrend nach dem
Hartkorn, und die Haussteuer (Husskat, von der vormaligen staatlichen
Haussteuer verschieden), welche nach dem Brandversicherungswert be-
rechnet wird - die durch kommunale Satzungen naher festgesetzte Regelung
dieser Steuern wird alle zwanzig Jahre revidiert -, teils die oben besprochene
Steuer nach Vermbgen und ibrigen Umstdnden, deren Prozent nach dem
jeweiligen Jahresbedarf der Kommune festgesetzt wird. Ferner gestattete das
Gesetz vom 15. Mai 1903, durch ein kommunales Statut fir jede einzelne Stadt
eine kommunale Grundbesitzsteuer nach ah1lichen Regein wie fiir Kopenhagen
einzuffihren. Dieses hat in etwas fiber der HaIfte der Stadte stattgefunden.

3. Ehemals war es die Regel, da8 viele Leistungen an die L a n d -
g e m e i n d e n teils in Naturalprastationen, teils in Pflichtarbeiten be-
standen. Nach dem Landkommunalgesetz vom 6. Juli 1867 kann der
Gemeinderat, einige Falle ausgenommen (so namentlich in Bezug auf die
Arbeit des Schneeschippens, welche fortwahrend eine den Bewohnern der
Gemeinde obliegende Pflichtarbeit ist), ffir jedes einzelne Jahr bestimmen,
daB diese Leistungen wegfallen und die Ausgaben ffir solche Pristationen
und Arbeiten, ganz so wie die Ausgaben fir andere Bediirfuisse der Ge-
meinde, durch Verteilung teils nach dem Grundbesitz, teils nach Verm6gen
und iibrigen Umstanden in einem Verhaltnisse, welches ffir je drei Jahre
vom Amtsrat auf Vorschlag des Gemeinderats festgesetzt wird, aufgebracht
werden sollen. Die Verteilung auf den Grundbesitz geschah vor 1905 nach
dem Hartkorn, geht nun aber nach'dem Gesetze vom 15. Mai 1903 im
Laufe von 20 Jahren allmrhlich in eine Verteilung nach den Einschatzungen
der staatlichen Grundbesitzsteuer iiber. Fiir solche Grundstiicke und Ge-
baude auf dem Lande, welche nicht im Dienste des Ackerbaues verwendet
werden, und fiir welche infolgedessen frilher keine Hartkornsteuer, sondern
eine Haussteuer an den Staat erlegt wurde, kann der Gemeinderat auBer-
dem eine besondere kommunale Grundbesitzsteuer nach dhnlichen Regeln
wie ffir Kopenhagen und die Provinzialstadte erheben.

4. Der bei weitem gra8ere Teil der Ausgaben der A m t s k o m m u n e n
wird aus dem sogenannten Amtsrepartitionsfonds bestritten. Dieser Fonds
erhalt die n6tigen Mittel durch eine jahrliche Verteilung auf den Grundbesitz
des Amtsratskreises, auf Bornholm auBerdem durch eine Verteilung zwischen
den Stadten. Der Amtsrat kann inzwischen ffir ein Jahr bestimmen, da8
bis zu einem Drittel desjenigen Belaufes, welcher sonst auf den Grund-
besitz auszuschreiben ware, auf die einzelnen Gemeinden des Kreises ver-
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teilt und von diesen ganz in derselben Weise wie ihre ibrigen Ausgaben
aufgebracht werden soll. Die Verteilung dieses Betrages unter die Gemeinden
gescbieht dann so, da8i die HlIfte auf den Grundbesitz, das eine Viertel
nach der Volkszahl und das letzte Viertel nach dem Gutdiinken des Amts-
rates verteilt wird. Alle Verteilung auf den Grundbesitz geht im Laufe
von 20 Jahren gradweise vom Hartkorn zum Grundbesitzsteuerwert tiber,
ganz wie sub 3. erwahnt. Ferner flieBen den Amtsrepartitionsfonds ver-
schiedene andere Eilnahmen zu, so z. B. Zinsen, Ertrag von Grundbesitz-
tiimern, Abgaben von Fihren, gewisse Geldbuen, Beitrdge von den Stidten an
gewisse gemeinsame Einrichtungen (die die Stadte durchziehenden Cbaussee-
strecken, Gerichtshhuser, gemeinsame Arbeitsanstalten (vgl. unten § 94),
Krankenhauser usw.), fiAr den Kopenhagener Ambasratsbezirk Schlagbaum-
gelder (siehe unten § 97) u. dgl. m. Gewisse Ausgaben der Amtskommunen
werden von der sogenannten Amtsarmenkasse bestritten, deren Einkiinfte
namentlich in GeldbuBen und in jAhrlichen Beitragen der Landgemeinden
bestehen.

5. Fiir die fhrderschen Gemeinden ist die Besteuerung nach
halichen Grundsatzen wie im Hauptlande geordnet. Die Hauptbestimmungen

des Gesetzes vom 15. Mai 1903 sind auf den Inseln durch ein besonderes
Gesetz vom 12. April 1911 zur Anwendung gebracht worden.

Wie oben S. 183 erwdhnt, werden die persbnlichen Kommunalsteuern auf Grund-
lage der staatlichen Einkornmensteuer angesetzt. Die Veranlagung geschieht mittels
kommunaler Steuerverteilungskommissionen (Ligningskommissioner) unter Mitwirkung
der im § 68 besprochenen Steuerrate. In Kopenhagen werden diese Verteilungs-
kommissionen von der Biirgerreprasentation fir kleinere Bezirke erwdhlt. In den
Provinzialstadten und Handelsplatzen werden sie in derselben Weise wie die Stadt-
rate von den Biirgern gewahit. In Kopenhagen ist eine gemeinsame Ordnung in
Betreff der staatlichen und der kommunalen Einschatzung getroffen worden; ahn-
liche Regeln gelten ffir Frederiksberg und k6nnen ebenfalls fir grbliere Provinzial-
st&dte vorgeschrieben werden. Sonst kann in den Stddten in Fragen, welche sich
allein auf die kommunale Steuerveranlagung beziehen, bei besonderen Obersteuer-
verteilungskommissionen, deren Mitglieder vom Minister des Innern ernannt werden,
Berufung eingelegt werden. In den Landgemeinden geschieht die Veranlagung durch
die Gemeinderate, ebenfalls unter Mitwirkung der staatlichen Steuerrate, und die
Bernfung in Fragen wegen der Konnunalsteuern an die Amtsrate.

Der Haushalt einer jeden Kommune wird fir jedes Jahr durch einen jdhrlichen
V oransch1ag bestinunt, welcher von der betreffenden Kommunalverwaltung
festgesetzt wird; in Kopenhagen geschieht dies also vom Magistrat und der BUrger-
reprasentation im Verein. Fir Kopenhagen ist seit 1857 vorgeschrieben, daB3 der Vor-
anschlag zwei Beratungen unterzogen werden soll; durch das Kommunalgesetz von
1908 ist dies nunmehr auch ffir die Provinzialstadte, die Handelsplatze und die Land-
gemeinden geboten worden. Wdhrend solche Beschliisse, gegen die der Staat kraft
seines Oberaufsichtsrechtes fiber die kommunale Verwaltung (vgl. den nachsten
Paragraphen) auftreten kann, selbstverstandlich auch der Kontrolle seitens des Staates
unterworfen sind, wenn sie bei der Festsetzung des Budgets getroffen werden, so ist
es im tibrigen jetzt die allgemeine Regel, daB3 das Budget als solohes keiner h6heron
G}enehmigung bedarf. Mit Riicksicht auf gewisse Beschlfisse, welche bei der Ab-
fassung des Budgets getroffen werden m6gen, gilt es jedoch, daB3 ihre Giiltigkeit von
h6herer Genehmigung abbangig ist. Solche Genehmigung liegt in Betreff Kopenhagens,
der fibrigen Stadte und der Amtsrate in der Hand des Ministeriums des Innern; ffir
die Landgemeinden des Kbnigreiches steht das Genehmigungsrecht dem Amtsrate,
fir die farberschen Landgemeinden dem Lagting und fir Thorshavn dem Justiz-
ministerium zu. Dies ist so mit einigen Abweichungen fir die verschiedenen Klassen
der Konununen der Fall beim Verkauf oder Verpfdnden kommunaler Grundsticke,
Verbrauch des Kapitalvermbgens, grblieren oder auf langere Zeit abgeschlossenen
Geldanleihen, Erwerbung von Grundeigentum, und mit Bezug auf die Kommunen
auflerhalb der Hauptstadt (fir Kopenhagen siehe oben sub 1) bei Aussehreibung von
Steuern, wenn sie eine gewisse Grenze fiberschreiten. In letztgenannter Hinsicht
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wurde durch das Gesetz vom 20. April 1908 eine neue Ordnung getroffen zu dein
Zweek, einer Preisgabe der besitzenden Minderzahl dem neueingeffihrten ausgedehnten
Wahlrecht gegeniiber vorzubeugen. Diese Bestimmungen laufen in Kiirze darauf
hinaus, daBi im Laufe einer Wahlperiode (vier Jahre) der Stadtrat oder Gemeinderat
ohne die Genehmigung des Ministers oder des Amtsrates keinen grdfleren Gesamt-
betrag an Steuern ausschreiben kann als den voin zuletzt abgetretenen Rate fest-
gesetzten mit der Zulage eines Viertels. Wird die Genehmigung verweigert, so ist bald-
m6glichst ein neuer Kommunalrat zu wahlen, welcher dann die Sache durch eine
einzige Behandlung entseheidet. Doch hat die Regierung in allen Fallen, wo das durch-
schnittliche Steuerprozent einer Komniune (d. h. die hundertfache Summe der Steuer-
betrdge durch den Gesamtbetrag der wirklichen Einnahmen, ohne Erhbhung oder
Herabsetzung irgendwelcher Art, dividiert) die Zahi acht tibersteigt und autlerdem
das Steuerprozent fii das Jahr 1908 un mehr als ein Viertel fibersteigt, ein absolutes
Veto, insofern der Stadt- oder Gemeinderat einen grblieren Gesamtbetrag an Steuern
als den fiir das laufende Jahr erhobenen ausschreiben will. Was die Landgemeinden
anbetrifft, sind aullerdem noch andere Beschlisse bkonomischer Natur den obigen
Regeln unterworfen. Fiir das farbersche Lagting findet sich dagegen keine ent-
sprechende Bestimmung.

Die konnunalen J a h r e s r e c h n u n g e n werden, nachdem sie revidiert
worden sind, in Kopenhagen von der Biirgerreprisentation, in den fibrigen Stadten
von den gewdhiten Mitgliedern des Stadtrates, in den Land- und Amtskommunen
vom Amtsrat, in den beiden Handelsplftzen vom Amtmann, in den farderschen Land-
kommunen und in der farberschen Amtskommune vom Lagting verabsehiedet. In
Kopenhagen werden besondere besoldete Revisoren von der BUirgerreprasentation
bestellt; in den Provinzialstadten werden die Revisoren in derselben Weise wie die
Mitglieder des Stadtrates gewdhlt; der Stadtrat kann jedoch mit Genehmigung des
Ministeriums des Innern standige Revisoren anstellen, und in den anderen Konununen
sind es immer die reprasentativen Versammlungen, welche die Revisoren ernennen.
Ehe die Entscheidung fiber die Decharge erfolgt, soll in den Stadten und in den Land-
gemeinden die Rechnung zur Durchsicht fir die Bewohner der Kommune aufgelegt
werden. Die genehmigten Rechnungen der Stadt- und Amtskonmnunen sollen ver-
6ffentlicht und dem Ministerium des Innern zugestellt werden. Wenn die Dezision
jemandem pekuniare Verantwortlichkeit auferlegt, ist fir Kopenhagen und die
iibrigen Stadte ausdrficklich dem Betreffenden das Recht eingeraumt, die Frage durch
die Gerichte entscheiden zu lassen.

§ 92. Die Oberaufsicht des Staates iiber die Kommunen. Durch die
Gesetzgebung, durch die Organisation der kommunalen Verwaltung und
durch die Regeln iiber die Notwendigkeit h6herer Genehmigung gewisser
Beschliisse, die von den kommunalen Behdrden gefal3t werden, ist, wie in
den vorhergehenden Paragraphen entwickelt, daffir gesorgt, neben dem
kommunalen Selbstverwaltungsrecht die Abhangigkeit der Kommunen
vom Staate zu bewahren. Die Aufsicht des Staates fiber die einzelnen,
von einer kommunalen Verwaltungsbehbrde gefaBten Besehifisse wird un-
mittelbar wirksam, teils durch die Veranlassung, welche etwaige Klagen
und Beschwerden iiber solche Besehifisse dazu geben, teils durch die nach-
stehenden, in den kommunalen Gesetzen besonders ausgesprochenen Regeln:
Der Oberprasident in Kopenhagen, die Biirgermeister in den Provinzial-
stadten, der Landvogt in Thorshavn, den Land- und Amtskommunen
sowie dem Lagting und den faraerschen Kommunalvorstanden gegeniiber
die Amtmanner kbnnen die Beschliisse der beziiglichen Rite vorlaufig
auter Kraft setzen, wenn sie finden, da83 dieselben die Kompetenz der
Rate iiberschreiten oder sonst gegen die Gesetze verstollen oder darauf
hinauslaufen, eine der Kommune verderbliche Veranstaltung zu treffen
oder die Erfilllung einer der Kommune obliegenden Pflicht zu vereiteln.
In allen diesen Fallen soll baldmdglichst an den betreffenden Minister
Bericht iiber die Sache erstattet werden, worauf dieser dieselbe ent-
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scheidet. Es ist gleichfalls mit Bezug auf die stadtischen Kommunalrate
sowie auf die Amtsrate ausgesprochen, da8 das Ministerium des Innern
(fir Thorshavn das Justizministerium), sobald dasselbe in Erfahrung bringt,
daB der Rat ungesetzliche Ausgaben vorgenommen, oder sich geweigert
hat, durch das Gesetz begriindete Ausgaben zu bestreiten oder in sonstiger
Weise seine Gewalt iiberschritten hat, die erforderlichen Veranstaltungen
treffen wird und, erforderlichenfalls im Wege der gerichtlichen Verfolgung,
die pers6nliche Verantwortlichkeit gegen diejenigen Mitglieder des betreffen-
den Rates geltend machen kann, welche an dem fraglichen Beschlusse teil-
genommen haben. Den Gemeinderaten gegeniiber hat der Amtsrat eine
entsprechende Gewalt kraft seines allgemeinen Oberaufsichtsrechtes iiber
die Verwaltung der Gemeinden. Besondere Gesetze, wie z. B. das Gesetz
vom 21. Juli 1867 iiber das Wegewesen, ermaichtigen in gewissen Beziehungen
zu einer mehr unmittelbaren Abhilfe in Fallen der Versaumnis seitens der
Kommunen.

Die Verhandlungen des Farber Lagtinges kinnen vom Amtmann ver-
tagt werden, doch sol1 er sofort dafiir Sorge tragen, die Resolution des
Kdnigs zu erlangen. Der K6nig kann auBerdem das Lagting aufl6sen.
Allen anderen kommunalen Raten gegeniiber ist ein solches Auflasungs-
recht - abgesehen von dem in vorhergehenden Paragraphen besprochenen
Rechte, gewisse Steuererhbhungen einer neuerwahlten Versammiung vor-
gelegt zu sehen - weder dem K6nige noch irgendeiner anderen Autoritat
beigelegt.
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Vierter Abschnitt.

Die Staatszweeke.

Erstes Kapitel. Die Handhabung des Recites.
§ 93. Praventive Rechtshandhabung. Um Verletzungen gegen die von

der Rechtsordnung sowoh1 den Individuen als der Gesellschaft gegeniiber
anerkannten Rechte vorzubeugen, wirkt der Staat teils durch praventive
Gesetze, teils durch die Verwaltung, insbesondere die Polizei, teils durch
die Gerichte, deren Organisation und Wirksamkeit im Abschnitt III be-
sprochen worden ist. Die Wirksamkeit der Polizei hat einen selb-
standigeren Charakter und bedarf deshalb besonderer Erwdhnung.

Die Grundziige der Organisation der P o 1i z e i sind im § 61 oben
dargestellt. DaB das Polizeiwesen zum Teil eine kommunale Angelegen-
heit ist, ist im § 89 beriihrt worden. AuBerhalb der Hauptstadt ernennt
und besoldet der Staat die Polizeimeister, wdhrend im ibrigen die Organi-
sation und die Ausgaben der Polizei Sache der Kommunen sind. In
Kopenhagen werden die h6heren Polizeibeamten vom Staate ernannt; von
den Ausgaben iibernimmt der Staat die Besoldung des Polizei- und des
Vizepolizeidirektors und gibt aul3erdem noch der Kommune einen fest be-
stimmten jihrlichen Zuschu83. Gemaf8 der oben im § 80 erwdhnten Vor-
schrift des neuen Rechtspflegegesetzes ist ferner durch ein Gesetz vom
13. Mai 1911 auf Kosten des Staates ein fir das ganze Land gemeinsames
Polizeikorps errichtet worden. Dasselbe besteht vorldufig (eine Erweiterung
wird zweifelsohne erforderlich sein) aus einem Chef und 36 Schutzleuten,
deren Hauptaufgabe es sein soll, den Polizeibeh6rden der einzelnen Ge-
richtsbezirke aulerhalb Kopenhagens zur Aufsplirung und Verfolgung
von Verbrechen Hilfe zu leisten sowie auch zur Aufrechterhaltung des
Friedens und der Ordnung Beistand zu gewahren. Indem man von der
Voraussetzung ausgegangen ist, da8 die Wirksamkeit dieser Staatspolizei
von wesentlicher Bedeutung zur Verhiitung der in Danemark mitunter
recht haufig vorkommenden Brandstiftungen sein wird, ist es durch das
Gesetz allen Feuerversicherungsgesellschaften, die hier im Reiche Geschafte
treiben, auferlegt worden, als jdhrliche Abgabe an den Staat Ioo pro Mille
der auferhalb Kopenhagens und Frederiksbergs gezeichneten Versicherungs-
summen zu entrichten.

Die allgemeinen Normen, denen zufolge die Polizei in den einzelnen
Fallen befiehit, verbietet oder handelt, beruhen auf Gesetzen - in einigen
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Beziehungen auf dem Grundgesetze -, ferner auf Anordnungen der Re-
gierung und kommunalen Satzungen; doch k6nnen nach den Polizeigesetzen,
fir Kopenhagen vom 11. Februar 1863 und fir das Uibrige Land vom
4. Februar 1871, die polizeilichen Behbrden selbst durch 6ffentliche Be-
kanntmachungen zeitweilige allgemeine Befehle und Verbote erlassen, wenn
solches unter besonderen Umstanden zur Erreichung der Polizeizwecke fUr
notwendig erachtet wird. Derartigen Befehlen und Verboten mu8 bei Strafe
Folge geleistet werden; auBerhalb der Hauptstadt soll indes dem Amt-
manne von denselben sofortige Mitteilung gegeben, und sie k6nnen von
diesem aufgehoben werden. Wofern sie den Kommunen unvorhergesehene
Ausgaben verursachen, sollen derartige Befehle oder Verbote gleichfalls
dem Stadt- oder dem Amtsrat mitgeteilt werden. In Kopenhagen er-
fordern solche polizeiliche Bestimmungen entweder vorhergegangene Ein,-
willigung seitens des Magistrates oder augenblickliche Mitteilung an den-
selben.

Die praventive Aufgabe der Polizei legt ihr eine allgemeine Aufsicht
iiber Personen und Handlungen auf, welche indes natiirlich durch das Recht
der Birger begrenzt ist. Gewissen Personen und gewissen Handlungen
gegeniiber erstreckt dieses Aufsichtsrecht sich jedoch iiber die gew6hn-
lichen Grenzen hinaus.

In der ersteren Beziehung kann bemerkt werden, daB die ehemalige
P a B k o n t r o 11 e im wesentlichen aufgehoben ist, vgl. oben § 14, wo-
selbst auch der durch das Gesetz vom 15. Mai 1875 angeordneten Aufsicht
iiber die Auslander, namentlich vermittelst der A u f e n t h a It s b ii c h e r ,
Erwahnung geschehen ist. Eine dlhnliche Kontrolle wird iiber einheimische
Handwerksburschen, die auf der Wanderschaft sind, durch die W a n d e r -
b ii c h e r gefiihrt (Verordnung vom 10. Dezember 1828) sowie iiber die
Dienstboten durch die G e s i n d e .b ii c h e r (Skudsmaalsb6ger, Gesetze
vom 10. Mai 1854 und 29. Mdrz 1867). Ferner wird durch die Anmeldungs-
pflicht der Hotel- und Gastwirte iiber unbekannte oder herumziehende
Personen Aufsicht geffihrt, um ihnen natigenfalls eine nahere Legitimation
abfordern zu kbnnen. SchlieBlich ist es in Kopenhagen vorgeschrieben
und kann anderswo vom Stadt- oder Gemeinderate vorgescbrieben werden,
daB die Hausbesitzer jedes halbe Jahr Schemen, in welchen Angaben iiber
alle Hausinsassen gegeben werden, ausfillen sollen. Personen, welche keinen
erlaubten Erwerb oder Lebensunterhalt nachweisen k6nnen, soll die Polizei
anhalten, solchen zu suchen. Bette 1 ei und Landstreicherei
wird nicht nur bestraft, sondern bewirkt auch den Zwangstransport des
Betreffenden nach derjenigen Kommune, wo er auf Armenversorgung
Anspruch hat. Gewisse entlassene Straflinge sind endlich einer besonderen
Aufsicht seitens der Polizei unterworfen.

Zu den Handlungen, welche besondere praventive Mafregein ver-
anlassen, geh6ren erstens A u f 1 i u f e und die Benutzung des V e r e i n s -
und Versammlungsrechtes sowie der Gebrauch der Presse.
Hieriiber wird auf das oben in den §§ 25-27 Bemerkte verwiesen.
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Gegen den MiBbrauch von 8 p i r i t u o s e n wird durch Kontrolle
des Verkaufs und des Ausschanks gewirkt. Nach mehrjahrigen Verhand-
lungen ist unterm 10. Mai 1912 ein neues Gesetz iiber den Betrieb von
Restaurationen und Gasthausern sowie den Handel mit geistigen Getrdnken
erlassen worden. Das Recht zum Ausschank solcher Getranke kann mit
gewissen, vom Ministerium des Innern bewilligten Ausnahmen Aktiengesell-
schaften oder ahnlichen Gesel1schaften kiinftighin nicht zuerteilt werden.
Zum Gasthausbetrieb ist in den Stadten ein Biirgerbrief oder Erwerbs-
schein (siehe § 100) erforderlich, auf dem Lande eine Bewilligung des Amts-
rates. FUr den Ausschank auBerhalb der Gasthauser bestimmt in den
Stadten der Kommunalvorstand mit Genehmigung des Ministeriums des
Innern auf je fiinf Jahre hinaus, bis zu welchem Umfang innerhalb eines
vom Gesetz vorgeschriebenen Maximums (in der Regel h6chstens eine Be-
willigung auf je 350 Einwohner) Bewilligungen zum Ausschank geistiger
Getranke in der Kommune erteilt werden kinnen. Ein besonderer kom-
munaler Ausschu8 (Bevillingsneevn), in welchem auch die Polizei einen
Vertreter hat, entscheidet, wem von den bei Vakanzen sich meldenden Be-
werbern die Bewilligungen zuerteilt werden sollen. Auf dem Lande werden
Bewilligungen in jedem einzelnen Falle von dem Amtsrat auf Vorschlag des
Gemeinderats erteilt. Schon bestehende Schankwirtschaften k6nnen durch
Enteignung eingezogen werden gegen eine von kommunalen Ausschiissen fest-
gesetzte Entschadigung (vgl. oben § 23). Der Polizei ist eine weitgehende
Aufsichtspflicht auferlegt. Fiir das Recht zum Verkauf oder zum Ausschank
geistiger Getrinke wird eine jahrliche Abgabe entrichtet, deren GrBfe (inner-
halb der Grenzen von 5-400 Kr.) von den Stadt-, bzw. Amtsraten auf je
drei Jahre festgesetzt wird. Die Staatskasse erhalt einen bestimmten Anteil
an diesen Abgaben; der Rest falit den einzelnen Stadt- und Landgemeinden
zu (vgl. oben § 68 sub 5 und § 91). FUr die Faraer hat ein auf den Wunsch des
Lagtinges am 19. April 1907 fUr fiinf Jahre erlassenes und am 10. Mai 1912
mit einigen Anderungen erneuertes Gesetz die Erlaubnis zum Verkauf und
Ausschank geistiger Getranke von einer Gemeindeabstimmung abhdngig
gemacht, und durch die demgemaB erfolgten Abstimmungen wurde der
Verkauf von Spiritus in allen Gemeinden der Inseln untersagt.

Auf Grund eines Gesetzes von 1874 war ge wer bsmaBige Un -
z a c h t friiher an mehreren Stellen, namentlich in der Hauptstadt, polizei-
maBig toleriert, jedoch unter besonderer, speziell sanitdrer Kontrolle; 1895
wurde indessen das Bordellhalten beschrinkt und 1901 ganz verboten, und
demnach hat ein Gesetz vom 30. Marz 1906 jede polizeiliche Reglementierung
des Unzuchtbetriebes aufgehoben und der Polizei das Recht gewahrt, gegen
solche Betriebe wie gegen Landstreicher einzuschreiten.

Offentliche Belustigungen und Schaustellungen
erfordern polizeiliche Erlaubnis und sind Ordnungsregeln unterworfen.
Das H a z a r d s p i e 1 ist verboten, und die Polizei hat besonders dariber
zu wachen, daB dasselbe nicht in den Wirtshiusern getrieben wird. Private
L o t t e r i e n sind nur zufolge besonderer Erlaubnis gestattet, und fur die
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Erteilung einer solchen Erlaubnis sind besondere Bedingungen zu erfiillen.
Alles Kollektieren fur auslandische Lotterien hier im Reiche ist verboten
(Gesetz vom 6. Marz 1869). Das Hausieren (Kolportage) mit ausldndischen
Prdmienob 1 igationen und jeder Verkauf von Anteilen solcher
Obligationen ist ebenfalls verboten (Gesetz vom 14. Marz 1911).

§ 94. Repressive Rechtshandhabung. Durch die zivile und die kriminelle
Gesetzgebung bestimmt der Staat die Folgen geschehener Rechtsver-
letzungen. Diese Folgen zu verwirklichen, ist in der Regel die Sache der
Gerichte, welche den Mittelpunkt der repressiven Handhabung des Rechtes
bilden. Doch ist auch hier den Verwaltungsbeharden eine Aufgabe gestellt,
die sich namentlich, wenn auch nicht aussehlieillich, auf die Strafrechts-
pflege bezieht.

Es ist oben im § 82 bemerkt worden, daB die vollziehende. Gewalt eine
allgemeine Aufsicht iiber die Tatigkeit der Gerichte hat, und daB sie fir
die duBeren Bedingungen der ungehinderten Ausiibung der richterlichen
Wirksamkeit Sorge trdgt. Besonders ist hier die Fiirsorge fir die erforder-
lichen Gerichtslokalitaten zu nennen. Die Ausgaben hierzu ruhen rick-
sichtlich der Untergerichte auf den Kommunen - fir die Iandlichen auf
den Amtsrepartitionsfonds -, mit Bezug auf die oberen Gerichte aber auf
dem Staate.

Wahrend in Zivilsachen, wie oben im § 85 bemerkt, die Zwangsvoll-
streckung den Gerichten unterliegt, ist dagegen die S t r a f v o 11 z i e h u n g
eine Aufgabe der Verwaltung. Auch bei der Vollstreckung von Geldstrafen
werden nur ausnahmsweise die richterlichen Beharden in Tdtigkeit gesetzt,
da es nach dem geltenden Strafrecht die Regel ist, daB keine Zwangs-
eintreibung von GeldbuBen versucht wird, sondern, wenn dieselben nicht
innerhalb der festgesetzten Frist bezahit worden sind, Gefangnisstrafe an
die Stelle tritt. Die Ausnahmen beziehen sich namentlich auf fiskalische
Ubertretungen.

Das jetzt geltende Strafsystem hat das allgemeine biirgerliche Straf-
gesetz vom 10. Februar 1866 zu seiner Grundlage, wozu sich ein interi-
mistisches Gesetz vom 1. April 1905, am 1. April 1911 erneuert, anschlieBt.
Zur Revision des Strafgesetzes wurde 1905 eine Kommission ernannt. Die-
selbe hat 1912 ihre Arbeit beendigt, und ihre Entwiirfe werden wahrschein-
lich bald dem Reichstage unterbreitet werden. Im gegenwartigen Straf-
system bilden die Freiheitsstrafen die Regel. Die T o d e s s t r a f e ist
nur in ganz vereinzelten Fallen vorgeschrieben. Die Vollziehung derselben,
welche 6ffentlich ist und durch das Richtbeil geschieht, kann nur, nach-
dem das Hchste Gericht das Urteil gefallt hat, zufolge einer besonderen
Resolution des K6nigs geschehen. Unter den Freiheitsstrafen ist die
S t r a f a r b e i t die harteste. Mit Riicksicht auf diese wird zwischen
Zuchthausstrafe (von 2-16 Jahren oder auf Lebenszeit) und Besserungs-
hausstrafe (von acht Monaten bis zu sechs Jahren) unterschieden. Diese
letztere Strafe wird regelmdBig im Zellengefingnis erstanden. Nur in-
soweit das Zellensystem es erlaubt, findet eine Progression bei der Voll-
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streckung der Strafe statt. Bei der Zuchthausstrafe wird die Einzelhaft
durchgangig nur des Nachts angewendet, wdhrend diese Strafarbeit sonst
durch eine k6nigliche Anordnung vom 13. Februar 1873 nach irldndischem
Muster progressiv eingerichtet ist. Dasselbe ist auch der Fall, wenn die
Besserungshausstrafe aus besonderen Griinden in einer von den allgemeinen
Regeln abweichenden Weise volIzogen wird. Seit einer Reihe von Jahren
benutzt man im Sommer mit Erfolg Zuchthdusler zu Erdarbeiten auf den
jiitlandischen Heiden. Es wird beabsichtigt, einen Teil dieser Arbeiten
auf das ganze Jahr auszudehnen. FUr die Strafarbeit finden sich im Kbnig-
reiche drei Strafanstalten, eine fur Frauen in Christianshavn (der auf der
Insel Amager belegene Teil Kopenhagens) und zwei Anstalten fir Manner,
ndmlich das einige Meilen von der Hauptstadt entfernt gelegene, ausschlieB-
lich fur Besserungshausgefangene bestimmte Zellengefangnis in Vridsl6se-
lille und das Zuchthaus in Horsens fiir Zuchthausler und gewisse Besserungs-
hausgefangene. Eine vierte Anstalt wird jetzt bei Nyborg errichtet. Die
Ausgaben fur diese Strafanstalten werden vom Staate allein bestritten.

Von gewohnlichen G e f a n g n i s s t r a f e n kennt das gegenwartige
danische Recht drei Arten: Gefingnis bei Wasser und Brot, Gefangnis
mit gew6hnlicher Gefangenenbek6stigung (seit 1905 mit Arbeitszwang ver-
bunden) und einfaches Gefdngnis. Diese Strafen werden in den lokalen
Arrestgebduden der Gerichtsbezirke volizogen, deren Herstellung und Er-
haltung Sache der Kommunen ist. Die zur Bewerkstelligung des oben-
erwdhnten Arbeitszwanges erforderlichen Einrichtungen werden jedoch von
der Staatskasse bestritten. Die Verwaltung der Arresthduser liegt den
Polizeimeistern ob unter der Oberaufsicht der Amtmknner und der dem
Justizministerium unterstellten Direktoren des gesamten Gefingniswesens.
Eine vierte, besondere Art von Gefdngnisstrafe ist das Staatsgefangnis,
welches fir gewisse Staatsverbrechen angeordnet ist und in besonderen
Gefiingnissen abgebiift wird. Es ist jedoch seit 1866 niemals zur An-
wendung gebracht worden.

Fir Bettelei und Landstreicherei und einige damit verwandte Ver-
gehen wie auch fir gewisse Kbrperverletzungen wird eine besondere Frei-
heitsstrafe in Anwendung gebracht, namlich Z w a n g s a r b e i t in den
Arbeitsanstalten des kommunalen Armenwesens. Ob diese Anstalten zur
Vollstreckung der gedachten Strafe verwendet werden kinnen, ist von der
Bestimmung des Justizministeriums abhdngig, und wahrend dieselben als
Armenanstalten unter der Aufsicht des Ministeriums des Innern stehen,
sind sie als Zwangsarbeitsanstalten der Aufsicht des Direktors des Ge-
fangniswesens und dem Justizninisterium unterworfen.

Durch das obengenannte Gesetz von 1905 wurde trotz starken Wider-
standes rechtskundigerseits k 6 r p e r Ii c h e Z i c h t i g u n g als Zusatz-
strafe ffir gewisse K6rperverletzungen und Vergehen wider die Sittlichkeit
versuchsweise eingeffihrt. Die hieriiber gegebenen Vorschriften blieben
jedoch ohne besondere praktische Anwendung, und durch die 1911 erfolgte
Revision des Gesetzes wurden sie wieder aufgehoben.



Das nmaterielle Gemeinwohl. Gesundheitspflege.

Fernerhin wurde durch die genannten Gesetze von 1905 und 1911 die
bedingte 8trafausset z ung eingeffihrt. Dieselbe ist ebenfalls im
neuen Gesetz Uiber die Rechtspflege (oben § 80) aufgenommen.

Zweites Kapitel. Das materielle Gemeinwohl.
§ 95. Gesundheitspflege. 1. Das gemeine Gesundheitswesen ist dem

Justizministerium unterstellt, friher mit ratgebendem Beistande eines 1803
errichteten sogenannten Gesundheitskollegiums, bestehend aus einer Anzahl
vom K6nige ernannter Arzte und Apotheker. Durch ein Gesetz vom
30. April 1909 wurde dieses Kollegium aufgehoben und durch ein vom
Justizministerium ressortierendes neues G e s u n d h e i t s a m t (Sundheds-
styrelse) ersetzt. Dieses besteht aus einem Arzterat und einem Apothekerrat
mit einem gemeinsamen, vom K6nig ernannten, arztlich ausgebildeten Vor-
sitzenden und je einem Arzt und einem Apotheker, die vom Justiz-
ministerium auf jeweils sechs Jahre ernannt werden, als zweitem Vor-
sitzenden. Ferner werden vom Justizministerium unter Arzten und Pharma-
zeuten sachkundige Konsulenten ernannt, von denen je einer nach den
naheren Vorschriften des Gesetzes als drittes Mitglied bei der Behandlung
der einzelnen den beiden Raten iiberwiesenen Sachen herangezogen wird.
AuBerdem ist zur Erstattung gerichtsarztlicher Gutachten ein gerichts-
arztlicher Rat errichtet worden, bestehend aus drei vom Kdnige fUr jeweils
zehn Jahre ernannten, auf dem Gebiete der Gerichtsmedizin bzw. der
Psychiatrie oder der Gynakologie besonders kundigen Vitgliedern,
welche selbst ihren Vorsitzenden erwahlen. Auch fiir den gerichtsirztlichen
Rat wird ein Kreis von Sachkundigen bezeichnet, von denen einer oder
mehrere zur Teiluahme an der Behandlung der einzelnen Sachen heran-
gezogen werden k6nnen. Das Gesundheitsamt fliirt die Oberaufsicht iiber
die Gesundheits- und Krankenpflege und ist der oberste Ratgeber fir die
Beh6rden in allen Verhiltnissen, welche arztliche oder pharmazeutische
Einsicht erfordern. Es ist der Vorgesetzte aller Arzte, Zahnarzte, Hebammen,
Krankenpfleger, Masseure und dhnlichen Personen und kann veranlassen,
daB das Recht zum Praktizieren ihnen vom Justizminister oder, sofern
sie sich dessen Entscheidung nicht unterwerfen wollen, auf gerichthchem
Wege entzogen wird.

2. Die Fiirsorge des Staates fiir den allgemeinen Gesundheitszustand hat zu-
v6rderst eine Reihe von Pflichten zum Handeln und zum Unterlassen zur Folge, welche
den Birgem auferlegt und in Ubereinstimunmg mit den im vorhergehenden Kapitel
dargestelten Regeln gehandhabt werden. Solche Gebote und Verbote sind in vielen
Fallen durch die Gesetze gegeben, wie z. B. hinsichtlich des Bauwesens, gewisser in-
dustrieller Erwerbszweige (vgl. § 96), des Handels mit Lebensmitteln (so namentlich
Gesetze vom 18. April 1910 fiber Untersuchung von Lebensmitteln, vom 14. April
1905 fiber Verbot gegen die Verwendung kiinstlicher Sfistoffe, vom 13. Mai 1911
fiber inlandische Kontrolle betr. Fleisch m. w., vom 19. April 1907 fiber Herstellung
und Vertrieb von Margarine, vom 27. Mai 1908 fiber Beaufsichtigung der Fleischausfuhr
und vom 12. April 1911 fiber Vertrieb, Ein- und Ausfuhr von Butter und fremden
Ackerbauprodukten tierischen Ursprungs), des Handels mit Gift (besonders Ver-
ordnung vom 1. April 1796 und Pl. vom 19. April 1843), des Seetransports (vgl. §§ 96
und 98), der Kinderfirsorge (§ 105) usw. Die Vorschriften der allgemeinen Gesetz-
gebung in diesen Beziehungen werden in bedeutendem Umfang durch kommunale
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Satzungen (Vedtagter) wegen des Gesundheitswesens und ahnlicher VerhLItnisse,
fiber deren Erlassung nahere Regeln u. a. durch Gesetze vom 12. Januar 1858 und
28. Marz 1868 gegeben sind, ergdnzt.

3. Neben dieser allgemeinen Fiirsorge fiir das Gesundheitswesen gibt
es noch eine Menge von positiven Veranstaltungen, durch welche der Staat
oder die Kommunen sich der Gesundheitspflege annehmen, teils um Krank-
heiten vorzubeugen, teils um Kranke zu heilen und zu pflegen. In ersterer
Beziehung ist in allgemeinen zu nennen die durch Gesetze und kommunale
Statuten geregelte Fiirsorge fir die 6ffentliche Reinlichkeit, die Herbei-
schaffung guten Trinkwassers, das Kloakenwesen, die Begrabnisverhaltnisse,
die Hygiene in den Schulen u. dgl. m. Speziellerer Erwahnung bedarf
die ffentliche Fiirsorge fir das Krankenwesen.

Fir die theoretische und praktische Ausbildung der A r z t e sorgt der
Staat durch die Universitat in Kopenhagen (§ 108) und die dortigen
Hospitiler, welche dem Unterrichte dienen. Das Jus practicandi ist vom
Bestehen eines Examens abhingig, und fir Quacksalberei ist Strafe vor-
geschrieben. Doch kann das Justizministerium unter gewissen Bedingungen
nichtexaminierten Personen ein begrenztes Recht einrdumen, arztliche Praxis
auszuiben. Die autorisierten Arzte sind im iibrigen private Erwerb-
treibende, die jedoch unter der Kontrolle der Medizinalbehorden stehen.
Nur diejenigen Arzte, welche vom Staate oder von einer Kommune dazu
ernannt sind, 6ffentliche Funktionen im Dienste der Gesundheitspflege zu
verrichten, sind Beamte. Solcher amtlicher Arzte gibt es 12 Physici, unter
welchen ca. 100 Distriktsarzte stehen; diese werden alle vom Staate be-
soldet. AuBerdem gibt es in Kopenhagen und mehreren anderen Stadten
von den Kommunen ernanute und besoldete Arzte. Besondere Vorschriften
sind in Bezug auf das z a h n a r z t ic h e Gewerbe gegeben, und eine Schule
fir Zahndrzte ist in Kopenhagen errichtet worden. Fiir die Ausbildung von
H e b a m m e n wird staatlicherseits Sorge getragen. Das Recht, als solche
zu praktizieren, ist durch eine bestandene Priifung bedingt. Von den Ober-
beh6rden werden Kreishebammen angestellt, welche von den Amtskommunen
besoldet werden. Auch die Ausbildung von K ran k enp f egerinn en
wird seit einer Reihe von Jahren vom Staate unterstiitzt.

Fiir die Ausbildung der A p o t h e k e r wird durch eine 1892 errichtete
pharmazeutische Lehranstalt in Kopenhagen, deren Gebdude usw. von einem
Privatmanne dem Staate geschenkt wurde, Sorge getragen. Der Betrieb
einer Apotheke ist ein privater Erwerb, wozu teils die Bestehung eines
Examens, teils der Besitz eines Privilegiums erforderlich ist. Urspriinglich
waren alle Apothekerprivilegien ,,realer" Natur, d. h. sie waren derart an
bestimmte Apotheken gekniipft, daB sie zugleich mit diesen der Gegenstand
einer tObertragung sein konnten, doch so, daB die Vbertragung k6nigliche
Genehmigung erheischte; seit 1842 werden aber iiberall, wo neue Apotheken
errichtet worden sind, die Bewilligungen nur pers6nlich fuir jeden einzelnen
Besitzer gegeben. Von solchen pers6nlichen Apothekerbewilligungen wird
seit 1895 eine jahrliche Abgabe an den Staat entrichtet. Die Betrage der
Abgaben werden in einem besonderen Fonds gesammelt, als dessen Zweck



in erster Linie an die Pensionierung von Apothekerwitwen gedacht worden
ist; eine endgiiltige Bestimmung hieriiber ist aber noch nicht getroffen.
Die Apotheker sind einer Medizinaltaxe unterworfen, und es liegen ihnen
verschiedene 6ffentliche Pflichten ob, deren Nachlebung durch Visitationen
seitens der Gesundheitsbehbrden kontrolliert wird.

Das Medizinal- und Apothekerwesen wurde schon geregelt durch eine fir ihre
Zeit epochemachende Verordnung vom 4. Dezember 1672, welche nachher eine beinahe
250 jdhrige Entwickelung getragen hat und noch in mehreren Beziehungen die Grund-
lage der gegenwartigen Ordnung bildet. Von der Hand einer 1908 eingesetzten Kom-
mission, auf deren Arbeit das obige Gesetz vom 30. April 1909 gebaut ist, liegen jetzt
auch Entwiirfe fiber eine Neuordnung wegen der Amtsdrzte und des Apothekerwesens
vor. Letzterer ist 1912 dem Reichstage unterbreitet worden.

Ferner tragen der Staat und die Kommunen Sorge fUr H o s p i t d 1 e r.
In Kopenhagen hat der Staat ein groBes, den Zwecken des Universitdts-
unterrichts dienendes sogenanutes Reichshospital mit zwei Abteilungen zur
v6llig oder teilweise kostenlosen Behandlung gebarender Frauen (friiher
das k6nigliche Friedrichshospital und Gebdrhaus genannt) sowie in Aarhus
eine Entbindungsanstalt fuir Jiitland errichtet. Weiter finden sich in Kopen-
hagen staatliche Krankenhauser fir das Heer und die Flotte. Die iibrigen
6ffentlichen Hospitdler in und auferhalb Kopenhagens sind dagegen kom-
munale Anstalten. Fur Geisteskranke gibt es vier groBe Staatshospitdler,
und die Errichtung eines ftinften, womit eine Sicherungsanstalt fir ver-
brecherische Irre in Verbindung gesetzt werden soll, ist in Vorsohlag ge-
bracht; fiberdies besitzt die Kopenhagener Kommune eine eigene Anstalt
dieser Art, an welche die Staatskasse einen jdhrlichen ZuschuB zahit.
Kleinere kommunale Anstalten, vorzugsweise ffir unheilbare Geisteskranke,
bestehen auferdem noch an mehreren Orten. Als Staatsinstitute, welche
verwandte Zweeke verfolgen, kinnen noch verschiedene dem Kultus-
ministerium unterstel1te Institute genannt werden, so namentlich das
k6nigliche Blindeninstitut in Kopenhagen, mehrere Taubstummeninstitute
und Taubstummenschulen u. dgl. Mehreren von Privatpersonen gegriindeten
Anstalten ffir Schwachsinnige, welche als seibstandige juristische Personen
organisiert sind, und sonstigen Anstalten mit verwandten Zweeken ge-
wahrt der Staat Unterstiitzungen, so wie er auch die Leitung derselben
beaufsicbtigt.

Zur Herstellung antidiphtheristischen Serums ist 1902 ein besonderes Institut
in Kopenhagen errichtet worden, dessen Tatigkeit seit 1910 auch auf die Herstellung
anderer Arten von Serum sowie auf bakteriologische Untersuchungen ausgedehnt
worden ist.

4. Gegen die Einschleppung der Pest oder Cholera oder anderer an-
steekenden Krankheiten in das Reich gewdhrt der Staat Schutz u. a. durch
ein Q uarantanesy stem , welches durch ein Gesetz vom 12. April
1911 in tbereinstimmung mit der Pariser Gesundheitskonvention vom
3. Dezember 1903 neugeordnet worden ist. Ddnemark war dieser Konvention
friiher nicht beigetreten aus dem Grunde, weil es nicht ffir notwendig be-
funden worden war, hier im Reiche derartige besondere Anlagen zum Emp-
fang verseuchter Schiffe, wie sie die Konvention erfordert, einzurichten.
Die seit einer Reihe von Jahren angeordneten Veranstaltungen (die Ein-
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setzung besonderer Quarantanekommissionen in den Seestadten und die
Beschaffung isolierter RAumlichkeiten zur Behandlung der Kranken usw.)
hatten sich als hinreichend bewdhrt. Indessen wurde 1910 ein Vertrag
mit Schweden abgeschlossen, wodurch Danemark das Recht erhielt, pest-
behaftete Schiffe n6tigenfalls an die schwedische Quarantdnestation bei
Kns6 zu verweisen, und daraufhin ist dann der AnschluB Danemarks an
die Pariser Konvention erfolgt.

Es ist ferner die Pflicht der Gesundheitsbeh6rden, gegen die Aus-
breitung anste ekender Krankh eiten auch sonst verschiedene
MaBregeln zu treffen, wie z. B. die Anordnung gezwungener Krankenbehand-
lung, natigenfalls in den 6ffentlichen Krankenhdusern, Isolierung, Des-
infektion, einstweilige Schlielung der Schulen usw. (Gesetz vom 31. Mdrz
1900). Die Ausgaben fiir alle dergleichen MaBregeln, hierunter in vielen
Fallen unentgeltliche Behandlung in den Krankenhausern, hatten friiher
ausschlieBlich die Kommunen bestreiten miissen, seit 1888 tibernimmt aber
der Staat einen Teil derselben. Der Verbreitung der B 1 a t t e r n wird
vorgebeugt durch Zwangsvakzination, welche vor dem siebenten Lebens-
jahre vorgenommen werden muB (Gesetz vom 4. Februar 1871). In Kopen-
hagen besteht fiir die Rechnung des Staates eine Vakzinationsanstalt, wo
die Arzte im ganzen Reiche unentgeltlich die Vakzine erhalten k6nnen.
Ein Gesetz vom 14. April 1905, welches unterm 1. April 1912 revidiert und
erweitert wurde, hat weitgehende MaBregeln zur BekRmpfung der T u b e r -
k u 1 o s e angeordnet, unter anderem die Pensionierung von Lehrern und
anderen Beamten, die von dieser Krankheit angegriffen befunden werden;
und ein anderes Gesetz vom 14. April 1905, ebenfalls am 10. Mai 1912 revi-
diert, gibt Vorschriften betr. die Staatskontrolle iber Krankenhauser fUr
Tuberkul6se sowie iiber Staatsbilfe an derartige Anstalten und Beitrage
zur Unterbringung unverm6gender Kranker in denselben. Zur Errichtung
von Sanatorien dieser Art besteht seit 1901 ein sogenannter ,,National-
verein fir die Bekdmpfung der Tuberkulose". Gegen die Verbreitung
v e n e r i s c h e r Ansteckung wirkt der Staat durch das oben im § 93 er-
wAlte Gesetz vom 30. Mdrz 1906, welches unter anderem allen Angesteckten
die Pflicht auferlegt, sich in arztliche Behandlung zu begeben, und ihnen
nebenbei das Recht zu unentgeltlicher Behandlung bei 8ffentlich angestellten
Arzten oder in den Krankenhausern gewdhrt.

5. Keine B e s t a t t u n g darf stattfinden, ehe der Eintritt des Todes von
einem Arzte oder (auf dem Lande) von zwei dazu bestel1ten Leichenbeschauern
(Ligsynsmeand) bescheinigt worden ist (Gesetze vom 2. Januar 1871 und 4. Mai 1875).

§ 96. Schutz gegen Ungliieksfille. Ereignisse, die Gut und Blut ge-
fahrden, nehmen gleichfalls die 6ffentliche Fiirsorge in Anspruch, welcho
sich, wie die Fiirsorge fUr das Gesundheitswesen, teils darin zeigt, daB den
Biirgern gewisse Pflichten auferlegt werden, teils durch eine positive Wirk-
samkeit seitens der Beharden zu erkennen gibt.

Die Feuerordnungsgesetze (ffic Kopenhagen Gesetz vom 15. Mai
1868, fiir die Provinzialstadte Gesetz vom 21. Marz 1873 und firs Land Bekannt-
machung vom 16. April 1898) und die Bauordnungen (fir Kopenhagen und
Frederiksberg Gesetz vom 12. April 1889 mit Nachtragsbestimmungen, fdr die fibrigen



Schutz gegen Unglilcksfalle.

Stddte, Handelsplatze u. dgl. Gesetze vorn 30. Dezember 1858, 19. April 1864 und
5. Dezember 1894 und fiir die Landdistrikte Gesetze vom 11. Februar 1876 und
5. Dezember 1894 iiber die Anordnung von Baureglements) haben die Verhiitung
und Abwehr von Feuersbriinsten vor Augen gehabt. Die kommunalen Beh6rden
iiben Kontrolle dariber, daBI die in diesen Beziehungen den Biirgern auferlegten
Pflichten erfffllt werden, und tragen fir Feuerl6schanstalten Sorge. Der Zwang,
welcher friiher auf Gebdudebesitzern in Kopenhagen und in den iibrigen Stadten lastete,
in eine gegenseitige, vom Staate geleitete Feuerversicherungsgesellsehaft einzutreten,
ist durch neuere Gesetze aufgehoben, aber mehrere derartige Gesellschaften werden
ouch immer vom Staate kontrolliert. Durch ein Gesetz vom 14. Februar 1874 ist
es verboten, hier im Lande andere Z i n d h 6 1 z e r herzustellen oder zu verkaufen
als solche, die zur Entziindung mittels besonderer Reibeplatten bestimmt sind. Fir
die Herstellung, die Aufbewahrung und den Verkauf von SchieBpulver und anderen
S pr en g s to f f en (Gesetz vom 7. April 1899) und fir den Verkauf von Stein 5 1
(Gesetz vom 23. Januar 1903) sind besondere Vorschriften gegeben.

Zur Abwehr von Eisenbah nschaden enthalt ein Gesetz vom 11. Mai
1897 Bestimmungen (vgl. auch oben im § 64).

FUr elektrische Starkstromanlagen sind durch ein Gesetz vorn
19. April 1907 Vorschriften gegeben und eine aus fiinf Mitgliedern bestehende Elek-
trizitatskonmunission eingesetzt worden (vgl. Jahrbuch des ffentlichen Rechts 1908
S. 176). Streitigkeiten in Betreff der Anlagen und etwaiger anlfRl1ich derselben vor-
zunehmender. Enteignungen werden von besonderen Schiedsgerichten entschieden.

Die besondere Gesetzgebung fiber A r b e i t e r s c h u t z sowie die Vorschriften
fiber den Betrieb von Maschinen und von Dampf kesseln auf festem
Lande werden unten in den §§ 101 und 102 besprochen.

Zur Sicherung gegen U berschwemmungen hat ein Gesetz vom 10. April
1874 den Bau von Deichen durch ein Zusammenwirken der Birger und der Beharden
geordnet. Der Eintritt in .,Deichgenossenschaften" (Digelag) kann unter gewissen
Bedingungen befohlen werden. Ferner kinnen auf Antrag besonderer Kiisten-
kommissionen vom Ministerium fir Landwirtschaft Verbote gegen die Wegnahme
von Steinen, Lehm, Sand und Kies vom Vorstrande erlassen werden, wo es zur
Sicherung der Kiiste als notwendig erkannt wird (Gesetz vom 18. Mai 1906). Gegen
die Verheerungen der Nordsee an der Westkiiste Jiitlands ist ein System von be-
schiitzenden Vorwerken (Hefder) ins Werk gesetzt.

Gegen die G e f a h r e n z u r S e e schiitzt der Staat durch gesetzliche Vor-
schriften fiber den Bau, die Ausrfistung und die Seetiichtigkeit der Fahrzeuge (Gesetz
vom 14. Mai 1909 betreffend die Kontrolle von Segelsehiffen, Gesetz vom 3. Januar
1911 betreffend die Kontrolle von Dampfschiffen, mittlerweiliges Gesetz vom 14. Mai
1909 betreffend Tieflademarken, Gesetz vom 12. April 1892 fiber Seegerichte und
Seeverh6re; in Bezug auf die Kontrolle fiber Auswandererschiffe wurden schon 1868
und 1872 besondere Vorsohriften gegeben), ferner durch Vorschriften mit Bezug auf
die Navigation (durch § 219 des Seegesetzes vom 1. April 1892 ist der ErlaB hierhin
geh5render Regeln dem K6nig zugewiesen) sowie durch seine Fiirsorge fir das Leucht-
feuer- und Bakenwesen, fir das Lotsenwesen (durch Gesetze vom 13. Juni 1879,
21. Februar 1880 und 8. Juni 1912 geregelt, der Lotsenzwang ist gegenwdrtig in der
Regel aufgehoben), fir die Erlassung von Hafenreglements (Gesetz vom 30. Januar
1875), ffir das Rettungswesen (Errichtung von Rettungsstationen an den Kiisten,
Gesetz vom 26. Mdrz 1852 mit vielen Nachtragsbestimmungen) und fir die Ordnung
der Strandungsverhdltnisse (besonders Gesetze vom 10. April 1895 und 30. April 1909).
Von den in Ddnemark bestehenden Seeversicherungsgesellschaften ist einer k6nig-
liche Bestatigung erteilt worden (Konvention vom 2. April 1850).

Um dem F 1 u g s a n d e Einhalt zu tun, ist der Staat fiber ein Jahrhundert
hindurch tatig gewesen und hat namentlich fir eine zweckmalBige Bepflanzung der
Diinen gesorgt (jingstes Gesetz vom 29. Mdrz 1867).

Gegen die Ausbreitung ansteckender Krankheiten unter den
Haustieren gibt ein Gesetz vom 14. April 1893 ausffihrliche Vorschriften, und
unterm 5. Februar 1904 ist ein besonderes Gesetz, betreffend die Bekdmpfung der
Tuberkulose des Rindes und des Schweins, erlassen worden, welches unterm 17. Fe-
bruar 1912 revidiert wurde. Fir viele Falle ist es vorgeschrieben, daI Viehbestande,
unter denen eine ansteckende Krankheit sich gezeigt hat, gegen eine auf die Staats-
kasse und die Gemeinden zu verteilende Entschddigung des Besitzers get6tet werden
kinnen oder sollen. Durch ein Gesetz vom 18. Mai 1906 wurde ein Laboratorium
zur Herstellung von Serum, Vakzine und anderen bakteriologischen Prdparaten zur
Bekampfung von Haustierkrankheiten errichtet. Das Ministerium fir Landwirtschaft
wird in hierhin geh6rigen Fragen von einem Veterinar gesund heitsrat
unterstiitzt. Fiir die Ausbildung von T i e r a r z t e n ist durch den Unterricht auf der
vom Staate gegriindeten Veterindr- und landwirtschaftlichen Hochschule bei Kopen-
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hagen (Gesetz vom 8. Mdrz 1856) gesorgt. Den examinierten Tierarzten ist zwar
kein allgemeines ausschlief3liches Recht zum Praktizieren vorbehalten, doch haben
sie allein das Recht, Haustiere wegen ansteckenden Krankheiten in arztliche Be-
handlung zu nehmen. In gewissen Gegenden werden Tierdrzte von der Staatskasse
und dem Amtsrepartitionsfonds im Verein besoldet.

Vber die Ausrottung der M a i k a f e r sind Vorschriften gegeben in Gesetzen
vom 1. April 1887 und 7. April 1899, gegen die Verbreitung von R o s t p i I z e n
in einem Gesetz vom 27. Marz 1903, fiber die Bekampfung der B i e n e n p e s t in
einem Gesetz vom 8. Mai 1908 und fiber die Vertilgung der R a t t e n in Gesetzen
voin 22. Mdrz 1907 (vgl. Jahrbuch des bffentlichen Rechts 1908, S. 176) und vom
18. April 1910 sowie irn Epidemiegesetz vom 12. April 1911 (vgl. oben § 95). Fir
den von H u n d e n angerichteten Schaden sind besondere Schutz- und Ersatzregeln
im Gesetze vom 12. April 1889 fiber die Hundesteuer (vgl. § 91) gegeben. FUr die
Farser hat ein Gesetz vom 11. Marz 1892 die Vertilgung der R a b e n b r u t befohlen.

§ 97. Fiirsorge fir die oiffentliche Kommunikation. Die Herstellung
eines zeitmiiBig geordneten W e g e n e t z e s ist seit dem SchluB des
18. Jahrhunderts (Verordnung vom 13. Dezember 1793) der Gegenstand
einer wirksamen Fiirsorge seitens der Staats- und Kommunalbeh6rden
gewesen. Nach einem Gesetz vom 21. Juni 1867 wird jetzt zwischen zwei
Klassen von bffentlichen Wegen, ndmlich den LandstraBen und den 6ffent-
lichen Nebenwegen unterschieden. Das Ministerium fiir 6ffentliche Arbeiten
bestimmt nach Vorsehligen der Amtsrdte, welche Wege zu der ersteren
Klasse gerechnet und als solche von den Amtskommunen und den Stadten
des Amtes unterhalten werden sollen. Die ffentlichen Nebenwege ge-
h6ren dagegen zu den Angelegenheiten der Landgemeinden und der Stadt-
kommunen und werden von den Gemeinde- oder Stadtriten unter der
Aufsicht des Amtsrates oder des Amtmannes verwaltet. Die Oberaufsicht
iber das Wegewesen fiihrt das Ministerium fiir bffentliche Arbeiten durch
einen Oberweginspektor. Es ist jetzt die Regel, daB die Benutzung der
Wege abgabenfrei ist; nur in dem der Hauptstadt zundchst gelegenen Amte
wird noch in einigen Orten ein Schlagbaumgeld mittelst Verpachtung (Ver-
ordnung vom 15. Februar 1786) erhoben. Zur Anlage von StraBenbahnen
ist die Konzession des Ministeriums erforderlich (Gesetz vom 10. April 1895).
OGber den Verkehr mit Kraftwagen (Automobilen) sind Vorschriften zuletzt
in einem Gesetz vom 18. April 1910 erlassen worden. OGber die Automobil-
steuer vgl. §§ 68 und 91.

Fir die Anlage von E i s e n b a h n e n ist seit 1844 gewirkt worden.
Wihrend der Staat sich urspriinglich darauf beschrdnkte, die Anlage und
den Betrieb von Eisenbahnen durch Privatgesellschaften zu unterstitzen,
sind spiter die Hauptlinien entweder vom Anfange an vom Staate in die
Hand genommen oder durch Kauf an den Staat gebracht und werden von
diesem betrieben. Neben den Staatsbahnen gibt es jedoch auch noch viele
private Bahnen, die indessen vom Staate und von den Kommunen unter-
stiitzt und vom Staate kontrolliert werden. Als letztes hat ein Gesetz vom
27. Mai 1908 mit einigen Nachtragsgesetzen die Anlage verschiedener neuer
Staatsbahnen angeordnet und die Regierung ermachtigt, bis zum 1. April
1925 Konzessionen zu einer groBen Anzahl neuer Privatbahnen (zum Teil
mit elektrischem Betrieb) zu erteilen, und zwar kann zur Anlage dieser
letzteren in jedem Finanzjahr bis zu 1 Mill. Kronen aus der Staatskasse
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zugeschossen werden. Dieses Gesetz stellte den neuen Grundsatz - der
bisher nur fur eine einzelne Privatbahn durch freiwilliges Vbereinkommen
angenommen war - fest, da8 von der den anliegenden Grundstiicken
durch die Bahnanlage zugeffihrten Wertsteigerung eine Abgabe an die
jeweiligen Trdger der Anlagekosten nach durch Gesetz (Gesetz vom
18. April 1910; vgl. oben § 68 sub 1 B) nuiher zu bestimmenden Regeln zu
entrichten ist. - Die Staatsbahnen mit dazugeh6rigen Dampffdhrenver-
bindungen, deren gesamtes Anlagekapital fir 1. April 1913 auf 277 Mill.
Kronen veranschlagt wurde, werden von einer dem Ministerium fUr fent-
liche Arbeiten unterstel1ten Generaldirektion verwaltet (Gesetze vom 15. Mai
1903 und 27. Mai 1908).

Fiir die Benutzung der W a s s e r w e g e im Dienste der Kommuni-
kation wird 6ffentlich Sorge getragen teils durch Verbesserung und Be-
schiitzung der natirlichen Wasserwege, teils durch Anlage von Kandlen
oder Unterstiitzung solcher Anlagen, wo der Bedarf sich geltend macht.
Die gr68te Bedeutung fir die Kommunikation zur See hat jedoch die Tdtig-
keit des Staates in Bezug auf das Hafenwesen. Es ist im § 89 erwdhnt
worden, daB die meisten Hdfen kommunale Anlagen sind, die jedoch haufig
ganz bedeutende pekuniare Unterstiitzungen vom Staate erhalten haben.
FUr die Benutzung der kommunalen Hdfen erheben die Kommunen Hafen-
gelder nach vom Staate unter Mitwirkung der Kommunalbehorden fest-
gesetzten Taxen. Die lokalen Hafenverwaltungen stehen unter der Aufsicht
eines Wasserbaudirektors, der Amtminner und des Ministeriums des Innern.

Auf3er derjenigen Bef 6rderung von Personen und Gitern,
welche der Staat iibernimmt, wo derselbe den Eisenbahnbetrieb in Hdnden
hat, besorgt er auch auf gewissen Linien die Personenbef6rderung durch das
Postwesen, jedoch ohne Monopol. An mehreren Orten ist fiir eine Fdhren-
bef6rderung Sorge getragen; dieselbe wird von Privaten betrieben, die
Taxen sind aber ffentlich festgesetzt, wie denn auch der Staat die Kontrolle
dariiber fbhrt.

Die Bef6rderung von Briefen, Paketen, Kreuzkuvert- und Wert-
sendungen, sowie von Zeitungen und anderen periodischen Schriften hat
der Staat durch das 6ffentliche P o s t.w e s e n iibernommen, welches mit
Bezug auf Briefpostsachen, jedoch mit einigen Ausnahmen, fur die Be-
f6rderung von einem Postorte (d. h. Kommune mit eigener Postanstalt)
zum anderen monopolisiert ist. Seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts ist
das Postwesen Staatssache gewesen. Die jetzige Ordnung desselben ruht
auf einem Gesetz vom 5. April 1888. Private Fahrzeuge, welche von
ddnischen ilf en ausklariert werden, und Privatpersonen, welche regel-
mdf3ige Personenbefirderung zwischen voneinander entfernten Orten be-
sorgen, sind verpflichtet, die Post gegen eine Vergiitung mitzufiihren. Die
Verwaltung des Postwesens steht unter dem Ministerium des Innern.

Zur Anlage und zum Betrieb von Telegraphen und Tele -
ph one n auf danischem Land- und Seegebiet hat sich der Staat durch
ein Gesetz vom 11. Mai 1897 das Monopol vorbehalten; doch kann der Minister
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fir 6ffentliche Arbeiten fir einen Zeitraum von hbchstens 20 Jahren und
unter naher festgesetzten Bedingungen Privaten die Konzession zu der-
artigen Anlagen erteilen. Ebenfalls hat ein Gesetz vom 19. April 1907 dem
Staate das Monopol zur Anlage und zum Betrieb von drahtlosen Tele-
graphen erteilt (vgl. Jahrbuch des affentlichen Rechts 1908, S. 176).

Hinsichtlich der internationalen Post- und Telegraphenverhailtnisse ist
Dnemark den umfassenden Konventionen beigetreten, welche in dieser
Beziehung zustande gekommen sind, und hat auBerdem mit einigen be-
nachbarten Staaten (Schweden, Norwegen und Deutschland) besondere
Konventionen abgeschlossen.

§ 98. Fiirsorge fiir die Produktion, den Handelsverkehr, die Bildung
von Kapitalien, den Kredit isw. Obgleich die volkswirtschaftliche Erwerbs-
tatigkeit grundsdtzlich Sache der Privatpersonen ist und durch privatrecht-
liche Normen geregelt wird, greift der Staat doch auf verschiedene Weise
ein, um die Produktion und den Umsatz von Kapitalien und Verm6gens-
objekten zu bef6rdern und auf die Verteilung derselben in Interesse des
Gemeinwesens einzuwirken.

1. Mit Bezug auf die Naturalproduktion spielen in Danemark den
dortigen Verhiltnissen zufolge der A c k e r b a u und die damit verkniipften
Erwerbszweige die wesentlichste Rolle, und das Gemeininteresse fuir diesen
Erwerbszweig hat in der agrarischen Gesetzgebung viele Spuren hinter-
lassen. Insofern es zunachst der Zweck der Gesetzgebung gewesen ist,
auf die Verteilung einzuwirken, soll auf den folgenden Paragraphen ver-
wiesen werden. Als wichtige Mafregein, welche vorzugsweise die land-
wirtschaftliche Produktion im Auge haben, kinnen hier genannt werden:
die durch eine Verordnung vom 23. April 1781 naher geordneten Be-
strebungen, die ehemalige Gemeinschaft in der Benutzung der Bauern-
giiter aufzuheben, die Beschiitzung des Feldfriedens (Gesetz vom 25. Mdrz
1872), die Gesetze riicksichtlich der Ablassung und der Benutzung von
Gewassern, stehenden und flieBenden (Gesetze vom 28. Mai 1880 und
19. April 1907), ferner die Unterstiitzungen, welche gegeben werden, um
zum Anbau der Heiden, zum Gartenbau usw. aufzumuntern, sowie andere
unmittelbare oder mittelbare finanzielle Unterstiitzungen, worunter be-
sonders die vom Staate in Verbindung mit der Veterinarschule unterhaltene
landwirtschaftliche Hochschule in der Nahe der Hauptstadt (Gesetz vom
8. Marz 1856) hervorzuheben ist. Von eingreifender Bedeutung fir die
Produktion sind auch die Bestrebungen des Staates zur Ordnung der Feld-
arbeiterverhaltnisse, besonders hinsichtlich der Abl6sung des Frondienstes
der Bauern und der Pflichtarbeiten der H i u s 1 er , woriiber mehrere Ge-
setze am Ende des 18. und in der Mitte des 19. Jahrhunderts gegeben sind.
Laut eines Gesetzes vom 23. Mai 1902 sind Staatsdarlehen zur Errichtung
zweier landwirtschaftlichen Schulen fUr Hiausler gewahrt worden, und ferner-
hin werden aus der Staatskasse bedeutende jahrliche Zuschiisse und Reise-
unterstiitzungen zu Kursen fUr Hdusler sowie auch Prdmien fiir vorziig-
liche Bewirtschaftung von Hauslerparzellen geleistet. tOber die besondere
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Gesetzgebung wegen der Beschaffung solcher Parzellen u. dgl. siehe § 99.
Die Haustierzucht fbrdert der Staat teils durch die oben im § 96
besprochenen Schutzma3regeln, teils durch ein mit Tierschauausstellungen
verbundenes Primiensystem, wozu die Staatskasse beitrdgt (letztes Gesetz
vom 8. Juni 1912).

In mehreren der hier genannten Beziehungen bedient der Staat sich der von
Privatpersonen gebildeten Gesellschaften zur F6rderung des Ackerbaues als Ver-
mittler (die k6nigliche land6konomische Gesellschaft, die Heidegesellschaft, ver-
schiedene Landwirtschaftsvereine usw.); zur Erreichung anderer Zweeke bilden unter
dem Ministerium fir Landwirtschaft teils die gew6hnlichen oberen und unteren Ver-
waltungsbeh6rden, teils die vom K6nig ernannten, in der Regel aber nicht staatlich
besoldeten Landinspektoren, die vom Ministerium fir Landwirtschaft ernannten
landwirtschaftlichen Konunissare (Gesetz vom 30. Dezember 1858), von deren Ent-
scheidungen an sogenannte Oberlandwirtschaftskommissionen appelliert werden kann,
sowie andere besondere Kommissionen und gezwungene Staatsdiener die Organe des
Staates. Besonders ist hervorzuheben, daB3 landwirtschaftliche Konsulenten im In- und
Auslande vom Staate angestellt und besoldet werden, welche sowohl Privaten als
den Behrden als Berater dienen sollen. Wie im Jahrbuch des bffentlichen Rechts
1908 S. 176 erwahnt, wurde durch ein Gesetz vom 19. April 1907 versuchsweise fir
fiinf Jahre vorgeschrieben, da3 Rech tshandeI wegen Kau f s v on Haus -
t i e r e n von besonderen, aus Laien zusammengesetzten Schiedsamtern ohne Be-
rufung geschlichtet werden solten. Obwohl die getroffenen Laienentscheidungen
mehrmals zu starker Kritik AnlalB gegeben hatten, wurde das Gesetz dennoch unterm
8. Juni 1912 wiederum auf fiinf Jahre erneuert, jedoch mit verschiedenen Anderungen,
unter welchen hervorzuheben ist, dali die Oberobrigkeit (siehe § 61) in besonderen
Fallen die Berufung an ein fir jeden Oberobrigkeitsbezirk errichtetes standiges Schieds-
gericht, dessen Vorsitzender den Bedingungen fir die Bekleidung eines Richteramtes
geniigen muB3, erlauben kann. Die Parteien k6nnen sich iiberdies - wie auch vor-
mals - bei AbschlufB des Handels die Schlichtung etwaiger Zwistigkeiten durch das
gew6hnliche Rechtsverfahren vorbehalten.

Die W a 1 d n u t z u n g wird in einem ziemlich bedeutenden Umfange
vom Staate betrieben (Gesetz vom 13. Mai 1911; vgl. oben § 67 sub 1).
Die Erhaltung und forstmidige Behandlung privater Waldungen ist durch
eine Verordnung vom 27. September 1805 gesichert, welche die Aus-
stiickelung der Gemeindewaldungen befahl und den Waldbesitzern die
Pflicht auferlegte, die Gehalze zu erhalten.

Unter den anderen Naturalprodukten hat die J a g d gesetzliche Be-
stimmungen iiber die Erhaltung und Beschiitzung gewisser jagdbarer Tiere
zu gewissen Zeiten hervorgerufen (Gesetz vom 8. Mai 1894). Die F is c b e r e i,
welche fUr das Volksverm6gen von ungleich gr6lerer Bedeutung ist,
ist durch zwei neue ausfithrliche Gesetze vom 4. Mai 1907 iiber die
Kiisten- und Hochseefischerei (Nachtragsgesetz vom 10. Mai 1912) und iber
die Binnenseefischerei nebst einem besonderen Gesetze vom 18. Mai 1906
iber die Fischerei in Randers F6rde und der Gudenaue sorgfaltig reguliert

worden, und mit Schweden hat Ddnemark 1899, 1902 und 1907 Kon-
ventionen iiber die Schonung der Fischerei im Sunde und dem Kattegat
abgeschlossen. Uber Danemarks Teilnahme an der Konvention betreffend
die Nordseefischerei siehe § 8 oben. Auf3erdem sorgt der Staat fiir das
Gedeihen der Fischerei durch finanzielle Unterstiitzungen verschiedener
Art, so namentlich durch Gewdhrung von Darlehen an Seefischer und an
Vereine zur Beschaffung von Fahrzeugen, Geratschaften, Errichtung von
Rauchereien und Einsalzungsanstalten u. dgl. An den im Interesse des
Fischfangs stattfindenden internationalen Meeresforschungen ist Dtinemark
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Teilnehmer und besorgt selbst auf eigenem Gebiete ahnliche Untersuchungen.
Die Austernfischerei ist ein Regal (vgl. oben § 67 sub 1).

2. Die unmittelbare Fiirsorge fir die verede1nde Industrie,
welche der Staat friher, unter dem Einflusse einer jetzt iiberall verlassenen
volkswirtschaftlichen Politik, in nicht geringem Unange dadurch ausiibte,
daB er gewisse Zweige der Industrie selbst in die Hand nahm, ist lingst
aufgegeben. Gewerbetreibend ist der Staat nur, wo andere Staatszwecke
es erheischen (z. B. in Bezug auf das Militarwesen, die Strafanstalten; vgl.
§ 67 sub 2 H und J). Mittelbar unterstiitzt der Staat die Privatindustrie in
einigen Fallen durch einen mafigen Schutzzoll (vgl. § 68) und ferner durch ver-
schiedenartige finanzielle Hilfeleistungen, so namentlich an technische Schulen
und besondere Fachschulen, durch Reise- und anderweitige Unterstiitzungen
fiir Handwerker, Darlehen zur Anschaffung von Maschinen u. dgl. m.

3. Von besonderer Wichtigkeit sind die allgemeinen Veranstaltungen,
welche vom Staate zur F6rderung des Handels und Wandels, des Kredits
und der Herbeischaffung von Kapitalien getroffen worden sind. Hier
mu8 zuerst des G e 1 d w e s e n s Erwahnung geschehen. Der § 28 des
Grundgesetzes bestimmt, da8 der Kbnig das Recht der Miinzpragung in
Gemafheit des Gesetzes hat. Das dinische Miinzsystem ist durch das Gesetz
vom 23. Mai 1873 geordnet und ist zufolge der Konvention zwischen Dane-
mark und Schweden vom 27. s. M., welcher Norwegen am 16. Oktober 1875
beigetreten ist, mit dem Nachtragsartikel vom 26. Marz 1881 fiir die drei
skandinavischen Reiche gemeinschaftlich. Die Miinzen, welche in einem
dieser Staaten gepragt sind, gelten demnach auch als gesetzliches Zahlungs-
mittel in jedem der beiden anderen Staaten. Gold ist die Grundlage des
Miinzsystems. Die Ausmiinzung geschieht in der k~niglichen Miinzanstalt
in Kopenhagen.

Das Miinzrecht des Kanigs umfaflt nicht das Recht, G e 1 d r e p r a s e n -
t a t iv e n oder Papiergeld auszugeben. Um dem durch eine im Anfange des
vorigen Jahrhunderts eingetretene Geldkrisis zerriitteten Finanzwesen des
Reiches wieder aufzuhelfen, wurde 1813 eine Reichsbank errichtet, auf
eine Steuer gegriindet, die in der Form von ablsbaren Prioritaten allem
unbeweglichen Eigentum des Reiches auferlegt wurde (die sogenannte
Bankhaft, Bankheftelse). Diese Reichsbank erhielt das Monopol, zins-
lose, auf den Inhaber lautende Geldzeichen auszustellen, welche als
Zwangszahlungsmittel im Verkehr gelten und von den 6ffentlichen Kassen
angenommen werden sol1ten. Da es sich jedoch zeigte, daB diese Scheine
kein gr6Beres Vertrauen genossen als die vom Staate selbst friiher
ausgestellten, wurde die Reichsbank 1818 unter dem Namen der

,,Na t i o n a 1 b a n k" in ein der Aufsicht des Staates zwar unter-
stehendes, im ibrigen aber selbstandig organisiertes und von den Finanzen
des Staates ganzlich getrenntes Institut umgebildet. Aktionare der neuen
Bank wurden des Oktroi vom 4. Juli 1818 zufolge teils die freiwilligen Sub-
skribenten, teils die Besitzer von Landereien und Gebauden, auf welchen
das obengenannte Pfandrecht der Bank haftete. Das Monopol zur Aus-
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gabe von Geldscheinen lief 1908 ab, wurde aber durch ein Gesetz vom
12. Juli 1907 auf 30 Jahre bis zum 31. Juli 1938 verldngert, jedoch mit der
Bedingung, daB dem Staat nunmehr fiir dasselbe eine jahrliche Vergiitung
Zu entrichten ist. -Ober das Ndhere in Bezug hierauf und iiber die neuen
Regeln fir die Verwaltung der Bank wird auf Jahrbuch des 6ffentlichen
Rechts 1908 S. 175 verwiesen.

4. Das N o t a r i a 1 w e s e n ist, wie im § 85 bemerkt, aufBerhalb Kopen-
hagens den richterlichen Beamten zugewiesen. In Kopenhagen ist dasselbe
eigens geordnet durch ein Gesetz vom 18. April 1910, wonach die Notarial-
gescbfte daselbst von einem vom K6nig ernannten Notare mit Beistand
zweier ebenfalls vom K6nig ernannter Unternotare besorgt werden.

Zum Schutz des Umsatzes und des Kredits beziiglich des Grundeigentums
dient das der Jurisdictio voluntaria der Gerichte (§ 85) zugewiesene, auf
Grund des Gesetzbuches von 1683 durch eine Verordnung vom 28. Marz 1845
sorgfdltig geordnete G r u n d b u c b s y s t e m (Tinglaesning, d. h. gericht-
liche Verlesung und darauffolgende Protokollierung der Eigentums- und
Pfandurkunden).

Einen unmittelbaren Einflu8 auf die Hi6he der zu nehmenden Z i n s e n
halt der Staat noch fir Anleihen gegen hypothekarische Sicherheit in liegen-
den Griinden fest, indem hier nicht mehr als 6 % stipuliert oder erhoben
werden diirfen. Friiher war auBerdem - abgesehen von besonderen Ver-
giinstigungen fir gewisse Geldinstitute - eine kbnigliche" Bewilligung er-
forderlich, um fir solche Anleihen mehr als 4 00 erheben zu diirfen. Die
Bewilligung wurde jedoch niemals verweigert, und da die Erteilung noch
dazu ohne Gebiihr erfolgte, war das Nachsuchen tatsachlieh eine bloBe
Formsache. Man hat jedoch diese Form nicht ganz aufgeben wollen, aber
um die Arbeit der Beh6rden zu vereinfachen ist das Verfahren jetzt durch
cin Gesetz vom 27. Mdrz 1912 so geordnet worden, daB die Erlaubnis,
zwischen 4 und 6 % zu nehmen, gegen eine geringe Stempelabgabe vom
Richter oder Gerichtsbeamten durch einen Vermerk auf dem Pfandbrief
bei dessen Eintragung in das Grundbuch erteilt wird.

Im Interesse des allgemeinen Realkredits ermachtigte ein Gesetz vom
20. Juni 1850 den Minister des Innern, die Statuten solcher K r e d i t -
vereinie und Leihkassen fiir Grundbesitzer zu sanktio-
nieren, welche gewisse Bedingungen erfiillten, und in Verbindung hiermit
ihnen gewisse Vergiinstigungen (Erla8 von Stempelabgaben, Erleichterungen
mit Bezug auf die Pfandung der hypothekierten Besitztiimer usw.) zu er-
teilen; ein spdteres Gesetz von 1861 hat aber vorgeschrieben, daB solche
Vergiinstigungen nur durch Gesetz erteilt werden kannen. FUr zwei Kredit-
vereine fir kleine LandeigentUimer (Kreditvereine von Huslern) hat der
Staat eine direkte Zinsgarantie und die Gewahrung von gewissen Zuschiissen
iibernommen (Gesetz vom 28. Mai 1880 mit spateren Zusatzgesetzen).

Durch ein Gesetz vom 6. April 1906 ist ein Institut unter dem Namen
der Hypothekenbank des Kbnigreichs Danemark er-
richtet worden, die, von der Staatskasse mit einem Grundfonds von
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20 Mill. Kronen ausgestattet, den Zweck hat, durch Ausstellung amorti-
sabler Bankobligationen Anleihen im Auslande aufzunehmen, deren Ertrag
zum Ankauf dinischer Obligationen verwendet wird, um dergestalt den
Kurswert derselben zu erh6hen. Die Wirksamkeit der Bank zerfallt in
drei Abteilungen, von denen die erste Obligationen der obengenanuten
Kreditvereine, die zweite Obligationen der im § 69 besprochenen Zehnten -
bank und die dritte einen vom Staate garantierten Teil der im ndchsten
Paragraphen zu erwdhnenden Obligationen von Hauslern umfat.

Was den Personalkredit anbetrifft, so hat ein Gesetz vom 28. Mai 1880
eine allgemeine ufsicht iiber die S p a r k a s s e n eingefiihrt, welche von
einem vom Minister des Innern angestellten Sparkasseninspektor ausgeiibt
wird. Durch ein Gesetz von 13. April 1910 wurde diese Aufsicht etwas
erweitert, und gleichzeitig wurde eine Kommission eingesetzt zurVorbereitung
neuer Gesetze sowohl iiber Sparkassen als auch iiber Banken. Die Ent-
wiirfe dieser Kommission wurden 1912 dem Reichstag unterbreitet. Als
Entgelt fir die staatliche Beaufsichtigung hat ein Gesetz vom 5. MArz 1912
vorldufig den Sparkassen eine kleine Abgabe an den Staat auferlegt (vgl.
§ 68 sub 5). Zur Errichtung und Verwaltung von Gesindesparkassen ge-
wdhrt der Staat finanzielle Stiitze. Unter den B a n k e n ist, von der
Nationalbank abgesehen, bisher nur die ,,danische Landmannsbank, Hypo-
theken- und Wechselbank" in Kopenhagen vom Staate sanktioniert worden
und der Staatskontrolle unterworfen (Gesetz vom 25. Mdrz 1872).

Eine Staatsanstalt fiir kleinere Anleihen gegen Faustpfand ist das so-
genannte A s s i s t e n z h a u s in Kopenhagen, durch eine Verordnung von
1753 errichtet (vgl. § 67 sub 2 K). Privatunternehmunger dieser Art stehen
unter besonderer Polizeiaufsicht (Gesetz vom 21. Juni 1867).

Die Uberwachung und Fruchtbarmachung der Kapitalien, welche un-
miindigen Personen angeharen, hat der Staat unmittelbar Uibernommen.
Die Fiirsorge hierfiir ist fir das ganze Land dem 0 b e r v o r m u n d -
s c h a f t s a m t e iibertragen, welches in Kopenhagen seinen Sitz hat und
aus zwei Abteilungen besteht, die eine fuir die Hauptstadt, die andere fur
das iibrige Land. An die Spitze desselben ist ein vom K6nig ernanuter
Obervormund gestellt. Auf besondere Genehmigung, welche ohne Schwierig-
keit zu erhalten ist, kann die Obervormundschaft auch solche Mittel emp-
fangen, welche volljahrigen Personen mit der Bedingung geschenkt werden,
daB das Kapital ihrer freien Verfiigung und der Verfolgung der Glubiger
entzogen sein soll. Insbesondere gestattet das danische Erbgesetz vom
21. Mai 1845, daB ein Erblasser mit k6niglicher Bestatigung die Erbmittel
seiner Zwangserben in dieser Weise ganz oder teilweise festlegen darf, so
daB nur die Zinsen ihnen von der Obervormundschaft ausbezahit werden;
diese Befugnis wird vielfach benutzt. Die dermaBen bei der Obervormund-
schaft fir Minderjahrige und Volljahrige angelegten Kapitalien betragen
gegenwartig ungefahr 275 Mill. Kronen. In Bezug auf Darlehen, welche
aus diesen Mitteln gegen hypothekarische Sicherheit in Grundstiicken vor-
gestreckt werden, faft der Obervormund in Verein mit besonderen Leih-
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direktionen fiir Kopenhagen und die einzelnen Amtsratsbezirke den Be-
schlu3.

Fir Le bens versicherung findet sich in Kopenhagen eine vom
Staate gegriindete und verwaltete Anstalt (Gesetze vom 18. Juni 1870 und
1. April 1893). Abgesehen von dieser Anstalt, darf die Tdtigkeit der Lebens-
versicherung nur von Aktiengesellschaften oder auf gegenseitige Haft der
Mitglieder gegriindeten Gesellschaften betrieben werden. Alle derartigen
Gesellschaften, inlandische sowie auslandische, sind gema3 ausfiihrlichen
Vorschriften eines Gesetzes vom 29. Mdrz 1904 der Staatskontrolle durch
einen vom K6nig ernanuten Versicherungsrat unterworfen und haben dafiir
eine jahrliche Abgabe an den Staat zu zahlen (vgl. § 68 sub 5).

5. Zur Erleichterung und Sicherung des Handelsverkehrs dient das
vom Staate angeordnete MaB - und Gewichtssystem. Das Meter-
system ist nach mehreren vergeblichen Vorlagen schlie8lich durch ein Gesetz
vom 4. Mai 1907 eingefiihrt worden. Die meisten MaBe und Gewichte,
welche im Handel benutzt werden, sollen vom kiniglichen Eichamte in
Kopenhagen geeicht werden (k6nigliche Anordnung vom 12. Nov. 1909).
Der Staat autorisiert affentliche Messer und Wager; doch ist man nicht
verpflichtet, dieselben zu benutzen. Sie sind oft zugleich als 6ffentliche
,,Vragere" (d. h. Giiterbeschauer fir Beurteilung der Giite der Waren)
autorisiert, doch hat dieses Geschaft fUr das Hauptland jetzt alle wesent-
liche Bedeutung verloren. (Fiir die Firaer hingegen hat ein Gesetz vom
1. April 1912 eine 6ffentliche ,,Vragning" von Klippfisch zum Export be-
fohlen.) Goldne und silberne Sachen k6nnen zur amtlichen Abstempelung
bei der k6niglichen Miinzanstalt in Kopenhagen eingeliefert werden (Gesetz
vom 5. April 1888). Unter dem Namen der Staatsprobieranstalt
(§ 67 sub 2 E) hat der Staat durch Gesetz vom 30. April 1909 eine friihere
private Anstalt zur Priifung von Baumaterialien u. dgl. iibernommen.

6. Die Mdrk te, welche vormals zur Beffrderung des Handels-
verkehrs im allgemeinen dienten, haben nunmehr, auer dem Handel mit
Pferden, Vieh u. dgl. (Bekanntmachung vom 27. Juli 1908), einen groBen
Teil ihrer friiheren Bedeutung verloren. Sie werden insbesondere in einer
ihrer freieren Formen, namlich als Jahrmarkte (Krammarkeder), seit 1883
nicht mehr zugelassen (Gesetz vom 23. Mai 1873). Die Bedeutung der
B6rsen fir den GroBhandel ist vom Staate durch verschiedene mit Bezug
auf die B rse in K openhagen , deren Gebaude das Eigentum der
dortigen Grossierersozietat ist, gegebene gesetzliche Bestimmungen anerkannt.
EinKomitee, welches diese Kopenhagener Grossierersozietat
vertritt, hat verschiedene 6ffentliche Pflichten, besonders eine beratende
und begutachtende Wirksamkeit. Es k6nnen noch als staatliche MaB-
regeln, welche im Interesse des Handels und Verkehrs getroffen sind, ge-
nanut werden: die Errichtung des Kopenhagener See- und
H an d e 1 s g e r i c h t e s (vgl. §§ 81 und 82), die Gesetzgebung riicksicht-
lich der Fiihrung von Geschaftsb f chern (Handelsbiichern, die
alteren Vorschriften einer Verordnung von 1832 wurden durch ein Gesetz
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vom 10. Mai 1912 erweitert und geschdrft), das Gesetz vom 1. Mdrz 1889
iiber Handelsregister, Firma und Prokura, die Ernennung
geschworener Mak 1 er, welche im Besitze eines gewissen Monopols sind
(Verordnung vom 22. Dezember 1808), die Ernennung von Di spa c h e u r en
(Reskript vom 19. Januar 1817 und Instruktion vom 31. Januar 1823)
und von autorisierten Translatoren und Dolmetschern (Be-
kanntmachung vom 7. Februar 1910), die Bestellung autorisierter Re vi -

soren , deren Gutachten von den Gerichten bei Konkursen und 5lhn-
lichen Fallen eingefordert werden kann (Gesetz vom 14. Mai 1909). Durch
ein Gesetz vom 14. April 1905 ist unter gewissen Bedingungen erlaubt
worden, auch auBer Konkursfbllen die Erbffnung einer Verhandlung iiber
Z w a n g s v e r g 1 e i c h (Tvangsakkord) bei den gew6hnlichen Teilungs-
gerichten (§ 85) zu verlangen. Gegen die diesbeziiglichen Entscheidungen der
besagten Gerichte kann Berufung an ein besonderes, mit einem rechtskundigen
Vorsitzenden und geschaftskundigen Beisitzern besetztes ,,Ak k ord -

g er ic h t" in Kopenhagen eingelegt werden. Eine besondere Gesetzgebung
betreffend Aktiengesellschaften besteht in Ddnemark noch nicht;
ein dahingehender Vorschlag ist zwar im Laufe der letzten Jahre dem
Reichstage unterbreitet worden, es hat sich aber vorldufig eine recht be-
deutende Uneinigkeit iiber die einem solchen Gesetze zugrunde zu legenden
Prinzipien gezeigt. Fiir K o n s u m v e r e i n e sind dagegen einige Vor-
schriften gegeben, und ein Gesetz vom 15. Februar 1895 verleiht Aktien-
gesellschaften und ahnlichen Gesellschaften, die an solchen Orten ihren Sitz
haben, wo Ddnen der Jurisdiktion des betreffenden Landes nicht unterstehen,
das Recht, unter gewissen Bedingungen vom Minister des AuBern als dinische
Gesellschaften anerkannt zu werden. Durch ein Gesetz vom 27. April 1894
waren Strafbestimmungen ffir den Gebrauch u n r i c h t i g e r W a r e n -
b e z e i c h nun g en u. dgl. gegeben worden. Dieses Gesetz wurde unterm
8. Juni 1912 von einem neuen und verschdrften abgel6st, welches in weiterem
Umfange der falschenReklame und dem unlauterenWettbewerb entgegenwirkt.

Im Interesse der Landwirtschaft sind durch ein Gesetz vom 26. Mdrz 1898 Vor-
schriften zur Kontrolle des Handels mit D u n g - u n d F u t t e r s t o f f e n erlassen.
Ferner k6nnen hier noch Gesetze vom 27. Mai 1908, betreffend die Kontrolle fiber die
Ausf uhr v on Fleisc h, und vom 12. April 1911, betreffend den Handel mit B ut ter
und fremden Ackerbauprodukten tierischen Ursprunges (vgl. § 95), genannt werden.

7. Hinsichtlich der S e e f a h r t ist die Gesetzgebung seit 1892 grbBten-
teils einer umfassenden Neuordnung unterzogen worden (das Seegesetz vom
1. April 1892, im wesentlichen gleichlautend mit entsprechenden schwedischen
und norwegischen Gesetzen, sowie eine Reihe anderer Gesetze vom selben
Jahre mit spiteren Zusatzgesetzen, vgl. auch oben § 96). In der bekannten
Streitfrage der Konnossementsklauseln steht Ddnemark in der Hauptsache
noch auf dem Standpunkt der Vertragsfreiheit, und kundgegebenen Wiinschen
nach einer ddnischen (oder gemeinsamen skandinavischen) ,,Harter-Akte"
ist nicht entsprochen worden.

Wahrend die offizielle, von den Zollbeamten (in Kopenhagen jedoch von einem
besonderen Schiffsvermesser) vorgenommnene S c h iff s v e r m e s s u n g (Gesetze
vom 13. Mirz 1867 und 15. Mai 1868, vgl. Gesetz vom 27. April 1883 § 2) zunachst
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einen fiskalischen Zweck verfolgt, ist die Schiff sregistrierung (Gesetz
vom 1. April 1892 mit Zusatzgesetzen) eine im Interesse der Seefahrt selbst befohlene
Einrichtung. Es best-ht in Kopenhagen ein Registrierungs- und Schiffvermessungs-
bureau fir das ganze Reich und aulerhalb Kopenhagens 20 Registrierungsbezirke,
welche von den Zollkaninern verwaltet werden. Das erstgenannte Bureau fertigt
auf Grundlage der stattgefundenen Nachweise das Zertifikat aus, welches das Fahr-
zeug begleitet und dessen Nationalitat, deren dul3eres Kennzeichen die Flagge (Ver-
ordnung von 11. Juli 1748) ist, konstatieren soll. Alle ]Ubertragungen und Ver-
pfdndungen der registrierten Schiffe sollen in die Register des Bureaus eingetragen
werden. FUr Schiffe, welche aufierhalb Kopenhagens ihren Heimsitz haben, werden
Abschriften der stattgefundenen Eintragungen an die Register des beziiglichen Be-
zirkskontors filbersandt. Die Vorschriften iiber die Ausstattung der Schiffe mit
S c h if f s p a p i e r e n beabsichtigen teils eine Kontrolle uber die Erfiillung der
Wehrpflicht zur See zu sichern, teils der seefahrenden Mannschaft in ihrem Ver-
hiltnis zum Fiihrer des Schiffes Beistand zu leisten. Die N a v i g a t i o n s s c h u I e n
sind private Unternehmungen, welche indessen voin Staate pekunidre Unterstiitzungen
beziehen, und derselbe tragt Fiirsorge fir das Steuermannsexamen und andere
Priifungen, welche als Bedingungen fir gewisse Dienststellungen an Bord vor-
geschrieben sind (zwei Gesetze vom 30. Marz 1892). FUr die Aburteilung von See-
sachen sind S e e g e r i c h t e organisiert (siehe oben § 81).

§ 99. Die Einwirkung auf die Verteilung des Vermogens. I. DieAc k e r -
ba u v e r h a It nis s e. Das jetzt geltende Grundgesetz bestimmt im § 83, wie
das Grundgesetz von 1849, daB alle Beschrinkungen der freien Konkurrenz
oder, wie es wortgetreu heilt: ,,alle Beschrankungen des freien und fur alle
gleichen Zutrittes zur Erwerbstatigkeit" aufgehoben werden sollen, insofern
dieselben nicht in Riicksichten auf ,,das allgemeine Wohl" begriindet sind.

Was die auf den A c k e r b a u beziigliche Gesetzgebung betrifft, so
war schon vor dem Jahre 1849 und ist auch zur gegenwartigen Zeit der
Erwerb von Grundeigentum und der Betrieb der Landwirtschaft fiir alle
frei. Besonders bediirfen Auslander nicht der Erlaubnis des Staates, um
hier im Reiche Grundeigentun zu erwerben und zu besitzen. Doch ist
der Staat weit davon entfernt, die beim landwirtschaftlichen Erwerb vor-
kommenden Rechtsverhaltnisse sich selbst und der Regulierung zu iber-
lassen, welche die sonst allgemein verbtirgte Dispositionsfreiheit herbei-
fiihren wiirde. Der Staat hat es sich im Gegenteil in bedeutendem MaBe
angelegen sein lassen, den Besitz von Grundeigentum zu normieren und
auf diesem Gebiete die Verteilung des Verm6gens im Interesse der Gesell-
schaft zu beeinflussen. Diese aus der Zeit vor 1849 iberlieferten Be-
schrdnkungen sind seitdem zum grbBten Teil beibehalten und sogar weiter
entwickelt worden. Es ist in erster Reihe das Bestreben gewesen, einen
Mittelstand unter den landlichen Grundbesitzern zu erhalten, welche ent-
weder als Eigentiimer oder als sichergestellte NieBbraucher Landereien
von einer solchen GroBe besitzen, daB die Bebauung derselben ihnen solche
Lebensbedingungen darzubieten vermag, wie es fiir die Klasse der Hof-
besitzer passend ist. Diese Bestrebungen des Staates haben einen alten,
rechtsgeschichtlichen Hintergrund, erhielten aber namentlich in der letzten
Halfte des 18. Jahrhunderts, der agrarischen Reformperiode Danemarks,
und aufs neue wahrend einiger Dezennien nach der Einfiihrung der kon-
stitutionellen Verfassung vermehrte Kraft.

Der Staat hat erstlich danach gestrebt, das B a u e r n g u t zu erhalten und
dies namentlich durch ein Verbot gegen die Einziehung solcher Landereien unter
die grbleren, freier gestel1ten Besitzungen, die adligen Giiter (Hovedgaardsjord), zu er-
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reichen gesucht. Abweichungen hiervon sind unter ndher festgesetzten Bedingungen
nur als Mittel zur Erreichung anderer Zwecke im Interesse der Landwirtschaft zu-
lassig, z. B. wenn die Landereien eines Bauerngutes zur Waldkultur benutzt werden
sollen, oder urn Ubertragungen zum Eigentum von in ,,Feste" (siehe unten) gegebenen
Bauerh6fen zu f6rdern.

Demnchst trdgt der Staat Sorge daffir, die Bauernh6fe als selbstdndige, mit
hinlanglichen Landereien versehene landwirtschaftliche Betriebe zu erhalten. Diese
diirfen deshalb weder ganz niedergelegt noch durch Umlegen oder Zerstiickelung
an Grble unter ein gewisses legales Minimum gebracht werden. Die hieriiber geltende
d1tere Gesetzgebung wurde 1897 und wiederurn durch ein Gesetz vom 6. April 1906
revidiert und kodifiziert. Aus diesen Regeln folgen entsprechende Begrenzungen
des Zusammenlegungsrechtes. Eine jede Parzellierung erfordert die Zustimmung
des Ministeriums fir Landwirtschaft. Ein durch die Gesetzgebung besonders ge-
ordnetes letztwilliges Verfiigungsrecht dient dazu, den Erben des Bauerhofes vor
einer gar zu drickenden Ubernahme des Bauergutes zu schiitzen.

Der Staat hat es sich ferner angelegen sein lassen, den Besitzern die Innehabung
der Bauernh6fe zu sichern. Die unter einem adligen Gute stehenden Bauernh6fe sind
dem sogenannten Festezwang unterworfen, d. h. sie sollen an die Nutzniel3er und
deren Witwen auf zeitlebens fiberlassen werden. Dieses Verhaltnis - die Feste
(Feste) - unterscheidet sich von dem freien Pachtverhaltnis dadurch, daB die Ge-
setzgebung die Rechte und die Pflichten des Festebauers auf eine sehr sorgfaltige
Weise zu seinen Gunsten geordnet hat. Der Anschauung gemal3, nach welcher das
Eigentum der wenn auch sichergestellten Feste vorzuziehen ist, hat der Staat indes
Gewicht darauf gelegt, den Ubergang der Festehife in freies Eigentum zu fardern;
doch ist derselbe, trotz der Bestrebungen vieler, hierin nicht so weit gegangen, daB
er den adligen Gutsbesitzern eine Verkaufspflicht auferlegt hat. Auf den Domanial-
und diesen gleichgestellten Giitern wurde der Verkauf des Festeh6fe durch Gesetze
vom 8. April 1851 und 31. Marz 1852 durchgefifhrt. Mit 13ezug auf die Festestellen
der 6ffentlichen Stiftungen, der Staatsdmter, Lehen, Stammhduser und FideikommiB3-
besitzungen wurde der Verkauf den betrefferiden Verwaltungen oder Besitzern durch
Gesetze vom 12. April 1851, 21. Juni 1854 und 24. April 1860 ermglicht. Anderen
Gutseigentiimern gegeniber entfernte die Gesetzgebung verschiedene faktische Hinder-
nisse, die dem Verkaufe des Bauerngutes in den Weg traten, und gewdhrte durch Ge-
setze vom 19. Februar 1861 und 9. Marz 1872 den Gutsherren das Recht, so viel
Bauernland unter den Betrieb des Hauptgutes einzuziehen, als ein Neuntel der ver-
kauften Bauerniandereien an Eartkorn (vgl. oben § 68) betragt. Alles in allem
haben diese Mallregeln den Ubergang von Festeh6fen in freies Eigentum in ganz
bedeutendem Umfange zur Folge gehabt.

SchliefBlich hat die Gesetzgebung sich bestrebt, die Bauernlandereien von dricken-
den Lasten zu befreien, so namentlich durch die Abl6sung der Frondienste, Ablasung
des Jagdrechtes, wo dieses nicht dem Grundbesitzer zustand, und Abl6sung der Zehnten
(siehe oben § 69).

Riicksichtlich der Klasse der H d u s 1 e r auf dem Lande wurden 1848
und 1850 Vorschriften gegeben zur Regulierung und Ablsung der Pflicht-
arbeiten. Dergleichen Arbeit darf nicht linger als Gegenleistung fir die
Gebrauchsiibertragung eines Hauses stipuliert werden. - Es besteht fir die
Hduser zwar kein Festezwang, aber es sind auf andere Weise, besonders
durch ein Gesetz vom 23. Mai 1902 sowie auch durch das obenerwiihnte
Gesetz vom 6. April 1906 iiber das Zerstiickelungsrecht, verschiedene MaB-
regein zum Besten der Feste-, Miet- und Diensthdusler vorgeschrieben
worden. In den letzten Jahren arbeitet ferner der Staat in groBem Um-
fange an der Beschaffung von Huslerparzellen als Eigenbesitz. Der An-
fang geschah durch die Errichtung der zwei im § 98 sub 4. besprochenen
staatlich garantierten Kreditvereine fiir Hdusler. Sodann wurden 1899,
1904 und 1909 Gesetze fiir je fiinf Jahre gegeben, wodurch die Staatskasse
ermachtigt wurde, alljihrlich einen gewissen Betrag (urspriinglich 2, spiter 3
und jetzt 4 Mill. Kronen) als Darlehen in derartigen Parzellen bis neun Zehntel
ihres Wertes bei niedriger Verzinsung und langfristiger Amortisierung an-
zulegen (sogenannte Staatshdusler). In den einzelnen Amtsratskreisen sind
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besondere Kommissionen eingesetzt worden, um iiber die Gewihrung von
Darlehen innerhalb der von den Gesetzen gesteckten Grenzen zu bestimmen,
und es ist den Gemeinderaten zur Pflicht gemacht, den Ansuchern bei der
Beschaffung passender Grundstiicke beizustehen. Bis zum Ausgange des
Finanzjahres 1910-11 waren infolge dieser Gesetze im ganzen 5777 selb-
stindige Hduslerparzellen geschaffen, in welchen ungefdhr 251/2 Mill. Kronen
an Staatsmitteln angelegt waren. Ferner werden seit 1906 aus dem Fonds
fir Staatsdarlehen (siehe § 67 sub 3) Darlehen an Vereine gewdhrt, welche
sich mit dem Zwecke bilden, grifere Landereien zur Parzellierung an-
zukauf en.

Dem Bauernlande entgegengesetzt ist der freie, in der Regel grBf3ere Land-
besitz, wozu namentlich die a d Ii g e n G ii t e r (Hovedgaarde, Sadegaarde, Haupt-
h5fe, von den dazu gehbrenden Bauerngiitern abgesehen) geh6ren. Die Hauptgiiter
hatten ehemals in mancherlei 6ffentlichrechtlichen Beziehungen eine Sonderstellung,
die jetzt weggefallen ist als eine Folge des § 92 des Grundgesetzes und durch spater
erlassene Gesetze. So wurde namentlich die geschichtlich begriindete Steuererleichte-
rung, welche dem ,,privilegierten Hartkorn" zukam, teilweise gegen Vergiitung zufolge
eines Gesetzes vom 20. Juni 1850 ausgeglichen (vgl. S. 128). Nur die Zehntfreiheit,
welche einen privatrechtlichen Charakter angenommen hatte, hatte sich erhalten
(vgl. § 69). Das entscheidende Merkmal des freien Landbesitzes ist jetzt hauptsdch-
lich das freie Verffigun gs- und Nutznie3ungsrecht. Die Aufhebung besonderer Be-
schrdnkungen, welche st attfinden, wo der betreffende Edelhof ein Lehen, Stamm-
haus oder FideikommiB gut ist, ist durch den § 93 des Grundgesetzes in Aussicht
gestellt (siehe hieriiber oben § 15). Ein Bestreben, die grBleren Landgiiter als solcbe
zu erhalten, zeigt die Gesetzgebung nur darin, da3 sie auch hier eine bestimmte
Grenze fir das Parzellierungsrecht festhalt, und in der Gewahrung einer aus-
gedehnteren Testierfreiheit als die gewahnliche zum Vorteil desjenigen unter den
Leibeserben des Gutsbesitzers, dem dieser das Gut zu hinterlassen wiinscht.

§ 100. Fortsetzung. II. Industrie und Handelsverkehr.
Die im § 83 des Grundgesetzes (siehe den vorhergehenden Paragraphen)
enthaltene Vorschrift bezog sich namentlich auf die Erwerbsverhdltnisse in
Industrie (Handwerk und Fabrikbetrieb) und Handel. Das vormals geltende
Recht enthielt auf diesem Gebiete wesentliche Beschrdnkungen der freien
Erwerbskonkurrenz. Weder Handel noch Handwerk durften in der Regel
auf dem Lande getrieben werden, sondern nur in den Stddten, wo die be-
stehenden Ziinfte mit gewissen Beschrdnkungen das ausschlieBliche Recht
hatten, Gewerbe zu treiben. Freilich war das Zunftwesen in Ddnemark
nicht so stark entwickelt wie anderswo, indem nur ganz vereinzelte Ziinfte

,,geschlossen" waren und ZUnfte iiberhaupt weder Uiberall bestanden noch alle
Erwerbszweige umfaBten; doch war der Zutritt zu den nicht ziinftigen Ge-
werben in vielen Fallen durch die Ablegung dhnlicher Priifungen bedingt,
wie sie zur Aufnahme in die Ziinfte erforderlich waren.

In diesen Verhdltnissen wurde durcb das Gewerbegesetz vom 29. Dezbr.
1857 und Nachtragsgesetz vom 23. Mai 1873 eine Hauptveranderung gemacht.
Das Land wurde in Bezug auf die Gewerbefreiheit im wesentlichen auf
glcichen FuB mit den Stddten gestellt, in der Regel jedoch so, daB ein Ge-
werbe auf dem Lande nicht innerhalb einer gewissen Entfernung von der
ndchstgelegenen Stadt betrieben werden durfte. Diese sogenannte ,,Lm-
belte" (Schutzzone) ist indessen in den spitteren Jahren auf Antrag der
betreffenden Stadtrdte fiir eine groBe Zahl der Stadte aufgehoben worden.
Der Zunftzwang ist weggefallen und die Handelsziinfte ganz abgeschafft,
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wogegen Handwerks- und Fabriksziinfte fortwdhrend das Recht haben zu
bestehen. Die Ablegung von Priifungen wird auch nicht 1anger als Be-
dingung dafiir, ein Gewerbe ausiiben zu diirfen, gefordert. Doch besteht
noch immer in den Stddten die M6glichkeit zur Ablegung freiwilliger Ge-
sellenpriifungen in den Handwerken.

Beziiglich des Rechtes, Gewerbe zu betreiben, wird nach dem Gesetze
von 1857 zwischen freien und gebundenen Gewerben unterschieden. Zur
ersteren Klasse geh6ren die Erwerbszweige, welche entweder durch das
Gesetz ausdriicklich als frei bezeichnet sind, oder die nicht in den Statuten,
welche vom Ministerium des Innern fiir jede Stadt und fir jedes Amt, nach-
dem die betreffenden Kommunalbeh6rden Gelegenheit gehabt haben, sich
dartiber zu duBern, erlassen und jedes fiinfte Jahr revidiert werden, als ge-
bundene Gewerbe aufgenommen sind. Um ein gebundenes Gewerbe be-
treiben zu kinnen, wird in den Stadten fUr Manner ein Biirgerbrief (Borger-
skab) gefordert, fiir Frauen (d. h. Witwen, geschiedene oder von ihren Mannern
verlassene Frauen und unverheiratete Frauenspersonen, die iber 25 Jahre
alt sind) ein Gewerbesohein (Neeringsbevis), auf dem Lande allgemein ein
Gewerbeschein. Das Recht, eine solche Gewerbebetriebserlaubnis zu erhalten,
ist dadurch bedingt, daB der Betreffende volljahrig ist, sich nicht im Konkurs
befindet und nicht mit einer Strafe von einer gewissen Hbhe bestraft oder
wegen eines entsprechenden Verbrechens angeklagt ist; ferner soll er ent-
weder im Besitze des Indigenatrechts sein oder sich fiinf Jahre lang im
Reiche aufgehalten und ehrlich ernihrt sowie in der Kommune, wo er sich
niederlassen will, das Recht zur Armenversorgung erworben haben oder
Biirgschaft dafiir leisten, daB er eventuell anderswo zur Versorgung emp-
fangen werde. Von diesen letzten Bedingungen bestehen jedoch einige
traktatmdBige Ausnahmen, und es kann auferdem durch k6nigliche
Anordnung (vgl. § 57) fiir fremde Untertanen von denselben dispensiert
werden. Die Gewerbserlaubnis lautet auf ein bestimmtes Gewerbe, kann
aber mit gewissen Beschrdnkungen fir mehrere gegeben werden; sie
gilt nur fiir die Stadt oder den Gerichtsbezirk, in welchem sie aus-
gefertigt wird.

Das Eausieren mit Waren (Bissekram) ist demgemalB mit einigen Ausnahmen
verboten (Verordnung vom 27. Nov. 1839). Doch kann durch kinigliche Bewilligung
die Erlaubnis zu solchem Hausieren erteilt werden (so namentlich fiir Spitzen und
Kolportage von Bichern). Handlungsreisende diirfen in den Stadten Waren-
bestellungen nach mitgebrachten Proben in Empfang nehmen, auf dem Lande hin-
gegen diirfen sie nur mit Personen verhandeln, welche selbst das Handelsrecht be-
sitzen. Uber auslandische Handlungsreisende wird auf den § 14 oben verwiesen.
Gewisse Arten von Handel und Handwerk sind fir alle frei. Dies gilt namentlich
von dem Handel mit unbeweglichen Giitern, Wertpapieren (fiber auslandische
Prdmienobligationen siehe § 93), vom Handel mit Ackerbau-, Gartenbau- und
Fischereiprodukten u. dgl., insofern derselbe nicht von einer festen Verkaufsstelle
aus betrieben wird, iiberall mit Pferden und Vieh, Ackerhaugeratschaften, gewissen
kleineren Artikeln fir den Haushalt u. dgl. m. Fir das Handwerk und die In-
dustrie gilt die allgemeine Regel, daBI solches Gewerbe einem jeden freisteht, wenn
er dasselbe ohne Gesellen, allein mit Beihilfe seiner Frau oder Kinder austibt. Die
Reederei ist ein freies Gewerbe; um aber als Schiffer, Steuermann oder Maschinist
fahren zu k6nnen, ist die Ablegung gewisser Proben und die Erwerbung eines daffir
ausgestellten Scheins erforderlich nach den naheren Vorschriften eines Gesetzes vom
25. Marz 1892 fiber das Seegewerbe (vgl. § 98 sub 7). Sowohl danische als fremde



Schiffer haben ein gewisses Recht zun Verkauf von mitgebrachten Waren. Gewisse
Waren sind dem allgemeinen Handelsrecht entzogen, so namentlich die den Apothekern
(§ 95) vorbehaltenen Medizinalwaren; in anderen Fallen sind gewisse Beschrankungen
oder SchutzmaBregeln vorgeschrieben, so namentlich ffir den Handel mit Gift, fdr
die Herstellung und den Vertrieb von Margarine (§ 95) und fiir den Verkauf von
Dung- und Futterstoffen (§ 98). Das Recht zur Ausfihrung von elektrischen An-
lagen sowie zu Arbeiten bei Wasser-, Gas-, Kloakenleitungen u. dgl. kann nach Be-
schluB des Kommunalvorstandes von einer besonderen Autorisation seitens desselben
bedingt werden (Gesetz vom 23. Januar 1903). Konsumnvereine, welche lediglich
die fir gemeinsame (solidarische) Rechnung ihrer Mitglieder eingekauften Waren
unter dieselben verteilen, sowie Verkaufsvereine (so namentlich die landwirtschaft-
lichen ,,Anteilsvereine"), welche lediglich die von ihren Mitgliedern erzeugten Pro-
dukte bearbeiten und verhandeln, sind den Gewerbevorschriften enthoben. Fir das
Recht, Waren durch Versteigerung zu verduBern, gelten einige Beschrankumgen.
Um gewisse Gewerbe auf dem Lande zu betreiben, so namentlich Buchdruckerei,
Goldspinnerei und Goldschmiederei, ist eine k6nigliche Bewilligung erforderlich. Das
Barbiergewerbe ist durch ein besonderes Gesetz vom 30. Januar 1861 geregelt. Die
in den Gewerbegesetzen von 1857 und 1873 enthaltenen Vorschriften iber das Be-
herbergungs- und Restaurateurwesen sowie fiber den Branntweinverkauf sind jetzt
von den oben im § 93 besprochenen Gesetz vom 10. Mai 1912 abgel6st worden.

AuBer den genannten Begrenzungen wird die Gewerbstatigkeit selbst-
verstandlich auch dadurch beschrinkt, daB sie nicht gegen erworbene aus-
schliefliche Bevorrechtigungen streiten darf. Das P a t e n t w e s e n ist durch
ein Gesetz vom 13. April 1894 geregelt worden. Ein S c h u t z m a r k en -
s y s t e m wurde 1880 eingefiihrt und ist jetzt durch ein Gesetz vom 11. April
1890 mit spateren Nachtragsbestimmungen geordnet, wesentlich mit schwedi-
schen und norwegischen Gesetzen iibereinstimmend. Ferner ist ein Schutz
fir industrielle Muster durch ein Gesetz vom 1. April 1905 ein-
gefifihrt worden.

§ 101. Arbeiterschutz. Zur Verhiitung von Ungliicksfillen bei dem
Gebrauch von M a s c h i n e n , hierunter auch Ackerbaumaschinen, wurden
durch ein Gesetz vom 12. April 1889 ausfiihrliche Vorschriften gegeben,
deren Befolgung unter der Oberaufsicht des Justizministeriums teils von
der unten zu besprechenden Direktion fiir die Arbeits- und Fabrikbeauf-
sichtigung, teils von kommunalen Aufsehern iiberwacht wird. OUber die
Beaafsichtigung von D a m p f k e s s e 1 n auf dem festen Lande und den
Betrieb derselben bestehen besondere Vorschriften (Gesetze vom 24. Marz
1875 und 1. April 1896).

Durch ein Gesetz vom 11. April 1901 sind demndchst im Interesse der
Arbeiter eine Reihe Vorschriften, vorzugsweise sanitarer Art, fUr die A r b e it
in Fabriken und fabrikmdBig betriebenen WerkstEtten
sowie in anderen damit gleichgestellten Gewerben erlassen worden. Die Be-
folgung dieser Vorschriften wird von einer dem Ministerium des Innern unter-
stehenden Direktion fir die Arbeits- und Fabrikbeaufsichtigung iiberwacht,
welcher mannliche und weibliche Inspektoren unterstellt sind. Uber die
Arbeit in B d c k e r e i e n und die Kontrolle dariiber seitens der genannten
Direktion wurde ein besonderes Gesetz am 6. April 1906 erlassen, welches
unterm 8. Juni 1912 erneuert und zum Teil gescharft worden ist.

UOber die Verwendung von Kindern und jungen Leuten unter 18 Jahren
in Fabriken und gr6Beren Werkstatten wurde schon unterm 23. Mai 1873
ein Gesetz gegeben, dessen Vorschriften jetzt in die hier erwahnten Gesetze
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von 1901 und 1912 iibernommen und revidiert worden sind. Hiernach ist
Arbeit von Kindern unter zw6lf Jahren (in Bdckereien von allen noch nicht
aus der Schule ausgetretenen Kindern; vgl. § 106) in den der Arbeits-
und Fabrikbeaufsichtigung unterstehenden Gewerben ganzlich verboten
und Arbeit von Kindern und jungen Leuten zwischen 12 und 18 Jahren
einer Reihe von Beschrankungen unterworfen. FUr Arbeiterinnen ist es unter
anderem festgesetzt, daB keine solche wdhrend der ersten vier Wochen nach
ihrer Entbindung in Fabrik- oder dhnliche Arbeit eintreten darf, es sei
denn, da3 es durch arztliche Besoheinigung dargetan ist, daI3 solches ohne
Gefdhrdung ihrer oder des Kindes Gesundheit geschehen kann. Ein Vor-
schlag zur einheitlichen Revision der beiden Gesetze vom 12. April 1889
und 11. April 1901 ist in den spateren Jahren dem Reichstag unterbreitet
worden, aber noch nicht zur Annahme gelangt. Es war in diesem Vor-
schlage, gema8 dem internationalen Berner Abkommen vom 26. September
1906, ein Verbot gegen Nachtarbeit der Frauen aufgenommen; dies scheint
aber vorlaufig keine Zustimmung finden zu wollen.

Das im Berner Abkommen von 1906 enthaltene Verbot gegen die Ver-
wendung w e i 1 e n P h o s p h o r s in der Ziindholzindustrie hat Danemark
schon durch das oben im § 96 erwahnte Gesetz vom 14. Februar 1874 eingeffihrt.

§ 102. Arbeiter- und Sozialversicherung. 1. Schon langst, zunchst
als eine Erbschaft von der Zunftzeit, bestanden in Danemark freiwillige
K r a n k e n k a s s e n , d. h. Vereine von Personen, die sich zusammen-
getan hatten, um durch bestimmte Beitrage einander gegenseitige Hilfe in
Krankheitsfilien zu sichern. An diese Ordnung, welche groBe Ausbreitung
gewonnen hatte (unter anderem legten die Gewerkvereine regelmdBig ihren
Mitgliedern den Eintritt in eine Krankenkasse auf), hat die Gesetzgebung, als
sie die Angelegenheit in die Hande nahm, angekniipft und das Prinzip der
Freiwilligkeit bewahrt. Durch ein Gesetz vom 12. April 1892 wurde fest-
gesetzt, daB derartige Kassen, insofern sie in ihren Statuten gewissen Be-
stimmungen geniigen, berechtigt sind, affentliche Anerkennung zu erhalten
und aus ffentlichen Mitteln unterstiitzt zu werden.

Von dem dermalBen obligatorisch vorgeschriebenen Inhalt der Statuten soil
genannt werden, daB die betreffende Kasse nur unbemittelte Arbeiter, Hdusler, Hand-
werker und Gewerbetreibende sowie niedrig besoldete Unterbeamte und andere diesen
gleichgestellte Personen aufnehmen darf. Die Altersgrenze nach unten ist 15 Jahre.
Die Unterstiitzung, welche die Kassen in Krankheitsfdllen gewahren sollen, ist 1. freie
arztliche Hilfe oder Behandlung in Krankenhausern fir die Mitglieder und ihre im
Elternhause befindlichen Kinder unter 15 Jahren und 2. eine tagliche, im Verhaltnis
zu dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst festgesetzte Geldhilfe bis zu einem Zeit-
raum, welcher sich normal auf mindestens 13 Wochen im Laufe von zwilf auf-
einanderfolgenden Monaten erstrecken soll. Die bffentliche Stitze, welche den Kassen
gewahrt wird, besteht in 1. einem jahrlichen StaatszuschuB3 an jede einzelne Kasse
von a) 2 Kr. ffir jedes Mitglied und b) ein Fiinftel der Summen von den Beitragen
der Mitglieder ffir das betreffende Jahr (urspriinglich war festgesetzt, dalI die ge-
samten Staatszuschiisse 500 000 Kr. jahrlich nicht iibersteigen durften, aber diese
Begrenzung wurde bald beseitigt), 2. in der unentgeltlichen oder gege nermalligte
Zahlung gewahrten Behandlung in den staatlichen oder kommunalen Kranken-
hausern oder Irrenhospitalern fiir eine ebenso lange Zeit, als das betreffende Mitglied
auf Hilfe seitens der Kasse Anspruch hat, 3. auf dem Lande in freier Bef6rderung
des Arztes oder der Hebarnme bzw. freiem Transport des Kranken auf Veranstaltung
der Kommune. Das Ministerium des Innern fiihrt die Aufsicht fiber die Kassen durch
emen vom Kanig ernannten und vom Staate besoldeten Krankenkasseninspektor.
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Dieser halt jahrlich Konferenzen mit Vertrauensmannern der anerkannten Kranken-
kassen ab, besonders zur Aufstellung von gemeinsamen Regeln fir die Wirksamkeit
derselben, und ist ferner der Vorsitzende eines stehenden Ausschusses (Nevn) von
Vertretern der Vorstande der Kassen, welchen er zur Er6rterung einer jeden die
Institution betreffenden Frage einberufen kann. Durch ein spateres Gesetz vom
1. April 1905 ist es dem Inspektor auferlegt worden, auch solche B e g r a b n i s -
k a s s e n zu beaufsichtigen, welche, auf gegenseitige Haftung der Mitglieder ge-
griindet, zum Zweck haben, die einmalige Zahlung einer Summe (nicht iiber 500 Kr.)
als Begrabnishilfe beim Tode der Mitglieder zu sichern.

Die hier dargestellte, nicht auf Versicherungszwang gegriindete Hilfe
kommt gegenwartig ungefifhr einem Drittel der erwachsenen Bev6lkerung
(iiber 15 Jahre) des K6nigsreichs zugute. Der gesamte jalhrliche Staats-
zuschuB betragt jetzt etwas iiber 21/2 Mill. Kronen. Eine Revision des Gesetzes
nach verschiedenen Richtungen hin ist in Au'ssicht genommen, und zwar
besonders in Betreff der chronisch Kranken, die nach den gegenwartigen
Regen zu staatlich anerkannten Krankenkassen keinen Zutritt haben.

Zwischen den IHauptorganisationen der danischen und schwedischen Kranken-
kassen ist 1911 eine von den beiderseitigen Staatsbehbrden genehmigte Vereinbarung
getroffen worden, betreffend die Ubernahme von Mitgliedern, welche von dem einen
nach dem anderen Lande ilbersiedeln.

FUr auslandische Saisonarbeiter ist es durch das oben im § 14 besprochene
Gesetz vom 1. April 1912 den Arbeitgebern befohlen, die Arbeiter in einer vom
Minister des Innern anerkannten gegenseitigen Krankenkasse, wozu die Staatskasse
Zuschiisse gewahrt, versichert zu halten.

2. Im AnschluB an die dermaen geschaffene Ordnung, aber durch
besonders sorgfaltig durchgearbeitete Vorschriften weiter ausgefiihrt, erging
am 9. April 1907 ein Gesetz fiber staatlich anerkannte A r b e i t s -
1 o s e n k a s s e n. Das Gesetz bestimmt, daB diejenigen Kassen dieser
Art, welche 6ffentliche Anerkennung und Stiitze erlangen wollen, auf
Primienzahlung der Mitglieder gegriindet sein sollen. Der Staat gewahrt
einen ZusohuB von 1/3 der Primien; urspriinglich war eine Grenze bis auf
250 000 Kr. jahrlich festgesetzt, aber sie wurde schon 1909 aufgehoben,
und der JahreszuschuB hat sich gegenwartig schon auf ungefahr 850 000 Kr.
gesteigert. Die Kommunen haben das Recht (nicht aber die Pflicht) er-
halten, ebenfalls den Mitgliedern eine Beihilfe zur Bestreitung der Pramie
(bis 1/6) sowie einer Kasse, die ihren Hauptsitz in der Kommune hat, einen
ZuschuB bis zur H6he eines 1/6 von den Pramien der in der Kommune wohn-
haften Mitglieder zu gewahren. Bei auterordentlicher Arbeitslosigkeit ist
es den Kommunen erlaubt worden, diese Zuschiisse zu erh6hen. Von den
Einzelheiten der Ordnung, wodurch Danemark eine fiihrende Stellung auf
diesem Gebiete erworben zu haben scheint, ist eine ausfiihrliche Darstellung
im Jahrbuch des bffentlichen Rechts der Gegenwart 1908 S. 171 gegeben,
worauf hier verwiesen wird. Die Mitgliederzahl samtlicher Kassen betrug
1911 ungefir 105 000 oder ca. 85% von samtlichen organisierten Arbeitern.

Eine Ar beits vermitt 1 ung kann nach den Vorschriften des
Gesetzes von 1907 von den Vorstanden der Arbeitslosenkassen bewerk-
stelligt werden, was jedoch kaum in grBferem. Umfange stattfindet Die
Stadt Kopenhagen hat ein Bureau fiir 6ffentliche Arbeitsvermittlung errichtet.
Eine Gesetzvorlage zu einer allgemeineren Ordnung dieses Verhiltnisses
wurde dem Reichstage 1911 unterbreitet, aber niaht fertig behandelt.
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3. Un f a 1 versicherun g. Eine Versicherung fir Arbeiter und
ihre Hinterbliebenen gegen die Folgen von nicht selbstverschuldeten Un-
gliicksf alien oder Tod wurde eingefiihrt durch Gesetze vom 7. Januar 1898
und 15. Mai 1903 fiir Fabrikgewerbe, gewisse Bauarbeiten, Anlagen von
Eisenbahnen u. dgl., Eisenbahn-, StraBenbahn- und Omnibusbetrieb, Ein-
laden und Laschen von Waren, Packhausarbeiten, Taucher- und Bergungs-
arbeiten, Wind- und Wassermiihlenbetrieb sowie jede Wirksamkeit, wozu
Maschinen unter Aufsicht der Arbeits- und Fabrikbeaufsichtigung (§ 101)
benutzt werden. Hieran schloB sich ein Gesetz vom 1. April 1905 fir die
grBBere Schiffahrt, ferner Gesetze vom 3. April 1900 fir Fischer und vom
30. Mkrz 1906 fir die kleinere Seefahrt und endlich ein Gesetz vom 27. Mai
1908 fUr Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau mit den dazu
gehrigen Nebenbetrieben. GemaB den Gesetzen von 1898, 1903, 1905 und
1908 ist eine Haftpflicht den Arbeitgebern (Staat und Kommunen mit ein-
begriffen) auferlegt, aber es ist den Arbeitgebern in den erstgenannten Ge-
werben erlaubt und den Schiffsreedern (Gesetz von 1905) sowie den land-
wirtschaftlichen Arbeitgebern u. dgl. (nicht aber Staat oder Kommunen)
befohlen, ihr Risiko an eine vom Minister des Innern anerkannte Versiche-
rungsgesellschaft abzugeben. Die Verpflichtung kann durch keine Verab-
redung zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitern aufgehoben werden,
sowie auch tGbereinkfinfte dariiber, daB die letzteren die Versicherungs-
pramie oder einen Teil derselben bezahlen sollen, ungiiltig sind. FUir Fischer
und die ihnen gleichgestellten Seeleute hat der Staat infolge des grUeren
Risikos und der ganzen Art des Betriebs eine unmittelbarere Fiirsorge liber-
nommen durch die Errichtung einer Staatsversicherungsanstalt, welcher eine
jede der genaunten Personen gegen eine geringe jahrliche Abgabe (5 Kr.) als
Mitglied angeh6ren kann. Wird der Versicherte von einem Arbeitgeber be-
schaftigt, so liegt diesem die Zahlung der Abgabe ob. Insofern diese Kon-
tingente nicht hinreichen, um die festgesetzten Unfallversicherungen zu
leisten, schieft die Staatskasse das Fehlende zu. Landwirtschaftliche Be-
triebe unter einer gewissen GrbBe (6000 Kr. Grundschatzung; vgl. § 68)
sind der Haftpflicht iiberhoben, kinnen aber zu freiwilliger Versicherung
in auf Gegenseitigkeit beruhenden Vereinen zugelassen werden, und zwar
so, daB die Staatskasse die Halfte der Ausgaben jedes derartigen Vereins
zuschieBt. Auch die dermaBen Versicherten haben, insofern sie fir andere
arbeiten, die an der Wirksamkeit nicht selbst pers6nlich teilnehmen, An-
spruch auf Erstattung ihrer Pramien seitens des Arbeitgebers. - Die den
veringliickten Arbeitern bzw. ihren Hinterbliebenen zustehenden Anspriiobe
k6nnen sich entweder auf Auszahlung von Tagegeldern beziehen, dies jedoch
erst nach Verlauf von 13 Wochen (indem es also vorausgesetzt wird, daB
der Arbeiter sich in einer Krankenkasse selbst fir die ersten 13 Wochen
versichert hdIt; vgl. oben sub 1) und h6chstens bis zum Jahrestage des Un-
gliicks, oder im Falle dauernder Invaliditat oder des Ablebens auf die Aus-
zahlung einer im Verhaltnis zum Jahreslohn festgesetzten Geldsumme.

Zur Entscheidung der durch Ungluicksfblle entstehenden Entschadigungs-



anspriiche ist ein Arbeiterversicherungsrat mit vier Abteilungen fiir In-
dustrie, bzw. Fischerei, Seefahrt und Landwirtschaft errichtet worden. Jede
dieser Abteilungen besteht aus drei vom Kdnig ernannten Mitgliedern nebst
Vertretern sowohl der Arbeitgeber wie der Arbeiter des betreffenden Ge-
werbes. Der Minister des Innern kann dabei verfiigen, daB der Kranken-
kasseninspektor und die Fabrikinspektoren (siehe oben sub 1 und § 101)
dem Rate beitreten sollen. Die Entscheidungen der Rate dartiber, ob be-
rechtigte Anspriche bestehen, k6nnen an das Ministerium des Innern gezogen
werden; ihre Entscheidungen fiber die Hl6he der betreffenden Entschadigungen
sind unanfechtbar. Rekurs an die Gerichte ist in allen Fallen ausgeschlossen.

§ 103. Sonstige Fiirsorge fir die Arbeiterverhiiltnisse. 1. Durch das
oben im § 101 erwahnte Gesetz vom 11. April 1901 fiber die Arbeits- und
Fabrikbeaufsichtigung wurde ferner ein A r b e i t s r a t errichtet, bestehend
aus einem vom K6nig fiir sechs Jahre ernannten Vorsitzenden und acht
vom Minister des Innern ebenfalls auf sechs Jahre ernannten Mitgliedern,
unter denen mindestens drei Arbeitgeber und drei Arbeiter sein miissen.
Bei Vakanz dieser letzgenannten Platze haben die Zentralvereine der
Arbeitgeber bzw. der Arbeiter das Recht, drei Personen in Vorsohlag zu
bringen, und der Minister ist dann gebunden, einen der Vorgeschlagenen
zu ernennen. Der Rat gibt Gutachten ab iiber die vom Direktor der Arbeits-
und Fabrikbeaufsichtigung vorgelegten Fragen, kann aus eigener Initiative
Fragen in Betreff der Arbeitergesetzgebung zur Verhandlung aufnehmen
und ist namentlich berechtigt, dem Minister Wiinsche und Vorschliage auf
dem Gebiete des Arbeiterschutzes zu unterbreiten. Der Rat soll alljahrlich
einen zu verbffentlichenden Bericht erstatten fiber seine Wirksamkeit und
solche die Industrie berihrende Angelegenheiten, die sich im vergangenen
Jahre seine Aufmerksamkeit zugezogen haben.

2. Durch ein Gesetz vom 12. April 1910 ist ein stndiges Schieds -
g e r i c h t (Voldgiftsret) errichtet worden zur Beurteilung von Uber-
tretungen oder Streitigkeiten betreffs tObereinkiinfte zwischen Arbeitgebern
oder Organisationen von solchen einerseits und Arbeiterorganisationen
anderseits. Das Gericht besteht aus sechs ordinaren Richtern und sechs
Suppleanten, einem Vorsitzenden, einem zweiten Vorsitzenden, eventuell
zwei solchen und einem Schriftffihrer. Letzterer wird vom Minister
des Innern ernannt. Die iibrigen Mitglieder werden auf je ein Jahr
erwahlt, und zwar die ordinaren Richter und ihre Suppleanten zur Halfte
von der Zentralorganisation der Arbeitgeber, zur Hilfte von derjenigen
der Arbeitnehmer. Nach Beendigung dieser Wahlen beruft der Schrift-
fiihrer die ordinaren Mitglieder - eventuell unter Heranziehung der
Suppleanten - zur Wahl des Vorsitzenden und des zweiten Vorsitzenden
ein. Diese sollen die gesetzlichen Bedingungen fir die. Ausibung des
Richteramtes erffillen. Die Wahl zum Amte des Vorsitzendea sind die
Richter der Kopenhagener Kollegialgerichte - jedoch mit Ausnahme der Pra-
sidenten derselben - bis auf drei Jahre anzunehmen verpflichtet. Kommt
die Wahl des Vorsitzenden oder zweiten Vorsitzenden des Schiedsgerichtes vor
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der vorgeschriebenen Frist nicht zustande, so erstattet der Schriftfiihrer Be-
richt an den Prisidenten des H6chstengerichtes. Derselbe soll dann im Verein
mit den Prisidenten der tibrigen Kopenhagener Kollegialgerichte die Wahl
unter den juristisch gebildeten Mitgliedern dieser Gerichte vornehmen.
Kommt irgendwelche andere Wahl nicht vor Ablauf der Frist zustande, so
nimmt der Minister des Innern die natige Ernennung vor. Der ordinare
Sitz des Gerichts ist Kopenhagen, doch kann dasselbe auch anderswo ge-
halten werden. Die Zeugenvernehmung kann bei den ordinaren Gerichten
stattfinden, aber auch vor dem Schiedsgericht selbst, wenn dasselbe es so
bestimmt, und zwar ohne Beschrankungen beziiglich der Entfernung.

3. Durch ein anderes Gesetz vom selbigen Tage wurde die Ernennung
eines S c h i e d s m a n n e s (Forligsmand) geboten, dessen Aufgabe es ist,
durch Vermittelung fiir die Verhitung in Aussicht stehender oder fir das
Aufh6ren schon stattfindender Arbeitsstockungen zu wirken. Derselbe
wird auf je zwei Jahre vom Minister des Innern auf Vorschlag des standigen
Schiedsgerichtes ernannt. Er kann die streitenden Parteien zur Verhand-
lung vorladen, und zwar sowohl aus eigenem Antrieb als auf Veranlassung
einer derselben; die Parteien sind verpflichtet, seiner Ladung Folge zu
leisten. Zur Aufkldrung iiber die bestehenden Vereinbarungen zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern kann er das Abhalten von Zeugenver-
nehmungen vor dem Schiedsgericht beanspruchen.

4. Als besondere, Gesetze kbnnen genannt werden ein Gesetz vom 30. Marz 1889
iiber das L e h r Ii n g s v e r h a 1 t n i s , welches die Errichtung schriftlicher, von
der Obrigkeit genehmigter Vertrage fir Lehrlinge unter 18 Jahren befiehlt, und ein
sehr detailliertes Gesetz vom 10. Mai 1854 mit Nachtragsgesetz vom 29. Marz 1867,
betreffend die G e s i n d e o r d n un g (vgl. oben § 93). Zur Revision der beiden
letzteren Gesetze wurde 1905 eine Kommission eingesetzt, deren Arbeit jedoch zu
keiner Einigung fiihrte, und als einer der Entwiirfe derselben 1911 und 1912 dem
Volkstinge vorgelegt wurde, gingen auch hier die Anschauungen weit auseinander.
Urn das Gewerbe eines Gesindevermieters zu betreiben, ist eine 6ffentliche Autori-
sation erforderlich. Die zum Schutze a u s 1 a n d i s c h e r , sich zeitweilig hier im
Reiche aufhaltenden Ar b e i t e r unterm 21. August 1908 und 1. April 1912 ge-
gebenen Gesetze sind oben in den §§ 14 und 102 erbrtert worden.

5. In 1898, 1904 und 1909 sind zeitweilige Gesetze gegeben, wodurch es fir
je zehn oder fiinf Jabre gestattet wurde, unter anderem zur Auffiihrung von
A r b e i t e r w o h n u n g e n in oder bei Kopenhagen, den Provinzialstadten und
grSleren Ortschaften Darlehen aus der Staatskasse bis zu einem gewissen Gesamt-
betrage an Kommunen oder zu einem entsprechenden Zweck gebildeten Vereine
zu gewahren.

6. Die Gesetzgebung fiber die S o n n t a g s r u h e (das jiingste Gesetz vom
22. April 1904) ist in erster Reihe um kirchlicher Zweeke willen erlassen. IHingegen
ist noch an dieser Stelle ein Gesetz vom 19. Juni 1908 mit Nachtragsgesetz vom
30. April 1909 zu erwahnen, wodurch befohlen wurde, daB alle L a d e n u n d
W a r e n 1 a g e r m. w. regelnaig, Sonnabend ausgenommen, von 8 Uhr abends
bis 4 Uhr morgens geschlossen sein sollen.

§ 104. Armenhilfe. 1. Eine 6ffentliche Armenpflege ist im § 84 des
Grundgesetzes vorgesehen, wurde jedoch nicht erst durch das Grundgesetz
geschaffen. Sie war frither durch eine Menge zerstreuter und schwer iber-
sehbarer Regeln geordnet. Diese wurden unter dem 9. April 1891 revidiert
und in einem einzelnen Gesetz gesammelt, welches neben der Kodifikation
und Vereinfachung auch den Hauptzweck verfolgt, die humanen Be-
strebungen, die sich schon unter der friiheren Ordnung geltend machten,
weiter zu entwickeln.



Armenhilfe.

Die 6ffentliche Armenunterstiitzung, welche dem Grundgesetze gemf3
nicht gegeben werden kann, solange die Versorgung des Betreffenden nach
den Regeln des Privatrechtes anderen Personen obliegt, ist in der Regel
eine kommunale Angelegenheit der Stadte oder der Gemeinden (vgl. oben
§ 89). In Kopenhagen und Fredericia bilden die reformierten und die
mosaischen Glaubensgenossenschaften besondere Armenkommunen fir sich
(vgl. § 112). Gewisse besondere Armenausgaben lasten auf den Amtsarmen-
kassen und den Amtsrepartitionsfonds. Die Staatskasse hat in Bezug auf
das Armenwesen hauptsachlich nur solche Ausgaben zu bestreiten, welche
sich auf internationale Verhdltnisse beziehen, wie z. B. bei der Zurick-
sendung hilfsbediirftiger Ausldnder sowie solchen Personen aus den ab-
getretenen Herzogtiimern gegeniiber, welche iiber die gewbhnlichen Be-
dingungen hinaus im K6nigreiche versorgungsberechtigt sind (Gesetz vom
9. Mrz 1872; vgl. oben § 13). Siehe weiter unten iiber das Gesetz vom
27. Mai 1908.

Die Kommune, in welcher der Arme versorgt werden muB, ist seine Versorgungs-
heimat. Bis zum 18. Lebensjahr richtet die Versorgungsheimat sich nach den Ver-
hiltnissen der Eltern, nach dem 18. Jahre aber nach der Stellung des Betreffenden
selbst; die Versorgungsheimat einer verheirateten Frau richtet sich jedoch immer
nach der ihres Mannes. Die Regel ist, daB3 der Hilfsbediirftige dort zur Armen-
versorgung berechtigt ist, wo er zuletzt fiinf Jahre hindurch stetigen Aufenthalt
gehabt hat. Wenn er keine solche Versorgungsheimat erworben hat, soll er von der-
jenigen Kommune versorgt werden, welche nach naher dariiber gegebenen Vor-
schriften als seine Geburtskommune zu betrachten ist. Witwen und geschiedene
Ehefrauen behalten die Versorgungsheimat ihrer Manner so lange, bis sie durch einen
selbstandigen fiinfjahrigen Aufenthalt in einer anderen Kommune versorgungsberechtigt
geworden sind. Findet sich keine Kommune, die den angefiihrten Regeln gernaB als
Versorgungsheimat betrachtet werden kann, so geschieht die Versorgung durch die
Aufenthaltskommune; doch sind in diesem Falle aullerhalb Kopenhagens die
Kosten auf den Amtsratskreis und die in demselben gelegenen Stadte zu verteilen.
Die unmittelbar erforderliche Hilfe hat in allen Fallen die Aufenthaltskommune die
Pflicht zu leisten, ist dann aber berechtigt, einen Ersatz von drei Vierteln der Kosten
von der Versorgungsheimat zu fordern. Auslander, welche vor 1891, wenn sie sich
nach dem erreichten 18. Jahre fiinf Jahre in einer Kommune aufgehalten hatten,
daselbst versorgungsberechtigt werden konnten, erwerben jetzt dies Recht erst, wenn
sie das Indigenat erhalten. Doch k6nnen durch vertragsmaBige Bestimmungen, unter
Voraussetzung der Gegenseitigkeit, Ausnahmen hiervon eingeraumt werden. Ein
Gesetz vom 27. Mai 1908 hat dabei dem Ministerium des Innern im allgemeinen das
Recht erteilt, unter TJmstdnden Auslandern die Versorgungsberechtigung bier im
Reiche einzuraumen. Die Ausgaben fallen dann der Staatskasse zur Last. Durch
einen Vertrag vom 26. Juli 1888 haben Danemark und Schweden sich gegenseitig
verpflichtet, die hilfsbediirftigen Untertanen des anderen Staates nicht heim-
zuschicken, wenn sie nach erreichtem 21. Altersjahre in den letzten zwalf Jahren
Wohnsitz auf freiem FuBe im Gebiete des betreffenden Staates gehabt haben.

Die Pflicht der Kommunen, den Armen zu helfen, gibt jedoch diesen kein Recht,
welches durch die Gerichte erzwungen werden kann. Die Erfillung dieser Pflicht
wird von den Oberbeh6rden (dem Arntsrat, Arntmann und in letzter Instans vom
Ministerium des Innern) kontrolliert, und an diese Beh6rden hat der Hiilfsbediirftige
sich zu wenden, wenn die Hilfspflicht seiner Meinung nach versdurnt wird.

Die 6ffentliche Armenhilfe hat verschiedene fir die Rechtsstellung der Ver-
sorgten eingreifende Folgen. Bei fortdauernder Gewahrung von Armenunterstiitzung
kann die Armenverwaltung die Besitztimer des Unterst-itzten registrieren lassen,
so daB er ohne Genehmigung der Verwaltung fiber dieselben nicht verfiigen kann.
Die Armenverwaltung Uibt iiberhaupt eine ziemlich unfangreiche Aufsicht fiber die
Versorgten und ihre Kinder aus. Als Beistande bei der Aufsicht kann dieselbe dazu
geeignete Manner und Frauen ernennen, welche die Verhaltnisse der Armen, be-
sonders der alten und schwachlichen, verfolgen sollen. Es ist den Armenverwaltungen
zur besonderen Pflicht gemacht, genaue Aufsicht dariber zu fihren, wie die Unter-
stiitzten ihre Kinder erziehen, und natigenfalls k6nnen die Kinder den Eltern ganz-
lich entzogen werden (vgl. § 105). Der Versorgte darf nicht ohne Erlaubnis die
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Kommune verlassen, und wenn er sich auBerhalb seiner Versorgungsheimat aufhalt,
kann er unter gewissen Bedingungen dahin zuriickgeschickt werden. Im fibrigen
bestimmt aber das Gesetz, daB das hausliche Leben der Unterstiitzten mbglichst be-
wahrt bleiben soll, and die Armenverwaltungen sind nur berechtigt, solche Arme,
welche nach ihren Verhaltnissen nicht zur hauslichen Unterstiitzung geeignet sind,
an Armenhauser oder Arbeitsanstalten zu iiberweisen. Es ist in allen Fallen untersagt,
die Versorgten im Wege der Lizitation od. dgl. auszubieten. In Anstalten, wo ehren-
werte alte oder schwaohliche Personen aufgenommen oder Kinder erzogen werden,
diirfen nur im Notfall solche Personen untergebracht werden, welche durch Unver-
triglichkeit, Arbeitsscheu, Trunk oder sonstigen Unfug Stdrungen verursachen oder
bdses Beispiel geben, und zwar sollen diese dann von jenen streng abgesondert gehalten
werden. Hilfsbediirftigen, welche in Armenanstalten untergebracht werden, kann die
Verwaltung ihren F&higkeiten und Kraften entsprechende Arbeit anweisen; dagegen
ist es nicht gestattet, die Pflegebefohlenen ohne ihre Einwilligung an private Arbeit-
geber zu vermieten. Die Unterstiltzten sind einer disziplinaren Strafgewalt unter-
worfen; doch soil in jedem einzelnen Falle die Genehmigung des Polizeimeisters ein-
geholt werden. Diejenige Mannsperson, welche im Laufe der letzten flinf Jahre nicht-
zuriickbezahite Armenhilfe empfangen hat, darf nicht ohne die Erlaubnis der Ver-
sorgungskommune die Ehe eingehen. Ferner schlielt die nicht entweder zuriick-
bezah1te oder erlassene Armenhilfe von dem politischen und kommunalen Wahl-
recht sowie von der Wahlbarkeit aus.

Die Zuriickerstattung geleisteter Armenhilfe kann gefordert werden, wenn dem
Untersttitzten selbst, seiner Witwe oder seinen Kindern nicht dadurch das zu ihrem
Unterhalt notwendige entzogen wird. Zur Erlassung der Armenhilfe ist die Armen-
verwaltung berechtigt, wenn der Betreffende im Laufe des letzten Jahres keine Unter-
stiitzung bezogen hat, und nach fiinf Jahren kann er solchenfalls den Erlal fordern,
insofern er nicht wegen einer entehrenden Handlung verurteilt worden ist und nicht,
ohne in Not zu geraten, den Betrag zurickerstatten kann.

2. Mehrere 6ffentliche Beihilfen an Unbemittelte werden n i c h t a 1 s
A r m e n h i 1 fe betrachtet. Dies gilt von Ausgaben fiir .arztliche Hilfe,
Hebammen und Begrhbnisse (Armengesetz von 1891 § 44) und ferner von
denjenigen Kosten, welche aus bffentlichen Mitteln fUr Erziehung, Unter-
halt, Kur und Pflege von Blinden, Taubstummen, Bladsinnigen, Irrsinnigen,
Epileptikern, Kriippeln, Verstiimmelten,, Tuberkulsen, Skrofuldsen und
Lupuskranken entrichtet werden, insofern die Betreffenden in Staatsanstalten
oder in von dem Staate genehmigten Anstalten untergebracht sind (Gesetz
vom 27. Mai 1908). Weiter schreibt das Armengesetz vor, daB im Falle
jemand, welcher aus einer Krankenkasse (siehe § 102) Unterstiitzung erhalten
hat, ohne gleichzeitig Armenhilfe empfangen zu haben, nach Aufhbren der
Krankenkassenhilfe infolge der Krankheit oder der durch dieselbe herab-
gesetzten Erwerbsfahigkeit noch immer der Unterstiitzung bediirftig ist,
die ihm von seiner Aufenthaltskommune zur weiteren Kur und Pflege oder
zu seinem und seiner Familie Unterhalt gewahrte Hilfe ihm gegeniiber nicht
als Armenhilfe zu betrachten ist, insofern. dieselbe nicht die von der Kranken-
kasse geleistete Unterstiitzung iibersteigt. In den im § 101 erwahnten Ge-
setzen von 1901 und 1912, betreffend Arbeit in Fabriken und Werkstatten,
ist ferner vorgeschrieben, daB die 6ffentliche Hilfe. die einer Frau gewahrt
wird whrend der ersten vier Wochen nach ihrer Entbindung, in denen
es ihr verboten ist, die Fabrikarbeit wieder aufzunehmen, die Wirkungen
der Armenunterstiitzung nicht haben soll.

Wenn ein Familienversorger auf dem Lande obdachlos geworden ist,
obgleich er nicht auBerstande ist, die in der betreffenden Gegend iibliche
Wohnungsmiete zu erlegen, ist der Gemeinderat nach dem § 66 des Armen-
gesetzes pflichtig, ihm und seiner Familie fir das entsprechende Mietgeld,
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dessen Hbhe natigenfalls vom Antmann festgesetzt wird, eine Wohnung zu
verschaffen.

Uber anderweitige Beihilfe an diirftige Kinder wird noch auf die §§ 105
und 106 verwiesen.

3. Um ehrenhafte Bediirftige in ihrem Bestreben zu sttitzen, sich ohne
Hilfe des bffentlichen Armenwesens zu ernihren, wurden sodann die
schon friiher bestehenden sogenannten ,,freien Armenkassen" (Gesetz vom
8. Marz 1856) durch ein Gesetz vom 4. Mai 1907, unterm 26. Marz 1909
revidiert, als kommunale ,,Hi I f s k a s s e n" organisiert, welchen die Kom-
munen ermachtigt sind, jahirliche Beitrage zu gewahren, und zwar so, daB
bis zu einem Drittel des Gesamtbetrags dieser Beitrdge den Kommunen
aus einem festen jairlichen ZuschuB des Staats von 250 000 Kr. verhaltnis-
maBig ersetzt wird. Bei auflerordentlicher Arbeitslosigkeit ist dieser Zu-
schu8 zeitweilig erhbht worden. Die Hilfskassen werden von besonderen.
von den Kommunalwahlern (§ 90) nach der D'Hondtschen Proportions-
zahimethode auf drei Jahre gewahiten Vorstanden verwaltet. Ober das
Nthere wird auf das Jahrbuch des bffentlichen Rechts 1908 S. 174 ver-
wiesen.

4. Gleichzeitig mit der Revision der Gesetzgebung iiber das Armen-
wesen fiihrte Ddnemark durch ein anderes Gesetz vom 9. April 1891 eine
auf iiberaus liberale Prinzipien gebaute, von der Armenversorgung getrennte
A 1 t e r s v e r s o r g u n g fiir ehrenhafte Hilfsbediirftige ein, welche durch
spatere Gesetze vom 7. April 1899, 23. Mai 1902 und 13. Mrz 1908 in frei-
gebiger Richtung weiter entwickelt wurde.

Diese Gesetze bestimmen, daB3 jeder Eingeborene, welcher nach dem zuriick-
gelegten 60. Jahre unfdhig wird, sich oder denjenigen, fiir welche die volle Versorgungs-
pflicht ihm obliegt, das zum Unterhalt oder in Krankheitsfallen zur Kur und Pflege
Nbtige zu verschaffen, berechtigt ist, das zu jeder Zeit fir die angegebenen Zweeke
Notwendige von seiner Aufenthaltskommune zu fordern, insofern er nur den folgen-
den Bedingungen genfigt, 1. dalB kein entehrender Richterspruch fiber ihn ergangen
ist ohne spatere Wiederverleihung der Ebrenrechte (vgl. § 60), 2. dalI er sich nicht
selbst zum Vorteil seiner Kinder oder anderer der Mittel zu seinem Unterhalt beraubt
hat, und daBI die Armut keine durch unordentliches und verschwenderisches Leben
oder dergleichen selbstversahuldete ist, 3. daI er in den letzten zehn Jahren (diesen
Zeitraum sind die Kommunalbehbrden berechtigt, den Umstanden nach abzukiirzen)
hier im Reiche festen Aufenthalt gehabt hat und im gleichen Zeitraum nicht der Land-
streicherei oder Bettelei schuldig befunden worden ist oder offenkundig ein flrgernis-
gebondes Leben (nachweisliche Trunksucht, gewerbsmaBige Unzucht o. dgl.) gefiihrt
hat, und 4. daB er in den letzten fiinf (urspriinglich zehn) Jahren keine Armenhilfe
(Krankenhilfe jedoch nicht mit inbegriffen, Gesetz von 1902) empfangen haben darf.
Fir Witwen, geschiedene und verlassene Frauen wird die dem Gatten wahrend des
chelichen Zusammenlebens gewahrte Armenhilfe als von der Gattin zugleich emp-
fangen betrachtet, aber die Kommunalbehbrden kbnnen in solchen Fallen den sub 4
genannten Zeitraum abkiirzen. Macht sich der Unterstiitzte solcher Handlungen,
welche von der Altersversorgung ausschlielen, schuldig, oder verschwendet er die
Unterstiitzung, so f allt dieselbe weg. Verheiratet er sich und wird er dadurch einer
h6heren Unterstfitzung bediirftig, so geht er an die Armenversorgung fiber. Die Kom-
munalbeh6rden entscheiden fiber die H~he der in jedem einzelnen Falle erforderlichen
Unterstfitzung, aber durch das Gesetz von 1902 wurde bestimmt, dalI Einnabmen
bis zu 100 Kr. jahrlich, welche der Antragsteller durch private Unterstiitzung bezieht,
bei der Beurteilung seiner Hilfsbediirftigkeit aufier Betracht zu lassen sind, und das-
selbe kann nach Ermessen der Behbrden bei solchen Einnahmen geschehen, die auf
Leibrente, Pension, Legaten od. dgl. beruhen. Die Altersversorgung kann sowohl in
Geld als in Naturalien geleistet werden oder nach Umstanden durch die Aufnahme
in besonderen Altersasylen oder 4hnlichen Anstalten, nicht aber in den Anstalten
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des gemeinen Armenwesens. Falls die Aufenthaltskommune nicht die Versorgungs-
kommune ist, findet eine Abrechnung statt nach ahnlichen Regeln wie bei der Armen-
hilfe. Von den Ausgaben der Kommunen schielt die Staatskasse die HElfte zu.
UrsprUnglich war eine Grenze von 2 Mill. Kronen jdhrlich gesetzt; 1899 wurde diese
Grenze auf 21/2 Mill. erh5ht und 1902 wurde sie ganz aufgehoben. Beschwerden
iiber Entscheidungen der Kommunalbehbrden und Zwistigkeiten zwischen den Kom-
munen werden der Oberobrigkeit und eventuell dem Minister des Innern unterbreitet.

Die Ausgaben fir die Altersversorgung sind in den letzten Jahren
sehr stark angewaohsen. Mehr als ein Viertel sdmtlicher Personen, die das
60. Jahr erreicht haben, empfdngt gegenwartig die Altersversorgung. Der
durchschnittliche Jahresbetrag der einzelnen Unterstiitzungen nahert sich
200 Kr., in Kopenhagen 260 Kr.1), und die jdhrliche Gesamtausgabe hat
sich jetzt auf 12 Mill. Kronen gesteigert, wovon also die eine Hdifte von den
Gemeinden, die andere von dem Staat getragen wird. Es wird nunmehr
allgemein anerkannt, daB diese Ordnung eine endgiltige Lbsung der Alters-
versorgungsfrage nicht enthalt, weil sie ausschlielich den Bediirfnisgrad
bericksichtigt, ohne dem Gesichtspunkt der Selbsthilfe gebiihrend Rech-
nung zu tragen, und somit tatsachlich eine Pramie ffir die Unterlassung
des Aufsparens setzt. In 1903 wurde eine Kommission eingesetzt zur Er-
wdgung der Frage von einer allgemeinen Invaliditats- und Altersversicherung,
und es ist wahrscheinlich, daB eine auf dhnlichen Grundsatzen wie die im
§ 102 besprochene Krankenversicherung gebaute Neuordnung (freiwillige
Pramienbezahlung der Betreffenden mit 6ffentlichen Zuschiissen) bald auf
die Tagesordnung gesetzt sein wird.

§ 105. Kinderfiirsorge. 1. Nachdem schon friiher durch mehrere der
kommunalen Gesundheitsstatuten (siehe § 95) besondere Vorschriften fir
die Aufsicht iiber P f I e g e k i n d e r gegeben waren, wurde durch Gesetze
vom 20. April 1888 und 1. Mdrz 1895 eine allgemeine ffentliche Aufsicht
- durch die Kommunalrate mittelst geeigneter Manner oder Frauen, welche
diesen Auftrag freiwillig iibernehmen, oder durch besondere Pflegeheim-
vereine - iber alle Kinder, welche gegen Zahlung in Pflege gegeben werden,
bis zu ihrem 14. Lebensjahr angeordnet.

2. Durch ein Gesetz vom 14. April 1905 sind umfassende MaBregelu
getroffen zur Behandlung verbrecherischer und verwahr-
1 osterK inder (bis zum 15. Jahre) und junger Leute (bis zum 18. Jahre).

In jeder Gemeinde ist wenigstens eine Kinderschutzkommission (sogenannter
Vaergeraad, Pflegerat) errichtet - in Kopenhagen und den grBleren Provinzstadten
werden nach den naheren Bestimmnungen des Justizministeriums mehrere solche
Kommissionen ernannt - bestehend aus einem Geistlichen, einem Arzt, einem
Lehrer oder einer Lehrerin und einigen von der Kommunalverwaltung erwahiten
Mannern und Frauen. -In den kleineren Gemeinden wahlt die Kommission selbst
ihren Vorsitzenden, in den gri5I3eren wird er vom Justizministerium bestellt. Ferner
besteht eine Oberkinderschutzkommission (Overvmrgeraad), welche in Kopenhagen
ihren Sitz hat und aus einem vom Justizministerium ernannten Oberinspektor
der Erziehungsanstalten (siehe unten) als Vorsitzenden und zwei vom Justiz-
ministerium bzw. Kultusministerium ernannten Mitgliedern zusammengesetzt ist.
Die Wirksamkeit dieser Kommissionen bezweckt die Erteilung von Warnungen oder

1) Fiir Kopenhagen hat die Kommunalverwaltung als normale Maximum-
betrage festgesetzt: Fir Eheleute ohne Kinder 60 Kr. monatlich, fir jedes zu ver-
sorgende Kind aulerdem 8 Kr., fir einsame Manner 30 Kr., ffir einsame Frauen
25-30 Kr.; sind die Alten ganz hilflos, ohne jedoch in dem Altersasyl der Kommune
aufgenommen zu werden, so kinnen diese Summen weiter erhbht werden.
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Weisungen an die Eltern, die Bestellung von Vormiindern durch die Obrigkeit oder
Beschliisse iiber die Unterbringung des Kindes in einer Familie, einem Kinderheim
oder einer Erziehungsanstalt. Letztere Beschliisse sollen von der Oberkindschutz-
kommission bestatigt werden, und dieselbe verffigt auBerdem die ndhere Durch-
fiihrung. Das Kultusministerium genehmigt diejenigen Kinderheime, in welchen
Kinder in dieser Weise untergebracht werden k6nnen. Die Erziehungsanstalten sind
teils private oder kommunale Anstalten, deren Benutzung zu diesem Zweck vom
Justizministerium genehmigt wird, und deren Vorsteher oder Vorsteherin kinigliche
Bestatigung erhalt, teils zwei Staatsanstalten fir besonders schwierige Kinder,
Madchen bzw. Knaben, deren Vorsteherin und Vorsteher vom Kanig ernannt werden.
Die durch derartige Unterbringung von Kindern und jungen Leuten verursachten
Kosten werden im allgemeinen, insofern sie nicht von den Eltern oder sonstigen
Versorgungspflichtigen gedeckt werden k6nnen, zur HaIfte von der Versorgungs-
kommune (siehe § 104) und zur anderen Halfte von der Staatskasse getragen. Obrigens
trdgt die Staatskasse die mit den angefifihrten Veranstaltungen verbundenen Kosten.

3. Die Gesetzgebung iiber die Verwendung von Kindern in der Fabrik-
arbeit ist oben im § 101 er6rtert worden. Fiir anderweitige K i n d e r -
a r b e i t sind beschrinkende Bestimmungen oder Verbote hdufig in den
kommunalen Gesundheitsstatuten enthalten. Ober Lehr 1 inge siehe
§ 103 oben.

4. Noch ist zu erwdhnen, daB die Regeln der alteren Gesetzgebung
liber die Pflicht des Vaters, zum Unterhalt seines unehelichen
K indes beizutragen, seit 1888 zu wiederholten Malen im Interesse der
Kinder und deren MUtter revidiert worden sind, das letztemal durch ein
sehr weit gehendes Gesetz vom 27. Mai 1908. Ein Hauptpunkt dieser Ord-
nung ist, daB die Mutter, wenn sie bei der Obrigkeit darum einkommt,
den dem Vater obliegenden Beitrag von der Gemeinde zum voraus aus-
bezahlt erhalten kanu. Ist es der betreffenden Gemeinde nachher nicht
m6glich, den Betrag vom Vater erstattet zu bekommen, so wird derselbe als
eine ihm gewdhrte Armenversorgung (§ 104) betrachtet. Fir die Mutter
dagegen hat die 6ffentliche Auszahlung nicht die Wirkungen der Armen-
hilfe. Urspriinglich war die Voraussetzung fir dieses Anrecht der Mutter
auf 6ffentliche Alimentation, daB der Vater am Leben sei und sich hier im
Reiche aufhalte; aber nach dem Gesetze von 1908 besteht das Recht regel-
mdBig fort ohne Riicksicht darauf, daB derselbe gestorben sein oder das
Reich verlassen haben mag. Hierdurch ist also in Wirklichkeit die Ver-
pflichtung zur Versorgung unehelicher Kinder den Eltern teilweise ab-
genommen und den Gemeinden auferlegt worden. Entsprechende Regeln
finden nach einem anderen Gesetz vom 27. Mai 1908 unter gewissen Be-
dingungen auch Anwendung auf die Verpflichtung geschiedener oder b6s-
willig entwichener Ehemanner, zum Unterhalt ihrer ehelichen K inder
beizutragen. Dagegen ist den Kindern der W i t w e n bisher kein dhnliches
Recht auf 6ffentlichen Unterhalt ohne die Wirkung der Armenhilfe zu-
gestanden worden. Indessen ist eine L6sung dieser Frage ebenfalls in Aus-
sicht genommen.

Drittes Kapitel. Die geistigen Gemeininteressen.
§ 106. Der allgemeine Volksunterricht. Um eine allgemeine intel-

lektuelle, sittliche und religi6se Grundlage fir die Bildung der Jugend zu
erzielen, wirkt der Staat durch den Unterricht in den V a 1 k s s c h u 1 e n.
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Die ehemalige mangelhafte Ordnung dieser Schulen wurde durch drei An-
ordnungen vom 29. Juli 1814, von welchen je eine Kopenhagen bzw. die
Provinzialstadte oder das iibrige Land betraf, einer durchgreifenden Reform
unterworfen. Fiir Kopenhagen wurde diese Ordnung im ganzen durch
eine Anordnung vom 20. Marz 1844 und ein spateres Gesetz vom 29. De-
zember 1857 reformiert, wdhrend fiir die iibrigen Stadte und die Land-
schulen die Anordnungen von 1814 noch immer die Grundlage bilden,
auf welcher durch eine Reihe neuerer Gesetze weiter geschritten worden
ist. Eine umfassendere Reform wurde durch Gesetze vom 24. Marz 1899
und 29. Marz 1904 eingefiihrt, und scblieBlich hat ein Gesetz vom 27. Mai
1908 neue Regeln fiir die Besoldung der Lehrer und Lehrerinnen gegeben.

Die Eltern und Vormiinder, welche nicht anderweitig dafiir Sorge
tragen, daB die ihrer Fiirsorge unterliegenden Kinder eine dem in den Volks-
schulen erteilten Unterricht entsprechende Bildung erhalten, sind bei Geld-
strafe verpflichtet, die Kinder regelmifig in eine solche Schule zu schicken.
Dieser Unterrichtszwang fingt mit dem siebenten Jahre des Kindes an und
dauert bis zum vollendeten 14. Jahre. Andererseits hat das Grundgesetz im
§ 85 denjenigen Kindern, deren Eltern nicht imstande sind, fir ihren Unter-
richt zu sorgen, freien Unterricht in den Volksschulen zugesichert. Dieser
freie Schulunterricht ist nicht den fir die 6ffentliche Armenversorgung
vorgeschriebenen Regeln unterworfen und zieht keine der mit dieser ver-
bundenen Rechtswirkungen nach sich. Fir andere die Volksschulen be-
suchende Kinder kann Schulgeld verlangt werden, was indessen auflerhalb
Kopenhagens und der Provinzialstadte, wo gewbhnlich zwei Reihen von
Volksschulen, Bezahlungsschulen und Freischulen (von den unten S. 223
erwahnten privaten ,,Freischulen" verschieden), bestehen, nur in ver-
schwindendem Umfange stattfindet. tberall, wo Schulgeld verlangt wird,
ist es iiberdies sehr niedrig angesetzt. Fir samtliche Kinder werden die
auf der Schule zu benutzenden Lehrmittel und fiir Kinder armer Eltern
auch die iibrigen Lehrmittel auf Kosten der Kommune angeschafft. Ein
Gesetz vom 23. Mai 1902 bestimmt, daB, wo weibliche Hausarbeit als Schul-
faeh eingefihrt ist, die Kommunalverwaltung ermachtigt ist, das in der
Schulkiiche zubereitete Essen unter die diirftigen Schiiler unentgeltlich
verteilen zu lassen, und ermdchtigt ferner die Kommunalverwaltung, an
private Vereine zur unentgeltlichen Speisung von diirftigen Schulkindern
Beitrage zu gewahren.

Die Volksschulen sind konfessionell (evangelisch-lutherisch), weshalb
denn auch die Geistlichen an der Aufsicht iber dieselben Teil haben. Kinder,
welche zu Glaubensgenossenschaften auBerhalb der Volkskirche geh6ren,
k6nnen indessen von dem Religionsunterricht der Schule dispensiert werden,
doch soll alsdann darauf gesehen werden, daB auf andere Weise fir ihre
religi6se Unterweisung Sorge getragen wird.

Die Ausgaben bei der Errichtung von Volksschulen und zur Besoldung der
Lehrer und Lehrerinnen liegen hauptsachlich den einzelnen Kommunen ob, also den
Stadten bzw. den Landgemeinden. Doch gibt es aui3erdem ffir jeden Amtsrats-
bezirk und die darin belegenen Stadte einen gemeinschaftlichen Schulfonds, welcher
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eine Reihe von Ausgaben besonderer Art bestreitet und seine Einnahmen teils aus
der Staatskasse, teils aus dem Amtsrepartitionsfonds und den Stadtkassen erhdlt.
Infolge der neuen Gesetze von 1899 und 1908 gewahrt diberdies die Staatskasse er-
hebliche Zuschiisse zu den Schulausgaben, besonders zur Besoldung und Pensionierung
der Lehrkrdfte, und zwar gilt dies auch fir Kopenhagen. Beschliisse iber die iko-
nomischen Angelegenheiten der Schulen werden von den kommunalen Verwaltungen
gefalBt; jiber den Schulfonds verfiigen die im § 90 genannten Schulrdte im Verein
mit der Amtsschuldirektion, aus samtlichen Schuldirektionen des Amtsratsbezirkes
bestehend. Die uimittelbare Aufsicht tiber die Schulen haben die Schulkommissionen,
welche aus dem Kirchspielprediger und kommunalen Reprdsentanten bestehen (vgl.
§ 90). Die Oberaufsicht wird von den Schuldirektionen gefiihrt; diese bestehen aul3er-
halb Kopenhagens aus den Propsten, dem Amtmanne und einem Reprdsentanten
des Schulrates, in Kopenhagen aus dem Oberprasidenten, einem Biirgermeister und
einem Propst oder anderen Prediger. In Kopenhagen finden sich auBerdem ein
besonderer Schuldirektor und zwei Vizedirektoren fir das 6ffentliche Volksschulwesen.
Schlief3lich ist der Unterricht in den Volksschulen der Aufsicht seitens der Bischife
unterworfen.

Um als Lehrer oder Lehrerin an einer Volksschule angestellt werden
zu kinnen, mu8 regelmIBig eine Priifung bestanden sein. Fir die Ausbildung
der Lehrer sorgt der Staat durch Staatsseminarien, welche jedoch nicht
monopolisiert sind. Privatseminarien k6nnen staatliche Anerkennung und
Zuschiisse aus der Staatskasse erhalten. Die Ernennung geschieht regel-
malBig durch die Schuldirektion, doch werden die Oberlehrer in den Stadten
vom K6nig und einige Lehrer auf dem Lande vom Bischofe oder vom Kon-
sistorium der Kopenhagener Universitit ernannt. AuBerhalb Kopenhagens
hat indessen, wenn das Amt nicht vom Kbnig besetzt wird, der Stadt- oder
Gemeinderat das Recht, unter den Bewerbern drei in Vorschlag zu bringen.
Findet der zur Ernennung Berechtigte keinen von den Vorgeschlagenen ge-
eignet oder wiirdig und will die Kommunalverwaltung keinen neuen Antrag
stellen, so fdllt die Entscheidung dem Minister zu; dasselbe gilt, wenn nach
wiederholter Ausschreibung drei geeignete Bewerber fehlen. Durch das
Gesetz von 1908 ist der Kommunalverwaltung und der Schulkommission
das Recht verliehen worden, die Pensionierung eines Lehrers oder einer
Lehrerin zu fordern, wenn mindestens drei Viertel der Mitglieder jeder dieser
Versammlungen dartiber einig sind. Nach dem erreichten 70. Jahre kann
sowoh1 der Lehrer als der Kommunalvorstand ohne weiteres die Pensionierung
beantragen.

Privaten Volkssehulen (,,Freischulen") legt der Staat keinerlei Hindernis
in den Weg. Nur in Kopenhagen ist eine Erlaubnis erforderlich, um der-
artige Schulen errichten zu k6nnen, und ein besonderer Schuldirektor hat
die Aufsicht iiber die Privatschulen. AuBerhalb der Hauptstadt ist die
einzige Beschrankung die, welche aus der Kontrolle folgt, die dariiber gefiihrt
wird, daB die Kinder, welche keine 6ffentliche Schule besuchen, einen
ebenso umfassenden und griindlichen Unterricht erhalten, wie er in den letzt-
genannten Lebranstalten geboten wird. Nach dem Schulgesetz von 1904
soll der Staat iiberdies einen gewissen Zusehu8 an private Kinderschulen
auf dem Lande gewahren, insofern sie den gesetzlichen Forderungen geniigen,
und die Gemeinderate sind ebenfalls ermachtigt, einen Zuschu8 zu geben.

UGber das Ziel der gew6hnlichen Volksschulen hinaus fiihren an vielen
Orten, namentlich in den .Stidten, besondere 6ffentliche- Schulen. Auch
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kbnnen hier die fir Danemark eigentiimlichen sogenannten V o1 k s h o c h -
s c h u 1 e n genannt werden, welche seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts
an vielen Orten von Privatpersonen errichtet und jetzt meistens mit Acker-
bauschulen verbunden sind, und welche unter Bedingung einer Kontrolle von
seiten des Staates bedeutende Staatszuschiisse erhalten, sowohl direkte als
in der Gestalt von Unterstiitzungen an diirftige SchUiler (Gesetz vom 23. Mai
1902).

tUber den Unterricht von Blinden, Taubstummen, Schwaohsinnigen usw.
wird auf § 95 oben verwiesen.

§ 107. Lehranstalten fhir h6here allgemeine Bildung. Die Kommunen
haben keine Verpflichtung, fur eine weitergehende allgemeine Bildung,
welche nicht fiir die Bevblkerung im allgemeinen bestimmt ist und deshalb
auch nicht durch gesetzlich befohlenen Unterrichtszwang verbreitet werden
kann, Sorge zu tragen; vielmehr ist die bffentliche Vorsorge fbir diesen
Unterricht in erster Reihe den Staatssachulen zugewiesen. Diese, welche
friiher den Namen ,,gelehrte Schulen" trugen und vor 1903 ausschlieBlich
der minnlichen Jugend vorbehalten waren, haben ihren geschichtlichen
Ursprung in den geistlichen Schulen der katholischen Kirche. Nach der
Reformation der danischen Kirche von 1536 wurde bestimmt, daB mittelst
eines Teiles der sakularisierten Kirchengiiter eine lateinische Schule in
jeder Stadt zu errichten sei. Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts wurde
der gr6Bte Teil dieser Schulen aufgehoben, so daB gegenwartig auBer der
Sorder Akademie (siehe unten) nur zwblf eigentliche Staatsschulen in den
Stiftsstadten (sogenannte ,,Kathedralschulen"; vgl. § 111) und in einzelnen
anderen grb8eren Stadten tibrig sind.

Die Aufgabe der Staatsschulen ist von Anfang an zunachst nach der Richtung
hin bestimmt gewesen, daI sie eine Vorbereitungsstufe flir die Universitat bilden
sollten. Ein h6herer, die klassischen Sprachen nicht umfassender Realunterricht
hatte indessen auch in weitem Umfang Boden gefailt. Nachdem der Unterricht friiher
(1805 und 1871) umgeordnet worden war, ist jetzt durch ein Gesetz vom 24. April
1903 eine neue Reform eingeffihrt, welche eine organische Verbindung zwischen der
Volksschule und der Staatsschule heczustellen zum Zweck hat. Die Staatsschule
trdgt fortan den Namen h b herea 11 gemeine Schu e (hojere Almenskole).
Ihr Unterricht teilt sich in zwei Stufen, die Mittelschule und das Gymnasium. Die
Mittelschule schliefit sich dem Volksschulunterricht fiir Kinder im Alter von elf his
zwblf Jahren an und ist in vier einjahrige Klassen geteilt. Sie kann durch einen
Nebenzweig, eine einjahrige Realabteilung, fortgesetzt werden, deren abschliellende
Prifung (Realexamen) den Zutritt zur polytechnischen Lehranstalt in Kopenhagen
und einer Reihe sonstiger Fachbildungen verleiht. Durch die abschlieBende Priifung
der Mittelsohule geschieht der Ubergang zum Gymnasium, welches durch drei ein-
jdhrige Klassen den Schiilern einen fortgesetzten hbheren Unterricht zum Zwecke all-
gemneiner Bildung und gleichzeitig als Grundlage weitergehender Studien gewahrt.
Dieser Unterricht verteilt sich auf drei teilweise verschiedene Linien, welche nach
den jeder Linie ihr Sondergeprdge verleihenden Unterrichtsfachern als die klassisch-
sprachliche, als die neusprachliche und als die mathematisch-naturwissenschaftliche
bezeichnet werden. Die abschliellende Prfifung aller drei Linien wird Studenten-
examen (dem friliheren Examen artium entsprechend) genannt und gibt Zutritt zur
Universitat. Von den Staatsschulen haben jedoch nur vier s&mtliche drei Linien,
die ibrigen haben vorlaufig nur je zwei Linien nach den naheren Bestimmungen des
Ministeriums. Sowoh1 die Mittelschule als das Gymnasium kanr Knabenschulen,
Madchenschulen und gemeinschaftliche Schulen fiir Knaben und Madchen umfassen.

Wie oben in den §§ 65 und 67 erwahnt, bilden die Geldmittel der von
der Reformation herstammenden Staatssahulen einen besonderen Fonds,
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welcher jedoch gegenwartig unter die allgemeine Finanzverwaltung ein-
gezogen ist. Die Akademie in Sorb, wesentlich durch Dotationen des Schrift-
stellers Baron Ludwig Holberg in der Mitte des 18. Jahrhunderts gegrlindet,
bildet fir sich allein einen shnlichen Fonds, von dessen Mitteln neben den
Schulzwecken auch zu anderen verwandten Zwecken sowie zur Wissen-
schaft und Kunst ins allgemeine Anwendung gemacht wird. Eine selb-
standige Stellung nimmt die h6here Schule und Erziehungsanstalt in
Herlufsholm ein, eine im 16. Jahrhundert errichtete Privatstiftung, deren
Vorsteher vom Kbnig ernannt wird, deren Mittel aber nicht in die Finanz-
verwaltung des Staates hineingezogen sind.

An die meisten Staatsschulen sind im Laufe der Zeit recht bedeutende
Legate zur Unterstiitzung unbemittelter Schiler gekniipft worden.

Neben diesen Staatsschulen bestehen viele von Kommunen oder
Privaten errichtete h6here Schulen (allgemeine Schulen, Realsehulen und
hhere Madchensohulen). Wofern diese Schulen eine Anerkennung ihrer
Examina seitens des Staates oder 6ffentliche Unterstiitzungen zu erhalten
suchen, werden sie unter ministerielle Aufsicht gestellt. Einer Reihe
solcher Realschulen werden gemaB einem Gesetze vom 2. Mai 1902 feste
Zuseh-isse aus der Sor6er Akademie und der Staatskasse gewahrt.

§ 108. Die Universitiit. Das Ziel der 1479 gegriindeten Kopenhagener
Staatsuniversitat ist teils wissenschaftliche Ausbildung im allgemeinen, teils
solche besondere wissenschaftliche Ausbildung, welche zu bestimmten wich-
tigen 6ffentlichen Berufszweigen qualifiziert. Der Unterricht, die Examina,
die Erteilung akademischer Grade usw. geschieht ia fiinf Fakultaten, namlich
der theologischen, rechts- und staatswissenschaftlichen, medizinischen,
philosophischen und mathematisch-naturwissenschaftlichen. Eine jede dieser
Fakultften ist mit einer Anzah1 von Lehrern und mit dem umfangreichen
wissenschaftlichen Apparat, welchen namentlich das medizinische und
das naturwissenschaftliche Studium erfordert, ausgertistet. Mit dem Studium
der Arzneiwissenschaft an der Universitat sind das Reichshospital (§ 95)
und die gr6Bten kommunalen Hospitiler der Hauptstadt in Verbindung
gesetzt. Eine groe Bibliothek ist mit der Universitat verkniipft.

Durch kinigliche Anordnungen vom 25. Juni 1875 und 30. Dezember
1904 haben auch Frauen das Recht erhalten, an der Universitat nach statt-
gehabter Immatrikulation zu studieren, sich den Universitatspriifungen zu
unterwerfen und akademische Grade zu erwerben; doch erhalten sie durch
bestandene Priifungen oder erworbene Grade nicht das Recht, in 6ffent-
lichen Amtern angestellt zu werden (vgl. hieriber S. 113).

Die Universitat ist unter der Oberaufsicht des Ministeriums des Kirchen-
und Schulwesens im Besitze eines gewissen Selbstverwaltungsrechtes. Die
Organe dieser Verwaltung sind der jahrlich gewahlte Rektor (rector magni-
ficus), das Konsistorium, bestehend aus dem Rektor, den Dekanen der
fiinf Fakultaten und 13 auf vier Jahre gewahiten Mitgliedern derselben,
und die akademische Lehrerversammlung. In 6konomischer Beziehung ist
die Universitat durch besondere, eigens dazu bestimmte Staatsmittel fundiert,
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deren Ertrag jedoch seit langer Zeit nicht ausreicht, um die Jahresausgaben
zu bestreiten. Die Mittel werden grBltenteils direkt aus der Staatskasse
bestritten (vgl. S. 123), und das Budget der Universitat wird wie die ibrigen
Ausgaben fir das Kultusministerium in den Finanzgesetzen festgesetzt,
aber sonst hat die Universitat fuir ihre 6konomische Verwaltung ihr eigenes
Organ, namlich die unter der Mitwirkung des Konsistoriums tatige Uni-
versitatsquistur. Diese Quastur verwaltet auch gewisse andere besondere
Fonds, namlich diejenigen der Kommunitat und sonstiger Legaten (siehe
unten), der h6heren Staatsschulen (§ 107), der polytechnischen Lehranstalt
(§ 109) und der Sor6er Akademie (§ 107).

In Verbindung mit der Universitat steht die sogenannte K o m m u n i t ,
ein besonderer Staatsfonds, dessen Mittel vorzugsweise zur Unterstiitzung dirftiger
Studenten verwendet werden; auBerdem gibt es mehrere sogenannte Kollegien,
welche den Studierenden freie Wohnung und sonstige Skonomische Hilfe gewahren,
sowie eine groBe Menge von Legaten mit ahnlichem Zwecke.

Ein privates Unternehmen, der sogenannte ,,V o I k s u n i v e r s i t a t s -
v e r e i n", wird vom Staate durch finanizelle Bewilligungen unterstiitzt.

§ 109. Besonderer Fachunterricht. Fiir die technische Fachbildung
wird staatlicherseits teils durch eine poly tech nische Lehransta t
in Kopenhagen, welche 1829 errichtet wurde und in einer gewissen Verbin-
dung mit der Universitat steht, teils durch kommunale t e c h n i s c h e
S c h u 1 e n in versohiedenen Stadten des Reiches, teils schliel1ich durch
affentliche an technische Privatschulen gegebene Unterstiitzungen Sorge
getragen.

Wie schon im § 95 erwdhnt, wurden 1888 eine Schule f iir Zah n-
arzte und 1892 eine pharmazeutische Lehranstalt, beide
in Kopenhagen, errichtet.

Zur FPrderung landwirtschaftlicher und sonstiger damit in Verbindung
stehender Fachbildung hat der Staat 1856 die Veterin ar - und Iand -
wirtschaftli che Hochschule in Frederiksberg bei Kopenhagen
(friiher nur Veterinarschule) errichtet. Mehrere Schulen fir Ackerbau ge-
nieBen auBerdem staatliche Unterstiitzung (vgl. S, 200 und 224).

Fitr die Fachbildung von Seeleuten sorgt der Staat durch Unterstiitzungen
an von Privatpersonen geleitete N a v i g a t i o n s s c h u 1 en , deren Exa-
mina 6ffentlicher Kontrolle unterworfen sind. Ebenfalls werden mehrere
H a n d e 1 s s c h u 1 e n von der Staatskasse unterst-itzt.

§ 110. Sonstige offentliche Fiirsorge fir Wissenschaft und Kunst. Auch
anderweitig als durch Unterrichtsanstalten unterstiitzt der Staat wissenschaft-
liche Unternehmungen, Gelehrte und wissenschaftliche Gesellschaften.
Ahuliche Zwecke verfolgen Staatsinstitute, wie die 1665 gegriindete k 6 n i g -
liche Bibliothek in Kopenhagen, die Staatsbibliothek in
Aarhus (Gesetz vom 22. Mdrz 1897), das R e i c h s a r c h i v mit drei davon
ressortierenden Landesarchiven (Gesetz vom 30. Marz 1889) u. a.

FUr kiinstlerische Zwecke bestehen in Kopenhagen die k 6 n i g 1i c h e
Akademie der sch6nen Kiinste, welche im Besitz eines ge-
wissen Selbstverwaltungsrechtes ist, die k 6 n i g Ii c h e n K u n s t s a m m -
lungen und das kbnigliche Theater mit Kapelle. Zur Auf-



fiihrung von Schauspielen in anderen Schauspielhausern ist eine Konzession
seitens des Justizministeriums erforderlich. Bedingung der Konzession ist,
daB kein Stiick aufgefiihrt werden darf, ohne dem vom Minister bestellten
Zensor vorher zur Prifung vorgelegt zu werden. Das k6nigliche Theater
ist den Privattheatern gegeniiber im Besitz eines gewissen Privilegiums
(Gesetz vom 12. April 1889).

§ 111. Fiirsorge fir die Religion. I. D i e V o 1 k ski r c h e. Hinsicht-
lich der Stellung der Glaubensgenossenschaften zur Staatsgewalt findet ein
durchgreifender Unterschied zwischen der evangelisch-lutherischen Religions-
partei, zu welcher das ddnische Volk seit der Reformation im Jahre 1536
gehart hat, und allen anderen Religionsparteien statt.

1. Mit dem Ubergange des dinischen Volkes zum evangelisch-lutherischen
Glaubensbekenntnisse hbrte die ddnische Kirche auf, eine selbstdndige
rechtliche Kbrperschaft zu bilden; sie war fortan S t a a t s k i r c h e. Die
kirchlichen Angelegenheiten wurden vom K6nige unter der Mitwirkung
der gew6lnlichen Regierungsorgane geleitet. Hierin trat durch die neue
Verfassung von 1849 unmittelbar nur die Veranderung ein, da8 die Re-
gierungsorgane fUr diese Angelegenheiten ebenso wie die der anderen Ver-
waltungszweige teilweise andere wurden. Die Gewalt des K6nigs in Kirchen-
sachen wurde in eben derselben Weise wie seine Befugnisse in allen anderen
Staatsangelegenheiten eingeschrankt, sowohl formaliter (durch die Vorschrift
iiber die Gegenzeichnung eines Ministers als Bedingung fUr die, Giiltigkeit
k6niglicher Beschliisse) als auch realiter (durch die Mitwirkung des Reichs-
tages in Gesetzgebungssachen), und es ist unrichtig, wenn einige Schrift-
steller dem Kbnige eine ganz besondere staatsrechtliche Qualifikation als
Summus episcopus haben beilegen wollen, welche im ganzen oder doch in
gewissen wesentlichen Beziehungen von der Verfassungsverinderung un-
beriihrt geblieben sein solte.

Aber wahrend das Grundgesetz im dritten Paragraphen festsetzt, da8
die evangelisch-lutherische Kirche ,,d n i s c h e V o 1 k s k i r c h e" ist,
enthAlt dessen § 75 die Bestimmung, daB die Verfassung der Volkskirche
durch Gesetz geordnet werden soll. Dies muB so verstanden werden, daB
das Grundgesetz den Obergang zu einer wenn auch begrenzten reprdsen-
tativen Kirchenverfassung angekiindigt hat. Dies ist jedoch bisher nicht
verwirklicht worden. Nachdem mehrere von Kirchenkommissionen im
vorigen Jahrhundert gemachte VorschIlge resultatlos geblieben waren,
wurde durch ein Gesetz vom 15. Mai 1903 ein sogenannter kirchlicher Aus-
schu8 eingesetzt, dessen Mitglieder, in der Anzahl von 37, teils Geistliche
waren, teils Laien, welche letzteren von den unten besprochenen kirchlichen
Gemeinderaten erwdhlt wurden. Der Auftrag dieses Ausschusses war, vor
dem 1. April 1907 Vorschldge zur Durchfihrung der im Grundgesetz vor-
geschriebenen Ordnung der Verfassung der Volkskirche und anderer damit
in Verbindung stehenden Angelegenheiten (darunter namentlich die Prediger-
wah1 und die kirchliche Rechtspflege) zu machen. Der AusschuB hat seinen
Auftrag erledigt und ist danach aufgel6st worden; die von seiner Hand
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vorliegenden Hauptvorschldge sind aber von der Regierung dem Reichs-
tag noch nicht unterbreitet worden. Die ddnische Volkskirche ist also immer
noch eine vom Staate geregelte und verwaltete evangelisch-lutherische
Glaubensgenossenschaft.

Im § 3 des Grundgesetzes ist der ddnischen Volkskirche Staatsunter-
stiitzung zugesagt. Ideell duBert diese Unterstiitzung sich darin, daB der
K6nig zur Volkskirche gehdren soll (§ 5 des Grundgesetzes), daB der lutherische
Glaube in den bffentlichen Schulen gelehrt wird (oben §§ 106 und 107),
daB der Staat besondere Bildungsanstalten fir die Geistlichen der Volks-
kirche unterhalt (die theologische Fakultat an der Universitat, die Staats-
seminarien fir Schullehrer), daB derselbe gesetzlich die ffentliche Ruhe
an den Sonn- und Feiertagen der Volkskirche beschiitzt (oben § 103) usw.
Materiell zeigt die Fiirsorge des Staates fir die Volkskirche sich namentlich
darin, daB ein Inbegriff von Staatsmitteln zur Erreichung ihrer Zwecke
bestimmt ist (vgl. oben § 65 sub 2). OGber diese Mittel kann die Staatsgewalt
verfiigen, ohne daran gehindert zu sein, dieselben unter die allgemeinen
Staatsmittel einzuziehen, wenn sie nur ihre grundgesetzmbfige Unter-
stiitzungspflicht anderweitig erffillt. Ein Vorschlag, durch eine Bestimmung
im Grundgesetz die Kirche in dieser Beziehung sicherzustellen, wurde zwar
wdhrend der Beratung des Grundgesetzes von 1849 gemacht, aber nicht
angenommen.

2. Nach der jetzigen kirchenadministrativen Ordnung ist das K6nig-
reich in sieben S t if t e (Bistiimer) eingeteilt, namlich das Stift Seeland,
wozu auch die FarSer, Gr6nland und die westindischen Inseln gehren, das
Stift Laaland-Falster, das Stift Fiihnen und die vier jiitlandischen Stifte
Aalborg, Wiborg, Aarhus und Ribe. An der Spitze eines jeden Stiftes steht
ein Bischof. Der Bischof von Seeland nimmt eine etwas mehr hervorragende
Stellmg als die anderen Bisch6fe ein. Die Stifte werden in P r o p s t e i e n
eingeteilt, welche wiederum aus einer grbBeren oder kleineren Anzahl P a s t o -
r a t e bestehen. Jedes Pastorat umfaBt wenigstens ein, haufig jedoch zwei
und in einigen Fallen sogar noch mehrere Kirchspiele (S. 111). Der Propst
ist immer zugleich Prediger eines Pastorates. Der beim Bischofssitze an-
gestellte Propst ist Stiftspropst und fungiert an Stelle des Bischofs, wenn
dieser verhindert ist, seine Amtsgeschafte zu verrichten. Einer der Amt-
manner eines Stiftes (der sogenannte Stiftsamtmann) und der Bischof bilden
im Verein die Stiftsobrigkeit, welche iiber die 6konomischen Angelegen-
heiten der Kirche im Stifte die Aufsicht hat (vgl. § 61). Die Beamten der
Volkskirche (Bischbfe, Pr6pste, Pfarrer und fest angestellte Kaplane, die
sogenannten Amtskaplane, Kaldskapellaner) werden in der Regel vom
K6nig ernannt und entlassen. Die sogenannten pers6nlichen Kaplane,
welche von den vom Staate angestellten Predigern als Mithelfer in ihrem
Amte angenommen werden kinnen, sollen vom K5nige bestatigt werden.
Das altere den kirchlichen Gemeinden zustandige Wahlrecht war schon
lange weggefallen. Dagegen wurde durch das unten zu erwahnende Gesetz
vom 15. Mai 1903 fiber die kirchlichen Gemeinderate festgesetzt, daB in



Fragen iiber die Wiederbesetzung vakanter Predigerstellen Gutachten
dieser Rate eingeholt werden konnten. Hieraus entwickelte sich auf admini-
strativem Wege ein Vorschlagsrecht der Rate. Durch das neue Gesetz vom
10. Mai 1912 (siebe ebenfalls unten) ist ein solches Prdsentationsrecht fir
die meisten Predigerstellen den Raten jetzt gesetzlich zuerteilt worden,
und zwar so, daB diese unter denjenigen Bewerbern, die nach den bisher
gewbhnlich befolgten Regeln in Betracht kommen kbnnen, drei hervor-
heben diirfen. Das Ministerium hat in der Regel freie Wahl, wen es von
den drei Bezeichneten zur kiniglichen Ernennung vorschlagen will; wenn
jedoch einer der Bewerber samtliche Stimmen des Rates (bzw. der Rate,
insofern das Pastorat zwei oder mehrere Kirchspiele umfaBt) erhalten hat
und seine Anstellung auBerdem vom Bischof empfohlen wird, so ist der
Minister verpflichtet, ihn vorzuschlagen.

Die in einem Kirchspiel wohnerden Gemeindemitglieder sind an den
betreffenden Kirchspielprediger gebunden, so daB es in der Regel das Recht
und die Pflicht dieses Geistlichen ist, die unter den Bewohnern der Pfarrei
vorfallenden kirchlichen Handlungen vorzunehmen (Sognebaand, Kirch-
spielsband). Ein Gesetz vom 4. April 1855 gestattet indessen den Gemeinde-
mitgliedern nach vorher geschehener Anmeldung beim Propste dieses
Kirchspielsband zu 16sen und sich an einen anderen Prediger als den ihres
Kirchspiels anzuschlieBen. Mit Ankniipfung hieran haben eine k6nigliche
Anordnung vom 2. Oktober 1862 und ein Gesetz vom 25. Mdrz 1872, welches
jetzt durch ein Gesetz vom 15. Mai 1903 iber den Gebrauch der Kirchen
abgel6st worden ist, denjenigen Kirchspielbewohnern, welche von diesem
Recht Gebrauch gemacht haben, noch das weitere Recht eingerdumt, kirch-
liche Handlungen in ihrer eigenen Pfarrkirche von dem Prediger, an den
sie sich angeschlossen haben, vornehmen zu lassen. Demnachst ist es durch
Gesetze vom 15. Mai 1868 und 7. Juni 1873, welche ebenfalls unterm 15. Mai
1903 revidiert und erweitert wurden, gestattet worden, wenn gewisse Be-
dingungen erfiillt werden, besondere W a h 1 g e m e i n d e n zu errichten,
an deren Spitze ein von der Gemeinde selbst gewahlter, aber in der Volks-
kirche ordinierter und vom K6nige bestdtigter Prediger steht. Solche Wahl-
gemeinden sind Glieder der Volkskirche und ganz wie die Kirchspielgemeinden
der Aufsicht seitens des Propstes und des Bischofes unterworfen, und die
von ihren Geistlichen vorgenommenen kirchlichen Handlungen haben die-
selbe biirgerliche Giiltigkeit wie die von den Kirchspielpredigern vorge-
nommenen. Anders verhalt es sich aber, wenn eine Genossenschaft von
evangelisch-lutherischen Glaubensbekennern ohne k6nigliche Anerkennung
einen Mann mit oder ohne geistliche Bildung zu ihrem Geistlichen ange-
nommen hat (F r e i g e m e i n d e n). Die Wahlgemeinden sind unter
naheren Bedingungen berechtigt, die Pfarrkirche zu gebrauchen, und ein
entsprechendes Recht kann zufolge eines Gesetzes vom 1. April 1911 nacn
den Umstanden auch den Predigern der Freigemeinden vom Bischofe zu-
gestanden werden. SchlieBlich ist durch das unten erwahnte Gesetz vom
10. Mai 1912 einer gewissen Anzahl der kirohlich stimmberechtigten Mit-
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glieder eines Kirchspiels das Recht erteilt worden, die kinigliche Anerkennung
eines von ihnen selbst besoldeten Geistlichen als zweiten Prediger des Kirch-
spiels zu erlangen.

Eine Folge davon, daB die im § 75 des Grundgesetzes verhei8ene neue
Ordnung der Angelegenheiten der Volkskirche noch nicht zustande gekommen,
war es bisher, daB weder die Gemeinden noch andere von den Inhabern
der allgemeinen Staatsgewalt verschiedene Organe irgendeinen Anteil an der
Verwaltung der volkskirchlichen Angelegenheiten hatten. Durch eine kinig-
liche Resolution vom 8. Oktober 1883 war zwar ein besonderes beratendes
Organ eingefiihrt worden, niimlich ein K i r c h e n r a t , aus den sieben
Bischbfen, einem Mitgliede der theologischen und einem Mitgliede der
juristischen Fakultat der Universitat bestehend, welcher sich alljahrlich
in Kopenhagen unter dem Vorsitze des Bischofs von Seeland versammelte,
um kirchliche Fragen zu erwagen und etwa diesbeziigliche Antrage dem
Kultusministerium zu machen sowie auch vom Ministerium verlangte
Gutachten abzugeben. Die Gesetzmdfigkeit dieses Kirchenrates wurde
indessen - allerdings mit geringem Fug - von den damaligen Oppositions-
parteien bestritten, und nachdem die Linke 1901 zur Ubernahme der
Regierung berufen worden war, wurde derselbe wieder aufgehoben. Daffir
wurden durch ein Gesetz vom 15. Mai 1903 zeitweilige k i r c h li c h e
G e m e i n d e r d t e (Menighedsraad, von den oben im § 90 erwaInten
kommunalen Gemeinderaten, Sogneraad, verschieden) eingeffihrt. Das
Gesetz lief am 1. Januar 1910 ab, indem es die Voraussetzung war, daB
auf Grundlage der Entwiirfe des obenerwahuten kirohlichen Ausschusses
ein umfassenderes Gesetz iiber die Verfassung-der Volkskirche zu jener Zeit
in Kraft getreten sein wiirde. Diese Voraussetzung erwies sich aber als
eine Tauschung, indem innerhalb gewisser Kreise der Volkskirche Stimmen
dagegen laut geworden sind, eine Kirchenverfassung iiberhaupt einzufiihren,
und der dahin zielende Vorschlag des kirchlichen Ausschusses dem Reichs-
tag, wie schon gesagt, niemals unterbreitet worden ist. Hingegen wurde
in den Jahren 1909-11 eine Regierungsvorlage zur Erneuerung des Gesetzes
iiber kirchliche Gemeinderate mit gewissen Anderungen eingebracht. Ein
paar Jahre scheiterte die Sache an dem Widerstand des Landstings, das
den Standpunkt behauptete, es miisse neben den Gemeinderaten dem Ent-
wurfe des kirchlichen Ausschusses gemaB auch eine beratende Synode ein-
gefihrt werden; 1912 siegte aber die Regierung, und unter dem 10. Mai
des genannten Jahres ist ein neues, zeitlich nicht begrenztes Gesetz iber
kirchliche Gemeinderate fiir die einzelnen Kirchspiele erlassen worden.

Dieselben bestehen aus dem Hauptprediger, den Amtskaplanen, wo solche an-
gestellt sind (ordinierte Katecheten, pers6nliche Kaplane und ordinierte Gehilfen
haben das Recht, an den Verhandlungen des Rates teilzunehmen, jedoch in der
Regel ohne Stimme), und mindestens vier von der Gemeinde auf vier Jahre er-
wahiten Mitgliedern. Die Anzahl wird vom Ministerium gemaf3 der Anzahl der im
Bezirke wohnenden Mitglieder der Volkskirche naher festgesetzt, darf jedoch nie
fiber neun hinausgehen. Fir jedes gewdhite Mitglied wird zugleich ein Suppleant
gewahit. Das Wahlrecht und die Wbhlbarkeit stehen den zur Volkskirche gehdrenden
Mdnnern und Frauen im Alter von fiber 25 Jahren zu, wenn sie sich nicht durch
offenkundige Verleugnung des christlichen Glaubens in direkten Gegensatz zur Volks-



kirche stellen, kein Argernis erregendes Leben ftihren, unbescholtenen Rufes sind (vgl.
oben §§ 37 und 60) und selbst verlangt haben, auf die Wahliste aufgenommen zu
werden. Die Wahlen erfolgen nach VerhdItniszahlen gemabl den naheren Vorsohriften
des Ministeriums. Die D'Hondtsche Methode wird zur Anwendung gebracht. Die
Rate erwahlen selbst ihren ersten und zweiten Vorsitzenden. Auf3er dem erwdhnten
Prisentationsrecht bei Besetzung der Predigerstellen ist ihnen das Recht zuerteilt,
tiber gewisse die Gemeindekirche, die Besoldung der Prediger, den Gottesdienst, den
Religionsunterricht in den Volksschulen, die Konfirmation, die Verwaltung der Mittel
der kirchlichen Armenpflege (Ertrag der Kirchenstbcke, etwaige Legatzinsen u. dgl.,
vgl. Jahrbuch des ffentlichen Rechts 1908, S. 174) usw. betreffende Angelegenheiten
Bestimmungen zu treffen, sowie sie auch Gutachten abgeben oder Antrage an den
Bischof oder das Ministerium stellen kinnen und tiberhaupt zur Aufgabe haben, fir
das cbristlichp Gemeindeleben zu wirken. In gewissen Fillen sollen oder kdnnen
sie eine allgemeine Versammlung der Gemeindemitglieder zusammenberufen.

3. Die B e s o 1 d u n g der Prediger der Wahigemeinden wird wie alle
librigen mit der Bildung solcher Gemeinden verbundenen Kosten von den
Gemeinden selbst zufolge kontraktlichen tibereinkommens bestritten. Dies
gilt ebenfalls fiir die oben erwahnten zweiten Prediger. Die Besoldung der
Bischife geschieht zum wesentlichsten Teil unmittelbar aus der Staats-
kasse, seitdem diese allmthlich die Zehnten, welche ehemals fUr diesen
Zweck bestimmt waren, eingezogen hat (vgl. oben § 69). Ferner werden
einige wenige andere Geistliche, so namentlich die bei den Strafanstalten
angestellten Prediger, aus der Staatskasse besoldet. Im iibrigen geschieht
aber die Besoldung der Geistlichen der Volkskirche teils aus besonderen
Mitteln, die von alters her, zum grbl3ten Teil von der Zeit der katholischen
Kirche an, zu diesem Zweoke bestimmt gewesen (vgl. § 65 sub 2), teils durch
Leistungen, welche den Mitgliedern der Gemeinden gesetzlich auferlegt sind.

Diese verschiedenartigen Einnahmen sind im wesentlichen: 1. der NieBbrauch
der zu den Pfarramtern gehtirenden P f a r r h a u s e r oder (fir die Landprediger)
H 6 f e mit Landereien; 2. die Erhebung von Z e h n t e n und anderen ahnlichen
Prdstationen, besonders fiir die Landprediger; 3. fir die Stadtprediger P f a r r -
g e 1 d e r (Prestepenge), d. h. eine pers6nliche Abgabe, welche den Mitgliedern der
Gemeinde obliegt, deren Grbe jedoch durch keine allgemeine Norm festgesetzt ist;
in Kopenhagen werden die Pfarrgelder nunmehr zufolge eines Gesetzes vom 14. April
1904 nebst den sogenannten Kiistergeldern durch eine nach einem festen Quotienten
vorgenommene Veranlagung verteilt und fUr die gesamte Stadt durch Veranstaltung
des Kommunalvorstandes einheitlich erhoben, und zwar so, daB die Verteilung des
Ertrages unter die einzelnen Geistlichen nach kbniglicher Resolution erfolgt; 4. Z in s en
von Kapitalien, die fir gewisse Predigerstellen durch Verkauf von Grundstiicken,
Legate oder sonstwie erworben sind; solche Kapitalien geharen unter die sogenannten
,,Stiftsmittel", welche der Verwaltung der Stiftsobrigkeit unterstehen; 5. Opfer,
bzw. Festopfer zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten und sogenannte Akzidenzopfer
bei Trauungen, Taufen u. dgl.; 6. Akzidenzien, d. h. teils freiwillige, teils obligatorische
Leistungen fir Konfirmationen und Begrabnisse sowie Gebiihren fir Atteste aus den
Kirchenbitehern. Die Zehnten sind jetzt im Begriff, nach den oben im § 69 dargestellten
Regein abgelbst zu werden, und ebenfalls ist seit langerer Zeit gestattet, die Fest-
opfer gegen feste jahrliche Betrage abzul6sen, welche durch die kommunale Besteuerung
auf die zur Volkskirche gehrenden Bewohner der Pfarrei verteilt werden. In
einigen Stadten ist eine entsprechende Ordnung auch raicksichtlich der Pfarrgelder
getroffen worden.

Von einer P e n s i o n fir entlassene Prediger war nach der Alteren Ordnung
nur ausnahmsweise die Rede, indem es die Voraussetzung des Gesetzes war, daB der
Prediger, wenn er seines Amtes nicht selbst warten konnte, einen Kaplan annehmen
muBte. Nach spateren Bestimmungen kbnnen die Prediger indessen gegenwartig
im allgemeinen mit einer Pension entlassen werden, welche von den Einnahmen des
Pfarramtes entrichtet wird, jedoch mit kleineren Zuschiissen aus der Staatskasse.
Um den Ungelegenheiten und Ungleichheiten abzuhelfen, die mit dieser Pensionierungs-
weise verbunden sind, haben zwei kdnigliche Anordnungen vom 16. Dezember
1887 und 8. August 1892 eine Ordnung herbeigeffihrt, welche darauf hinausgeht, daB
der Betrag der vom Nachfolger aus den Einnahmen der Pfarrei zu entrichtenden
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Pension nicht, wie friiher, fir die unbestimmte Lebenszeit des entlassenen Vorgangers,
sondern eine bestimmte Anzah1 Jahre hindurch erlegt werden soil. Stirbt der Vor-
ganger vor Ablauf dieser Zeit, so werden die noch zuriickstehenden Pensionsbetrbge
in einen gemeinschaftlichen Pensionsfonds einbezahlt, und dieser iibernimmt dagegen
die Last, insofern der Pensionsberechtigte den erwahnten Zeitraum flberlebt. Die
Predigerwitwen haben ebenfalls im allgemeinen ein gesetzliches Anrecht auf Pension
aus den Einnahmen der Pfarrei, wobei die Prediger wie andere Beamte ihren etwaigen
Witwen eine Leibrente zu sichern haben (vgl. § 62). Ferner bestehen geistliche Witwen-
kassen fir die einzelnen Stifte, an welche die Prediger Einschiisse fiir ihre Witwen
zu machen haben. Auf die Pensionen der Predigerwitwen sowie auch auf denjenigen
Teil der Pension eines verheirateten entlassenen Predigers, welcher der etwaigen
Witwenpension entspricht, findet die obenerwahnte Ordnung riicksichtlich der
Predigerpensionen keine Anwendung.

Friiher wurden die obengenannten kirchlichen Mittel (Pfarrhife, Landereien,
Zehnten u. dgl.) als vollkommen hinreichend erachtet, um ihren Zweck zu erfiillen,
und bei der oftmals erhobenen Frage einer geanderten Besoldungsweise fiir die Geist-
lichen der Volkskirche stritt man sich dariiber, ob die Mittel in die Staatskasse ein-
gezogen oder als ein besonderer Fonds der Kirche bewahrt werden sollten. In den
spateren Jahren hat dies Verhaltnis sich verandert sowohl durch die nach und nach
erfolgte Errichtung neuer Predigerstellen als auch besonders durch die im § 69 be-
sprochene Ablbsung der Zehnten, welche der Geistlichkeit einen nicht unbetracht-
lichen Verlust gebracht hat. Zwischen den Einnahmen der einzelnen Pfarreien kinnen
grolie Unterschiede bestehen, und die daraus entspringenden Mil3stande haben sich
besonders geltend gemacht, nachdem das den Gemeinderaten zuerteilte Prasentations-
recht es den alteren Predigern durchgehend schwieriger gemacht hat, eine Versetzung
zu erlangen. Seit 1875 ist es bei neuen Amtsbesetzungen den Inhabern grbl3erer
Pfarramter regelmdBig auferlegt worden, jahrliche Einzahlungen einer gewissen
Grbfle an die Stiftsmittel (vgl. S. 231) zu machen. Aus diesen Einzahlungen werden
dann teils im allgemeinen Zuschiisse an weniger gut besoldete Amter, teils Alters-
zulagen an solche Prediger gewdhrt, die seit einer langeren Reihe von Jahren ohne
Bef6rderung dasselbe Amt bekleiden. Auch die Staatskasse gewahrt unmittelbar
solche Zuschiisse. Eine neue verbesserte Besoldungsweise fir die Prediger gehbrte
mit zu den Aufgaben, deren Vorbereitung dem 1903 eingesetzten kirchlichen Aus-
schuB iibertragen war; eine mit dem Entwurfe des Ausschusses wesentlich Uiberein-
stimmende Vorlage wurde 1912 dem Reichstag unterbreitet.

Zu den Beamten der Volkskirche im weiteren Sinne werden auch die
an den Volkskschulen angestellten Lehrer gerechnet, welche unter der
Aufsicht der obengenannten geistlichen Beamten stehen. In der Regel wird
der Kiisterdienst von den Schullehrern besorgt, doch sind in Kopenhagen
und in mehreren Provinzialstadten besondere Kirchendiener angestellt.

Um in Sachen, welche die Amtsfiihrung der Geistlichen betreffen, Recht
zu sprechen, sind besondere k ircb liche Gerich te angeordnet.
Diese sind in erster Instanz das Propstgericht, welches aus dem betreffenden
Propste und dem zustandigen Unterrichter besteht; fir Kopenhagen gilt
diese Ordnung jedoch nicht, hier muB vorkommendenfalls ein besonderes
Kommissionsgericht eingesetzt werden (vgl. § 81). Die zweite Instanz ist
das Stiftsgericht (Landemode), welches aus dem Bischofe und dem Stifts-
amtmanne zusammengesetzt ist; der Stiftspropst fiihrt das Protokoll, und
zwei Prbpste oder Prediger fungieren als Gerichtszeugen. Die oberste
Instanz ist das fitr das ganze Reich gemeinschaftliche Hdchstgericht. Bischbfe
werden in Sachen, die ihr Amt angehen, unmittelbar vor dem llbohsten-
gericht belangt.

4. Die meisten der zum volkskirchlichen Gottesdienst beautzten
K i r c h e n g e b d u d e sind mit Zehnten und anderen Einnahmen und
Besitztiimern (Kapitalien und Abgaben aus verauBerten Landereien) fundiert.
Mehrere Kirchen, namentlich die Kirchen der Hauptstadt und der meisten
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Provinzialstadte, bilden noch juristische Personen, die im Besitze eines
Inbegriffes von Vermagensrechten sind; auf dem Lande hingegen sind die
meisten Kirchen zugleich mit den ihnen zustandigen Einnahmen in das
Eigentum des Staates, bffentlicher Stiftungen oder von Privatleuten fiber-
gegangen, und die betreffenden Eigentiimer sind alsdann verpflichtet, in
Vbereinstimmung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Regeln (Gesetz vom
19. Febr. 1861 mit Nachtragen) die Kirchen in gutem Stande zu erhalten,
wahrend die Gemeindemitglieder dazu mit Arbeitsprdstationen behilflich sein
sollen. Die Kontrolle hieriiber wird durch jahrliche, vom Propste und von
baukundigen Mannern vorgenommene Kirchenbesichtigungen gefiihrt. Zur
Instandsetzung von Kirchen, welche juristische Personen bilden, kinnen
den Gemeindemitgliedern natigenfalls Beitrage auferlegt werden; fir Kopen-
hagen werden seit einer Reihe von Jahren mittlerweilige Gesetze erlassen,
wonach solche Beitrage durch die kommunale Besteuerung sdmtlichen zur
Volkskirche geh6renden Bewohnern der Hauptstadt auf einmal auferlegt
werden. Ebenfalls kinnen Beitrage den Gemeindemitgliedern auferlegt
werden, wo es sich darum handelt, fir neu errichtete Kirchspiele Kirchen
zu erbauen, doch werden solchenfalls in der Regel sowohl der Staat wie die
Kommune auch das Ihrige dazu beitragen. In Kopenhagen sind in den
letzten Jahren eine groBe Anzahl neuer Kirchen auf ausschlieBliche Ver-
anstaltung eines auf privatem Wege gebildeten Kirchenfonds aufgefiihrt
worden. Uber die Erweiterung von Kirchen, deren Raumverhdltnisse fir
das Bedirfnis der Gemeinde als ungeniigend befunden werden, sind in einem
Gesetze vom 8. Mai 1908 besondere Vorschriften gegeben.

§ 112. Fortsetzung. II. Die Stellung anderer Glaubens-
genossenschaften. Alle im Reiche aulerhalb der Volkskirche be-
stehenden Glaubensgenossenschaften, welche durch den § 76 des Grund-
gesetzes geschiitzt sind, nehmen eine selbstandige rechtliche Stellung ein
und sind deshalb der Verwaltung seitens des Staates nicht unterworfen.
Das Grundgesetz bestimmt im § 78, daB ihre Verhaltnisse durch Gesetz
naher geordnet werden sollen; ein solches allgemeines Gesetz ist aber noch
nicht zustande gekommen. Nach dem § 76 des Grundgesetzes haben die
betreffenden Gemeinschaften das Recht, Gott nach der Vberzeugung ihrer
Mitglieder zu verehren. Aus dem Rechte der Burger, sich zu solchen kirch-
lichen Gemeinschaften zu vereinigen, folgt ferner das Recht, neue Mitglieder
aufzunehmen, insofern die Wirksamkeit, welche in dieser Beziehung ent-
faltet wird, nicht die im Grundgesetz festgesetzte Grenze dadurch tiber-
schreitet, daB sie gegen die Sittlichkeit oder die ffentliche Ordnung streitet.
Diese Genossensehaften haben jedoch keinen Anspruch darauf, daB den
in ihnen vorgenommenen kirchlichen Handlungen biirgerliche Giiltigkeit
beigelegt werde, oder daB der Staat die zu ihrem Gottesdienst erforderlichen
Unkosten bestreite.

Eine bevorzugtere Rechtsstellung erhalt eine Religionsgemeinschaft da-
durch, daB sie vom Staate a n e r k a n u t wird. Eine solche Anerkennung
einer von der Volkskirche abweichenden Glaubensgenossenschaft gibt den
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Mitgliedern derselben die im § 77 des Grundgesetzes zugesicherte, oben
im § 24 besprochene Freiheit. Das Grundgesetz spricht sich nicht ndher
dariiber aus, was unter einer ,,Anerkennung" in diesem Sinne des Wortes zu
verstehen ist, oder von wem sie erteilt werden soll. Hieriiber sind frither
abweichende Meinungen geltend gemacht worden, aber der Streit muB
jetzt als weggefallen betrachtet werden. Durch eine k6nigliche Resolution
vom 22. September 1865 wurde den in Danemark befindlichen zur b i s c h 6 f -
lich - methodistischen K irche geharenden Glaubensgenossen-
schaften die im Grundgesetze vom 5. Juni 1849 § 82 (dem § 77 des jetzt
geltenden Grundgesetzes entsprechend) erwahute Anerkennung erteilt,
und zwar so, ,,daB den von den Geistlichen derselben, insofern diese auf
Antrag der Reprasentanten der betreffenden Gemeinschaften allerh6chste
Anerkennung erhalten haben, in dieser Eigenschaft vorgenommenen kirch-
lichen Handlungen, insbesondere Trauungen, sowie auch den von ihnen
in Ubereinstimmung mit den Kirchenbiichern ausgestellten Attesten birger-
liche Giiltigkeit beigelegt wird". Diese Resolution wurde erlassen, nachdem
das Volksting ausgesprochen hatte, daB die Regierung die Frage auf admini-
strativem Wege ordnen m6ge, und wird schon langst als ein in formeller
Hinsicht entscheidender Prizedenzfall betrachtet. Auch materiell muB
die Resolution fir verbindlich gehalten werden, indem es nicht anzunehmen
ist, daB die Regierung in Zukunft eine Anerkennung unter weniger Be-
dingungen als die in derselben enthaltenen sollte erteilen wollen.

Entsprechende Anerkennungen waren schon vor 1849 den r e f o r-
mierten (1732), mosaischen (1814) und katholischen (1841)
Glaubensgemeinden erteilt worden, deren Geistliche samtlich kinigliche
B 3statigung erhalten und darauf kirchliche Handlungen mit bitrgerlicher
Giiltigkeit vornehmen kinnen. Fir einige dieser Gemeinden, so namentlich
die reformierten und die mosaischen, sind dabei weitergehende Vorsehriften
hinsichtlich ihrer inneren Verwaltung usw. gegeben, und fiir die mosaiscbe
Gemeinde in Kopenhagen ist es geboten, daB ihr Geistlicher nicht nur vom
Kbnige bestatigt, sondern auch ernannt werden soll.

Andere anerkannte fremde Glaubensgenossenschaften als jene vier
finden sich in Danemark nicbt. Es ist frither gelehrt worden, wenn der Staat
z. B. den mahrischen Briidern das Recht erteilt hatte, an Eides Statt eine
feierliche Versicherung zu leisten (vgl. § 24), so ware die Gemeinschaft hier-
mit als eine rechtlich bestehende und somit auch der Vorschrift des § 77
des Grundgesetzes entsprechende anerkannt. Diese Anschauung ist aber
jetzt verlassen. Eine rein theoretische Uneinigkeit liegt allenfalls nooh vor
beziiglich einer Baptistengemeinde, die 1842 die Erlaubnis erhielt, sich in
Fredericia zu organisieren, ohne daB jedoch ihrem Vorsteher besondere
Rechte zugestanden wurden, weshalb sie auch nicht von der Regierung als
dem § 77 des Grundgesetzes geniigend anerkannt wird; aber diese Un-
einigkeit ist ohne praktiscbe Bedeutung.



Internationale Beziehungen.

Viertes Kapitel. Internationale Beziehungen.
§ 113. Die internationalen Beziehungen bewirken in mancherlei Weise

eine Erweiterung der Staatszwecke iiber die Grenzen des Territoriums hinaus,
wodurch eine besondere Staatswirksamkeit teils im Verein mit anderen
Staaten, teils auf eigene Hand n6tig wird. An dem gemeinschaftlichen
Zusammenwirken der Staaten fir wichtige Gemeininteressen, welches die
neuere Zeit durch umfassende Konventionen ins Leben gerufen hat, hat
iDanemark teilgenommen und nimmt es fernerhin teil. Mehrere solche Kon-

ventionen haben im vorhergehenden Erwahnung gefunden, und nahere
Angaben sind hier iiberfliissig. Besonders sei nur angefiihrt, daB3 Danemark
sowohl bei den internationalen Gerichtsh6fen in Agypten, bei dem Standigen
Schiedshofe zu Haag, bei dem internationalen Prisengericht ebenda wie
auch bei dem internationalen Institut fUr Ackerbau zu Rom vertreten ist.
Als eine Ausnahme von grBlerem Belang ist nur zu erwahnen, da8, wahrend
Danemark der Haager Konvention vom 17. Juli 1905 iiber den internationalen
ZivilprozeB beigetreten ist, dies dagegen fUr die Konventionen vom 12. Juni
1902 und vom 17. Juli 1905 iiber das internationale Privatrecht nicht der
Fall ist. Der Grund hierzu liegt fUr Danemark wie fir Norwegen hauptsach-
lich darin, daB die Gesetzgebungen dieser Staaten in familienrechtlichen
Verhaltnissen dem Domizilprinzip folgen, wahrend die besagten Konventionen
das nationale Gesetz der Personen mal3gebend sein lassen. Eine gemein-
schaftliche danisch-norwegische Kommission behandelt indessen zurzeit diese
Fragen und wird sich mbglicherweise dem Standpunkte der internationalen
Konventionen anschlieflen. Mit Schweden wurde schon 1861 eine Kon-
vention abgeschlossen iiber gegenseitige Vollstreckbarkeit der in den beiden
Reichen gefillten Urteile und ahnlichen Entscheidungen in Zivilsachen.

Was die von Danemark mit fremden Staaten abgesehlossenen Einzel-
vertrage anbetrifft, so kann eine erschipfende Aufzahlung ebenfalls hier
keinen Platz finden. Nur einige Hauptgruppen seien hervorgehoben.

1. Handels- und Schiffahrtsvertrage hat Danemark
mit den meisten Landern abgeschlossen. Mit einer einzelnen, geringfiigigen
Ausnahme (Korkst6psel infolge eines Vertrages mit Spanien von 1893)
beruhen alle diese Vertrage auf dem Prinzip der Meistbegiinstigung und
lassen also die Zollsatze der danischen Gesetzgebung frei. Ein Vertrag mit
gebundenen Tarifen fiir mehrere wichtige Warenposten wurde zwar 1884
mit Spanien eingegangen, aber vom Volksting verworfen. Mit dem Deutschen
Reiche wurden vor einigen Jahren Verhandlungen iiber einen Tarifvertrag
gepflogen, welche indessen erfolglos blieben. Staaten gegeniiber, welche
danische Schiffe oder Waren ungiinstiger als Schiffe und Waren anderer
Linder behandeln, gibt das Zollgesetz vom 5. Mai 1908 (oben § 68) der
Regierung das Recht, sonst zollfreien Waren einen Kampfzoll aufzuerlegen
und die Abgaben von zollpflichtigen Waren bis um 40 0/ zu erh6hen; doch
darf dies jedesmal nur fir 40 Wochen und nur einmal innerhalb dreier Jahre
geschehen.
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2. Auslieferungsvertrage hat Ddnemark abgeschlossen mit
RuBland (1866 und 1909), Grobritannien und Irland, zugleich die britischen
Kolonien umfassend (1873 und 1909), Italien (1873), Belgien (1876), Frank-
reich (1877), Luxemburg (1879), Spanien (1889), den Niederlanden (1894
und 1895), den Vereinigten Staaten von Amerika (1902 und 1905), Monaco
(1905) und Norwegen (1909). Mit Schweden bestand friiher ein Vertrag
von 1809 und 1814, welcher jedoch nur auf 15 Jahre eingegangen war und
spater nicht ausdriicklich erneuert worden ist; derselbe wird indessen noch
immer befolgt, insofern nicht die in neuerer Zeit anerkannten Grundsdtze
zur Begrenzung seines Inhalts fiihren m6gen. Auch anderen Landern gegen-
tiber, mit denen kein Vertrag abgeschlossen ist, wird Auslieferung statt-
finden k6nnen, wenigstens unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit, so nament-
lich zwischen iDanemark und dem Deutschen Reiche. In den Vertragen
mit GroBbritannien und den Vereinigten Staaten sind Eingeborene allein
von der Auslieferungspflicht ausgenommen , aber in den iibrigen oben-
erwdhnten Vertragen ist ein fernerer Vorbehalt genommen wegen der Nicht-
auslieferung von Fremden, die sich im Reiche niedergelassen haben, ent-
weder gleich von der Niederlassung an (so im Vertrag mit RuBland) oder
(in den spateren Vertragen) nach dem Verlaufe von zwei Jahren seit der
Niederlassung. Politische Verbrechen (und damit in Verbindung stehende
Handlungen) sind in allen Vertragen auBer mit RuBland und Spanien aus-
genommen; gleichzeitig ist aber die belgische Attentatsklausel oder eine
entsprechende Bestimmung aufgenommen worden, auBer in den Vertragen
mit GroBbritannien und Italien. Im Vertrage mit Norwegen ist die Attentats-
klausel jedoch besonders beschrankt worden. Wie oben im § 21 erwahut,
wird der § 80 des Grundgesetzes auch bei Festnahmen, die auf Auslieferung
zielen, zur Anwendung gebracht, aber hiervon abgesehen enthdlt die ddnische
Gesetzgebung sonst keine Vorschrift iiber das von den Beharden bei der
Auslieferung zu befolgende Verfahren.

Ferner hat Danemark 1821 mit PreuBen ein besonderes Kartell wegen
Auslieferung militarischer Deserteure abgeschlossen, sowie auch in die von
Danemark abgeschlossenen Handels- und Schiffahrtsvertrage oder in spezielle
Konventionen Stipulationen fiber Auslieferung entlaufener Seeleute aufge-
nommen sind. SchlieBlich k6nnen hier noch die mit dem Deutschen Reiche
(11. Dezember 1873) und Schweden (26. Juli 1888) abgeschlossenen Kon-
ventionen fiber gegenseitige Aufnahme von heimgeschickten Untertanen
genannt werden, welche oben im § 11 Erwahnung gefunden haben.

3. Auf dem Gebiete der internationalen Schiedsver-
trage hat Danemark eine bedeutsame Initiative ergriffen. Schon in
einem Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen Danemark
und Venezuela vom 19. Dezember 1862 wurde stipuliert, daB bei etwaigen
Streitigkeiten zwischen den beiden Machten die schiedsrichterliche Ent-
scheidung einer dritten Macht durch gemeinsames Ubereinkommen, bzw.
durch Losung, anzurufen sei. In einem unterm 18. Juni 1895 mit Belgien
abgeschlossenen Handels- und Schiffahrtsvertrag wurde ebenfalls die schieds-
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richterliche Entscheidung ffir alle Zweifelsfragen wegen des Verstehens
oder der Anwendung dieses Vertrages vereinbart. Nachdem durch die Kon-
ventionen vom 29. Juli 1899 und 18. Oktober 1907 der Standige Schiedshof
im Haag errichtet worden war, hat Danemark demndchst eine Reihe von
Vertragen iber Verweisung von Streitigkeiten zwischen den Signaturmachten
an diesen Schiedshof abgeschlossen, und zwar mit denNiederlanden(12.Februar
1904), Ru8land (1. Mdrz 1905), Belgien (26. April 1905), Frankreich (15. Sep-
tember 1905, auf fiinf Jahre eingegangen, wonach unterm 9. August 1911
ein neuer Vertrag abgeschlossen worden ist), Grolbritannien (25. Oktober
1905 auf fiinf Jahre und unterm 3. Mdrz 1911 wiederum auf fiinf Jahre
erneuert), Spanien (1. Dezember 1905), Italien (16. Dezember 1905), Portugal
(20. Mdrz 1907), denVereinigten Staaten von Amerika (18. Mai 1908), Schweden
(17. Juli 1908), Norwegen (8. Oktober 1908) und Brasilien (27. November 1911).
Wahrend die meisten dieser Vertrage - jedoch mit mehreren Abweichungen
in den Einzelheiten - die in dergleichen internationalen Ubereinkiinften
gew6hnlichen Reservationen fir solche Zwistigkeiten enthalten, welche die
vitalen Interessen, die Unabhdngigkeit oder die Ehre der Signaturmachte, die
Austibung ihrer Souveranitat oder die Interessen anderer Machte berithren,
bilden die Vertrage mit den Niederlanden, Italien, Portugal und Brasilien
bemerkenswerte Ausnahmen. Sie iberweisen ausnahmslos alle Streitigkeiten
zwischen den Staaten selbst dem schiedsrichterlichen Verfahren (im Ver-
trage mit Brasilien sind jedoch solche Streitfalle ausgenommen, welche
die Verfassung eines der beiden Staaten angehen) und machen allein Vor-
behalt fir solche Zwistigkeiten, die zwischen einem Untertanen des einen
Staates und dem anderen kontrahierenden Staate entstehen, soweit die
nationalen Gerichtsh6fe nach den Gesetzen des letzteren zur Beurteilung
der Streitfrage kompetent sind. Diesen Vorbehalt, die sogenannte ,,ddnische
Bestimmung", welche zum erstenmal durch den danisch-niederlandischen
Vertrag eingeffihrt wurde, ist es spaterhin Danemark gelungen, auch in die
meisten anderen Vertrdge aufgenommen zu sehen. Hierzu fiigen die Ver-
trage mit Italien, Portugal und Brasilien noch hinzu, daB die Umgehung des
Schiedshofes jedoch dann nicht zulssig sein soll, wenn eine Streitigkeit mit
einem Untertanen des anderen Staates die Anwendung eines UGbereinkommens
zwischen den beiden Staaten betrifft (so auch im Vertrage mit Norwegen),
oder wo es sich um eine Verweigerung des Rechts (d6ni de justice) handelt.
Von denjenigen Staaten, welche sich der schiedsrichterlichen Entscheidung
nicht als ffir alle Falle obligatorisch haben unterwerfen wollen, ist Frank-
reich durch den neuen Vertrag von 1911 darauf eingegangen, daB nicht
die betreffende Partei, sondern das Schiedsgericht im Falle der Uneinig-
keit dariber zu entscheiden hat, ob eine Zwistigkeit unter diejenigen gehbre,
ffir welche das schiedsrichterliche Verfahren als obligatorisch vereinbart ist.
Nach dem Vertrag mit Schweden gilt dasselbe hinsichtlich der dem Schieds-
verfahren entzogenen ,,vitalen Interessen", wobei die Parteien selbst dariiber
entscheiden, ob ein Streitfall ihre Unabhdngigkeit oder Integritat beriihrt.
Im Vertrag mit Norwegen sowie im neuen Vertrag mit Frankreich ist aus-
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driicklich bestimmt, daB, insofern die Parteien sich nicht iiber das in der
Haager Konvention von 1907 Art. 52 gedachte KompromiB vereinbaren
kinnen, der Standige Schiedshof den Artikeln 53-54 der Konvention gemiB
das KompromiB feststellen kann. In der dinisch-franzasischen Konvention
ist auBerdem vereinbart, daB der Schiedshof auf Verlangen einer der Parteien
in Wirksamkeit treten kann.

- SchlieBlich seien hier noch erwdhnt die vom Staate unterstiitzten
Bestrebungen, an fremden Orten, wo die Handelsverbindungen oder andere
Verhiltnisse eine grb8ere Anzahl von Danen zusammenfhhren (so nament-
lich in Amerika und in einigen europdischen Hafenstadten), fuir die Be-
dingungen des religibsen und sittlichen Wohles derselben durch Anstellung
von Predigern, Errichtung von Gotteshausern u. dgl. Sorge zu tragen. Der
Bischof von Seeland fiihrt die Aufsicht iiber solche Prediger, insofern sie
der danischen Volkskirche angeh6ren.
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Fiinfter Absclinitt.

Island.

Erstes Kapitel. Verfassung 1).

§ 114. 1. Island wurde zu Ende des 9. und Anfang des 10. Jahr-
hunderts von Auswanderern, wesentlich aus Norwegen, bebaut und als aristo-
kratischer Freistaat oder Freistaatenbund organisiert. Durch Ausnutzung
der steten Streitigkeiten zwischen den islandischen Hduptlingen gelang es
dem norwegischen Kbnig mittelst einer Reihe von Unterwerfungen in den
Jahren 1262-64 das Land zum norwegischen tributpflichtigen Lande
(,,Steuerland") zu machen. Die erst um die 1Vitte des 19. Jahrhunderts
erhobene und besonders in den spateren Jahren seitens der Islander stark
festgehaltene Behauptung, die Bedeutung der Ereignisse von 1262 und
der nachfolgenden Jahre sei diese, daB Island als ein freies Bundesland mit
Norwegen in Personalunion getreten sei, und daB samtliche Staatsakte
der nachfolgenden Jahrhunderte, welche die Stellung Islands ohne Riick-
sicht auf diese Theorie bestimmt hatten, de jure ungiiltig sein solten, muB
sowohl vom geschichtlichen als vom rechtlichen Gesichtspunkte aus als
unhaltbar angesehen werden.

Es ist schon oben im § 2 erwAhnt, daB Island, als Norwegen 1380 mit
Danemark vereinigt wurde, mitfolgte und bei der Abtretung Norwegens im
Jahre 1814 Danemark vorbehalten wurde. Die gesetzgebende und richter-
liche Versammlung des urspriinglichen Freistaats, das ,,Alting", welches
nach der Vereinigung mit Norwegen im wesentlichen durch K6nigswahlen
zusammengesetzt wurde, verlor im Laufe der Jahrhunderte immer mehr
an Bedeutung, erst in gesetzgebender, spaterhin auch in richterlicher Be-
ziehung, bis sie 1800 durch die Einfiihrung eines neuen Landesobergerichtes
fir Island vollstandig aufgehoben wurde. Wie im § 1 erwahnt, wurde darauf
1843 ein neues Alting als beratende Versammlung errichtet. Auf der grund-

1) Aktstykker vedrarende den islandske Forfatnings- og Forvaltningssag, trykte
efter Justitsministeriets Foranstaltning 1870. - Beteenkning afgiven af den dansk-
islandske Kommission af 1907. - K n u d B e r 1 i n, Islands staatsrechtliche Stellung
nach Untergang des Freistaates. Erste Abteilung. Berlin 1910 (in diesem Werke,
dessen danische Ausgabe 1909 in Kopenhagen erschien, finden sich die sonstigen
Quellen angegeben). - Derselbe, Det norske og danske Rigsraads Stilling til Island.
Kbh. 1911.
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gesetzgebenden Reichsversammlung 1848-49 war Island reprasentiert, und
das Grundgesetz umfa3te auch diesen Landesteil. Es war inzwischen, durch
eine Petition seitens Islands veranlaBt, in einem k6niglichen Reskript vom
23. September 1848 die Verheiung gegeben, daB die nIhere Ordnung der
verfassungsmaBigen Stellung des Landes nicht getroffen werden solle, bevor
das Alting sein Gutachten dariiber abgegeben habe. In Ubereinstimmung
hiermit wurde die Frage von einer Vertretung Islands im Reichstage vor-
behalten. Das Verhdltnis war demnach dies, daB, wdhrend die allgemeine,
auch Island umfassende gesetzgebende Gewalt des Reiches durch das Grund-
gesetz verdndert worden war, die besondere islandische Gesetzgebungsgewalt
nach wie vor unter der 1Vitwirkung des Altings als einer beratenden Ver-
sammlung vom K6nig ausgeiibt wurde.

2. In der folgenden Zeit wurden eine Reihe von Versuchen gemacht,
eine Ordnung dem Reskript von 1848 gema8 herbeizuffihren, ohne daB es
jedoch gelang, eine Einigung zwischen der Regierung und dem Alting zu
erzielen. Im Jahre 1870 wurde alsdann von der Regierung, nachdem sie vor-
her das Gutachten des Altings eingezogen hatte, jedoch auch diesmal ohne
dessen Zustimmung zu erhalten, dem Reichstage ein Gesetzvorschlag iiber
die verfassungsmiBige Stellung Islands im Reiche
vorgelegt, welcher am 2. Januar 1871 zum Gesetz erhoben wurde.

Das genannte Gesetz bestimmt, daB Island ein unzertrennlicher Teil
des danischen Staates mit besonderen Landesrechten ist. Solange Island
nicht im Reichstage vertreten ist, hat es keinen Anteil an der Gesetzgebung
in Bezug auf die allgemeinen Angelegenheiten des Reiches; andererseits
wird aber auch so lange nicht an Island die Anforderung gestellt, zu den
fir das ganze Reich gemeinsamen Bediirfnissen beizutragen. Die Frage der
Vertretung Islands im Reichstage kann nur durch ein Gesetz entschieden
werden, welches sowohl von den gesetzgebenden Faktoren des Reiches als
auch von der besonderen islandischen Legislatur angenommen worden ist.
Als besondere islandische Angelegenheiten nennt das Gesetz: 1. das burger-
liche Recht, das Strafrecht und die hierauf beziigliche Rechtspflege; 2. das
Polizeiwesen; 3. das Kirchen- und Unterrichtswesen; 4. das Medizinal- und
Gesundheitswesen; 5. das Kommunal- und das Armenwesen; 6. das Wege-
wesen und das lokale Postwesen; 7. die Landwirtschaft, Fischerei, Handel,
Schiffahrt und andere Erwerbszweige; 8. das direkte und indirekte Stener-
wesen; 9. die 6ffentlichen Besitztimer, Stiftungen und Fonds. Alle mit
dem Altinge und der lokalen Verwaltung der genannten besonderen An-
gelegenheiten verbundenen Ausgaben werden als besondere islandische
Ausgaben angesehen, welche von diesem Landesteile selbst bestritten werden
sollen; die Ausgaben der obersten Leitung der islandischen Angelegenheiten
in Kopenhagen (siehe weiter unten) wie auch diejenigen fir die Postverbindung
zwischen Danemark und Island werden dagegen von der Staatskasse be-
stritten. Zur Bestreitung der besonderen islindischen Ausgaben tragt die
Staatskasse einen jahrlichen Zuschu8 von 60 000 Kronen bei; auBerdem
gab sie seit dem 1. April 1871 in zehn Jahren noch einen auBerordentlichen
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Zuschu8 von 40 000 Kr. jdhrlich, welche Summe in den darauf folgenden
20 Jahren jedes Jahr um 2000 Kr. verringert wurde, so daB dieser auBerordent-
liche ZuschuB 1901 ginzlich wegfiel.

3. Die Frage einer Verfassung fir die besonderen Angelegenheiten
Islands wurde wenige Jahre spdter zum vorlaufigen Abschlu8 gebracht.
Das Alting trug namlich, nachdem es noch 1871 seine Zustimmung zu einem
von der Regierung vorgelegten Verfassungsentwurf verweigert hatte, 1873
beim K6nige darauf an, da8 dieser Island eine konstitutionelle Verfassung
geben m6ge, welche im folgenden Jahre, als dem tausendjahrigen Jubel-
jahre der ersten Niederlassung auf Island, in Kraft treten k6nnte. In Uber-
einstimmung hiermit erlieB der K6nig am 5. Januar 1874 auf Grundlage
der dem Altinge friiher vorgelegten Verfassungsentwiirfe und mit wesent-
licher Beriicksichtigung der vom Tinge eingereichten Petitionen ein V e r -
f assung sg e s etz f iir die b es onderen Ang ele g enh eiten
I s 1 a n d s , welches am 1. August selbigen Jahres in Kraft trat.

Dieses Verfassungsgesetz, welches aus 62 Paragraphen besteht, ist in
seinen Hauptziigen nach dem Grundgesetz vom 28. Juli 1866 als seinem
Vorbild abgefaBt. Dasselbe setzt fest, daB in allen in Gema~heit des Gesetzes
vom 2. Januar 1871 fiir Island besonderen Angelegenheiten dieser Landes-
teil seine eigene Gesetzgebung und Verwaltung hat, und zwar so, daB die
gesetzgebende Gewalt beim K6nig und dem Alting im Verein, die ausiibende
Gewalt beim Kbnig und die richterliche Gewalt bei den Gerichten ist. Der
IK6nig kann provisorische Gesetze unter denselben Bedingungen wie nach
dem Grundgesetze des K6nigreiches erlassen. Betreffs der Ausilbung der
kiniglichen Gewalt wurde durch das Verfassungsgesetz ein fir die Ein-
haltung des Verfassungsgesetzes verantwortlicher M i n is t e r f ii r I s 1 a n d
eingefihrt, welcher in GemdBheit des Gesetzes von 1871 seinen Sitz
in Kopenhagen haben sollte, wahrend die oberste artliche Gewalt in
Island unter der Verantwortlichkeit des Ministers einem vom Kbnig
ernannten L a n d e s h a u p t m a n n (Landshovding) zugewiesen wurde,
welcher im Lande selbst wohnen und zum A 1 t i n g von Amts wegen Zutritt
haben sol1te. Letzteres ist nach dem Vorbilde des norwegischen Stortings
als eine Mischung des Einkammer- und des Zweikammersystems gebildet. Es
besteht aus einer Anzahl vom Volke gewahiter (nach dem Verfassungsgesetz
von 1874 30, gegenwartig 34; siehe unten) und sechs vom Kbnig ernannten
Mitgliedern. FUr beide Klassen ist die Wahl- bzw. Ernennungsperiode
sechsjahrig. Nach stattgefundenen Wahlen teilt das Alting sich in zwei
Abteilungen, die obere und die untere. In der oberen Abteilung nahmen
urspriinglich 12 (gegenwartig 14), in der unteren 24 (gegenwartig 26) Mit-
glieder Platz. Die vom K6nig ernannten Mitglieder haben alle ihren Sitz
in der oberen Abteilung, und die -ibrigen Mitglieder derselben werden von
dem gesamten Alting fUr die Dauer der Wahiperiode gewahit.

Wahrend der vor dem Jahre 1874 stattgefundenen Verhandlungen
hatte das Alting sich teilweise fUr eine noch seibstandigere Stellung als die
ihm im Verfassungsgesetz gewdhrte ausgesprochen, und nach dem Inkraft-
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treten des Gesetzes machte sich Uiber den Inhalt desselben verschiedenes
MiBvergniigen geltend. Insbesondere waren die Islander damit unzufrieden,
da8 ihr Minister in iDanemark wohnhaft sein solte, und daB seine Stellung
stets von einem der Minister des K6nigreiches (dem Justizminister) bekleidet
wurde, so daB seine Ernennung und sein Ricktritt nicht mit Riicksicht
auf die isldndischen Verhiltnisse, sondern auf diejenigen des K6nigreiches
erfolgten. Im Jahre 1885 wurde vom Alting ein Vorschlag einer Ver-
fassungsanderung angenommen, verm6ge deren der Landeshauptmann mit
wesentlich selbstandiger Autoritdt die Regierung im Namen des Kbnigs
fiihren und auf Island seBhafte und dem Altinge gegeniiber verantwortliche
Minister ernennen solte (also eine seibstandige Gouverneurstellung). Die
Regierung wies jedoch den Gedanken an eine solche Neuordnung als der
geltenden Staatsverfassung und der durch das Gesetz von 1871 fUr Island
gegebenen Rechtsstellung zuwiderlaufend mit Bestimmtheit zuriick. In
den folgenden Jahren wurden vom Alting mehrere neue Verfassungs-
vorschlage, zum Teil noch weitergehenden Inhaltes, angenommen, deren
Genehmigung ebenfalls von der Regierung abgeschlagen wurde. Endlich
wurde man 1903 iber eine neue Ordnung einig, die ihren Ausdruck fand
in einem nach fast einstimmiger Annahme des Altings am 3. Oktober 1903
erlassenen Verfassungsgesetze wegen Veranderung des Verfassungsgesetzes
von 1874 und in einem sich daran anschlieBenden Gesetze vom selben Tage
wegen der obersten Verwaltung Islands.

Durch diese Bestimmungen wurden sowohl die oberste Leitung der
islandischen Angelegenheiten von Kopenhagen aus als auch die 6rtliche
Leitung durch den Landeshauptmann aufgehoben, wogegen festgesetzt
wurde, daB der Minister f i rIs 1 a n d, der kein anderes Ministeramt
bekleiden darf und der Islandisch soll sprechen und schreiben kinnen, in der
Hauptstadt Islands, Reykjavik, wohnhaft sein soll, von wo er, so oft es
ndtig ist, sich nach Kopenhagen begibt, um im Staatsrat Gesetze und wichtige
Regierungsveranstaltungen dem K6nig zu unterbreiten. Der Minister ist
somit immer Mitglied des danischen Staatsrates, obwohl dieses islindischer-
seits haufig bestritten wird. Indessen wurde am 24. Mai 1905 im Staatsrate
vom K6nig ausgesprochen, daB die Verhandlungen im Reichstage kiinftighin
nicht bei der Entscheidung des K6nigs darfiber, ob ein Wechsel des islandischen
Ministers stattzufinden habe, mitbestimmend sein wiirden, und seit 1909 wird
die Ernennung eines neuen Ministers fiir Island nicht vom Konseilsprasidenten,
sondern vom antretenden Minister selbst kontrasigniert (vgl. oben § 33). An
dem Ministerium in Reykjavik sind angestellt: ein Landessekretar (Departe-
mentschef), welcher im Falle der Minister mit Tode abgeht, dessen Amts-
geschafte bis zur Ernennung eines neuen Ministers besorgt, und drei Bureau-
chefs, alle vom K6nig ernannt. Fernerhin hat das Ministerium ein Bureau
in Kopenhagen. Die Ausgaben fir das letztere werden in Gemiaheit des
Gesetzes von 1871 von Danemark bestritten, die Besoldung und Reisekosten
des Ministers sowie die iibrigen Ausgaben ffir das Ministerium in Reykjavik
hingegen von der islandischen Landeskasse. Der Minister hat von Amts
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wegen Zutritt zum Alting und kann, wenn er selbst verhindert ist, einen
anderen ermichtigen, in seinem Namen im Alting zu erscheinen.

Nach dem Verfassungsgesetz von 1874 war der Minister dem Alting
gegeniber nur fiir die Einhaltung des Verfassungsgesetzes verantwortlich;
wenn das Alting sich dazu veranlaft finden sollte, sich iiber die Amts-
handlungen des Landeshauptmanns zu beschweren, muBte dem K6nige ein
Gesuch eingereicht werden, und von demselben ware alsdann festzusetzen
gewesen, inwiefern und in welcher Weise die Verantwortung geltend gemacht
werden solte. Dagegen bestimmt das Verfassungsgesetz von 1903 ohne Vor-
behalt, daB der Minister fiir die Fiihrung der Regierung verantwortlich ist, und
daB ihn das Alting fir die Verwaltung seines Amtes in GemBheit der gesetz-
lich festzusetzenden Regein zur Verantwortung ziehen kann. Mit Bezug-
nahme hierauf wurde am 4. Marz 1904 ein Gesetz erlassen wegen der Ver-
antwortlichkeit des Ministers fir Island (eventuell des Landessekretdrs) und am
20. Oktober 1905 ein Gesetz wegen der Errichtung eines besonderen L an d e s -
g er ic h t s zur Aburteilung der von dem vereinten Altinge gegen den Minister
oder den Landessekretar erhobenen Klagen. Dieses Landesgericht besteht
erstens aus sechs Richtern ex officio, namlich sechs Rechtskundigen, die
islandische kmter bekleiden (in erster Reihe den drei Richtern des Ober-
gerichtes), falls sie nicht Mitglieder des Altings oder im Ministerium an-
gestellt sind; danach werden von den Sysselvorstanden und den Stadtraten
in allem 72 Manner gewahit (durch Verhaltniszahlen, wenn mehr als einer
gewahit werden soll), von welchen die obere Abteilung des Altinges nach
Verhaltniszahlen zwei Dutzend ausschieBt. Aus den fibrigbleibenden werden
von dem vereinten Altinge zwei Dutzend zu Mitgliedern ausgewahit, wahrend
die restierenden zwei Dutzend Suppleanten sind.

Aus den hier besprochenen Bestimmungen fiber die Verantwortlichkeit
des islandischen Ministers vor dem islandischen Landesgericht kann jedoch
nicht gefolgert werden, daB er der auf dem Grundgesetz (siehe die §§ 11
und 14 desselben) und dem Gesetze vom 2. Januar 1871 gegriindeten Ver-
antwortlichkeit vor dem Reichsgerichte des Kbnigreiches enthoben sei.
Auf die Fragen, die bei der naheren Abgrenzung der Zustandigkeit der beiden
Gerichte etwa entstehen machten, ist indessen hier kein AnlaB naher einzu-
gehen.

Durch das neue Verfassungsgesetz von 1903 wurden auBerdem in den
fir die Zusammensetzung des A 1 t i n g e s bisher geltenden Regeln einige
Veranderungen vorgenommen. Wie schon S. 241 erwahnt, wurde die Zah1
der vom Volke gewahiten Mitglieder um vier und die Mitgliederzahl jeder
der beiden Abteilungen um zwei erh6ht, wodurch namentlich bezweckt
wurde, die vom Kbnig ernannten Mitglieder in der oberen Abteilung in
Minoritat zu bringen.

Der Besitz des Indigenats ist nicht erforderlich, um wahlberechtigt zu
sein, dagegen ist ein gewisser Zensus aufgestellt. W a h 1 b e r e c h t i g t
sind nur Manner, und zwar: a) solche Landbewohner, welche Landwirtschaft
treiben und kommunale und sonstige 6ffentliche Abgaben erlegen; b) alle
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Manner, die in keinem persanlichen Dienstverhaltnis stehen, wenn sie an
die Gemeinde einen Jahresbeitrag von mindestens 4 Kr. erlegen (dieser
Zensus kann durch Gesetz aufgehoben werden); c) Beamte; d) diejenigen,
welche eine akademische oder eine sonstige ahnliche Priifung bestanden
haben, falls sie in keinem persbnlichen Dienstverhaltnis stehen. AuBerdem
soll der betreffende Wahler das 25. Lebensjahr erreicht haben, unbescholtenen
Rufes sein, im Wahlkreise ein Jahr lang festen Aufenthalt gehabt haben,
iiber sein Verm6gen verfuigen k6nnen und weder Armenunterstiitzung ge-
nieBen noch solche, ohne daB dieselbe zuriickgezahlt oder erlassen worden ist,
genossen haben. Um g e w a h 1 t werden zu kinnen, mulB der Betreffende
30 Jahre alt sein, darf nicht in einem Untertanen- oder sonstigen Dienst-
verhailtnis zu einem fremden Staate stehen, muB wenigstens in den zuletzt
verflossenen fiinf Jahren in den zum dinischen Staat geh6renden europaischen
Landern sich aufgehalten haben und im iibrigen die fir das Wahlrecht
vorgeschriebenen Bedingungen mit Ausnahme der Domizilbedingung er-
fflillen. Nach den Wah1gesetzen vom 14. September 1877, 3. Oktober 1903
und 9. Juli 1909 werden die Wahlbezirke aus den Stadten Reykjavik, Isafjord,
Akureyri und Seydisfjord nebst den 18 Sysseln (Untergerichtsbezirken)
gebildet; von den letzteren sind jedoch einige zweigeteilt und zwei in einen
Wahlbezirk vereinigt, so daB die Zahl der Sysselbezirke in allem 21 betragt;
von neun Wahlbezirken wah1t jeder zwei Mitglieder zum Alting, von den
iibrigen wah1t jeder eins. Die Wahlmethode (Gesetze vom 3. Oktober 1903
und 9. Juli 1909) ist schriftlich und geheim nach alnlichen Regeln wie
den im Wahlgesetz fir Danemark vom 7. Februar 1901 vorgeschriebenen.

Die ordentlichen Altingversammlungen finden jedes zweite Jahr §tatt,
in der Regel in Reykjavik. Infolge eines Gesetzes vom 22. Oktober 1912
tritt das Ting nunmehr am ersten Werktage im Juli zusammen, es sei
denn, daB ein anderer Tag in demselben Jahre dazu vom K6nig be-
stimmt wird. AuBerdem kann der Kbnig das Ting zu auBerordentlichen
Sitzungen einberufen. Dasselbe ist im wesentlichen mit denselben Be-
fugnissen wie der Reichstag ausgestattet. Unter den wenigen Abweichungen
kann hervorgehoben werden, da8 die Geschaftsordnung des Altinges und
der Abteilungen desselben nicht von dem Ting allein, sondern durch Gesetz
festgestellt wird (gegenwartig Gesetz vom 10. November 1905). Eine jede
der beiden Abteilungen des Altings verhandelt iiber die vorliegenden Sachen
nach ahnlichen Regeln wie die Kammern des Reichstages; wenn aber, nach-
dem ein Gesetzesvorschlag viermal in jeder Abteilung behandelt worden,
dennoch keine Einigung zustande gekommen ist, so treten beide Abteilungen
zu einem vereinten Ting zusammen, welches alsdann die Sache entscheidet.
In Bezug auf das fir die zweijahrige Finanzperiode geltende Finanzgesetz,
welches ebenso wie die nachtraglichen Bewilligungsgesetze zuerst der unteren
Abteilung vorgelegt werden soll, ist ausdriicklich vorgeschrieben, daB Aus-
gaben, welche durch friier erlassene Gesetze oder sonstige rechtsgiiltige
Bestimmungen festgesetzt worden sind, so lange, bis darin eine Veranderung
im Wege der Gesetzgebung geschieht, mit den einmal festgesetzten Summen
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aufgefiihrt werden sollen, wofern nicht fir die einzelne Finanzperiode be-
sondere Zulagen begehrt oder bewilligt werden (vgl. oben S. 140). Die Gut-
heilung des zweijahrigen Rechnungsberichts erfolgt durch Gesetz.

Fitr Veranderungen des Verfassungsgesetzes ist ein
ahnliches Verfahren vorgeschrieben wie im § 95 des Grundgesetzes. Die
einzige Abweichung ist die, daB die Regierung immer das Alting auflsen
muB, wenn ein Verfassungsvorschlag das erstemal von demselben an-
genommen worden ist, wdhrend eine Auflsung des Reichstages nur vor-
geschrieben ist, insofern die Regierung die Sache weiter verfolgen will.

Die den Islandern durch das Verfassungsgesetz beigelegten b ti r ger -

lichenRech te (Grundrechte) sind den im Grundgesetze des Kbnig-
reiches gegebenen Vorschriften ganz entsprechend (vgl. oben die §§ 20-27).

Gleichzeitig mit der Verfassungsanderung wurde auf den Wunsch der
Islander durch k6nigliche Anordnung das besondere Wappenzeichen Islands
im danischen Reichswappen (bisher ein gekr6nter Stockfisch) in einen Falken
verandert.

4. Bei den Bestrebungen fir die Anderung des Verfassungsgesetzes
hegte ein grofer Teil der Islander auch den Wunsch nach Aufhebung oder
Revision des Gesetzes vom 2. Januar 1871. Man war dartiber miB-
vergniigt, daB dieses Gesetz von der danischen Gesetzgebungsgewalt ein-
seitig gegeben worden war, und wiinschte daher dasselbe von einer auf freier
Vereinbarung der beiden Lander ruhenden Vereinigung abgelist zu sehen.
AuBerdem war man mit gewissen Einzelheiten des Gesetzes mehr oder weniger
unzufrieden, und insbesondere wurde der Wunsch allgemein gehegt, daB der
Unterschied zwischen gemeinschaftlichen und besonderen Angelegenheiten
in der Weise bestimmt werde, daB nicht - wie im Gesetze von 1871 -
die letzeren aufgezah1t, sondern daB im Gegenteil ausdriicklich angegeben
wurde, was gemeinschaftlich sein sollte, so daB alle Angelegenheiten, die
nicht speziell ausgenommen waren, fir jedes Land Sonderangelegenheiten
blieben. Freilich lag fir die Mehrzahl der Betreffenden hinter diesen Wiinschen
das von einzelnen ausdriicklich ausgesprochene Verlangen, daB Island zu
einem souveranen Staate erhoben (oder, in GemBheit der eigentiimlichen
islindischen Begriindung, als ein souveraner Staat anerkannt) werden sol1te,
in Realunion mit Danemark, eine Union, die viele am liebsten auf das
K6nigtum allein beschrankt wissen wol1ten, weshalb sie von seiten Islands
in der Regel minder korrekt als ,,Personalunion" bezeichnet wird.

Von der Erhebung Islands zu einem souveranen Staate - eine Stellung,
welche das Land niemals seit 1262 eingenommen hat - konnte jedoch
von seiten Danemarks, schon mit Riicksicht auf die unverhaltnismf3ig
geringe Zahl der Bev6lkerung (85 000 Einwohner) nicht die Rede sein. Um
aber den iibrigen geauBerten Wiinschen im m5glichst groBen Umfange
entgegenzukommen, wurde bei einem Besuch des K6nigs in Island im
Sommer 1907 eine Kommission eingesetzt, die aus dem Konseilsprisidenten,
dem Minister ffir Island und je sechs Mitgliedern des Landtings, des Volks-
tings und des Altings (unter den letzteren drei Mitgliedern der Opposition)
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zusammengesetzt war. Nach einer Verhandlung von wenigen Monaten kam
die Kommission im folgenden Friihjahr iiber einen Entwurf iiberein, welcher
sehr weitgehende Zugestiindnisse von seiten Ddnemarks enthielt, eigentlich
sogar weitgehendere, als es sich in allen Beziehungen mit dem ddnischen
Grundgesetze vereinigen lieB. Die Mehrzahl der isldndischen Mitglieder
nahm dieses Anerbieten als befriedigend an, und nur ein einziges Mitglied
gab ein Separatvotum ab. Nichtsdestoweniger wurden die Hoffnungen
getduscht, die man sich hiernach auf den endlichen AbschluB des islandischen
Verfassungskampfes hatte machen k6nnen. Nachdem der Entwurf der
Kommission ver6ffentlicht worden, wurde das Alting 1908 aufgelist, und
zwar unter der Kundgebung, da8 dem neugewahiten Ting nach stattgefun-
dener Zusammentretung der Entwurf unterbreitet sein wiirde. Vor den
Wahlen ging eine starke Agitation der oppositionellen Partei voraus, welche
darauf verwies, daB Island nach dem Entwurf der Kommission nicht die
Stellung eines in frei zu kiindigender Realunion mit Danemark stehenden
souverdnen Staates erhielt. Der Erfolg davon war, daB diese Partei mit
groBer Mehrheit ins Ting gewahit wurde, und da das 1909 einberufene
Alting danach den Entwurf nur mit einer Reihe sehr eingreifender Ande-
rungen annahm, wurde derselbe dem dinischen Reichstage nicht vorgelegt.
Das Gesetz von 1871 bildet somit immerfort die Grundlage der Verbindung
zwischen den beiden Landern. Es wurde zwar kiirzlich (1912) islandischer-
seits der Wunsch laut, neue Verhandlungen mit Danemark auf Grundlage
des Kommissionsentwurfes eingeleitet zu sehen; es scheint aber vorldufig
wenig Aussicht auf eine Einigung zu bestehen. Da die Rolle des Ent-
wurfes jedoch vielleicht noch nicht ausgespielt worden ist, wird eine
Ubersetzung vom vollstandigen Texte desselben unten als Anhang II
beigefiigt. Auf die Frage, wie der Charakter der in diesem etwas schwer-
falligen Entwurfe geplanten Staatsverbindung am richtigsten zu definieren
ware, ist hier kein AnlaB einzugehen (vgl. M o r g e n s t i e r n e im Jahr-
buch des 6ffentlichen Rechts 1909 S. 520-26).

Zweites Kapitel. Verwaltung.
§ 115. 1. Der Ministerf Ur Island ist der Vorgesetzte simt-

licher islandischen Beamten und in dieser Beziehung im wesentlichen wie die
Minister des K6nigreiches gestellt. AuBerdem sind demselben nach Einziehung
der Amtmannsamter (siehe unten) verschiedene den Amtmannern des K6nig-
reiches zugewiesene Geschafte iibertragen worden. Amter werden in der
Regel vom K6nige nach ahnlichen Regeln wie im K6nigreiche besetzt, aber
der Minister (wie schon friiher der Landeshauptmann) hat das Recht, Be-
amte zeitweilig zu ernennen und zu suspendieren und mit Bezug auf Prediger-
stellen mit Amtseinnahmen unter einer gewissen Grenze nach erfolgtem Vor-
schlage seitens des Bischofes das Besetzungsrecht.

Es wird eine besondere, in der Landessprache abgefaflte Regierungs-
zeitung fUr Island herausgegeben. Durch ein Gesetz vom 18. September
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1891 ist festgestellt, daB die vom Altinge angenommenen und vom Kbnig
sanktionierten Gesetze kiinftig in der islandischen Sprache erlassen werden
sollen, daB aber gleichzeitig eine danische OUbersetzung derselben vom
Minister autorisiert wird, um im Gesetzblatte des K6nigreichs publiziert
zu werden. Nach einem Gesetz vom 16. November 1907 wird auf Ver-
anstaltung der Regierung ein 6ffentliches Bekanntmachungsblatt in Island
herausgegeben.

2. Die Verwaltung des besonderen isldndischen F i n a n z w e s e n s
erfolgte vormals durch die Landeskasse, welche von einem vom Kbnig
ernannten Landesvogt verwaltet wurde. Jetzt aber, in Gemadheit des Ge-
setzes vom 3. Oktober 1903 iiber die oberste Verwaltung ist dieses Amt
eingezogen worden und seine Geschafte sind der unten erwahnten Landes-
bank in Reykjavik zugewiesen. Bei der Reformation im Jahre 1550 waren
die katholischen Kl6ster und die ausgedehnten Besitztiimer derselben unter
die Krone eingezogen worden. Diese wurden bei der finanziellen Trennung
Islands von Danemark Eigentum des Landes. Ein groBer Teil von diesen
Giitern, die auf Rechnung der Landeskasse verpachtet werden, ist laut
gesetzlicher Bestimmung allmalichh als Freigut verkauft worden, der Jber-
rest wird von Administratoren, die vom Minister ernannt werden, ver-
waltet. Die direkte und indirekte Besteuerung ist seit 1877 in GemaBheit
der Vorschrift des Verfassungsgesetzes durch eine Reihe neuer Gesetze
geordnet. Die direkten Staatssteuern (auf Grundbesitz, Gebaude in Stadten
und Handelsplatzen sowie auch eine Einkommensteuer und eine 1911 stark
erh6hte Erbschaftssteuer) bringen nicht erhebliche Betrage ein. Die be-
deutendsten Steuereinnahmen sind: Einfuhrzoll 1) auf Spirituosen, Tabak,
Kaffee, Zucker, Tee, Schokolade und Konfekt, und Ausfuhrzoll auf Fische,
Tran und Walfischprodukte. Der Zoll auf Spirituosen, welcher vormals
eine der gr6Bten Einnahmequellen des Landes bildete, ist jetzt sehr be-
trachtlich vermindert worden, nachdem ein am 1. Januar 1912 in Kraft
getretenes Gesetz vom 30. Juli 1909 die Einfuhr und den Verkauf geistiger
Getranke, wenn nicht zu technischen, medizinischen oder kirchlichen Zweeken
benutzt, vollstandig untersagt hat. Das Gesetz wurde nur nach hartem
Kampfe angenommen, und erst nachdem eine direkte Volksabstimmung
erfolgt war mit dem Ergebnis, daB drei Fiinftel der Stimmenden es an-
nahmen. Zur Verbesserung der finanziellen Lage des Landes wurden 1912
vom Alting mehrere Gesetze angenoinmen, und zwar u. a. ein Gesetz iiber
einen fir die Jahre 1913-15 geltenden, nach Gewicht oder Volumen be-
rechneten Zoll auf alle in das Land eingefiihrten Waren und ein zweites,
welches die Regierung zur Monopolisierung des Petroleumhandels in Island
ermachtigt. Diese beiden Gesetze wurden am 22. Oktober 1912 vom
K6nig bestatigt. Ob das Petroleummonopol benutzt werden wird, ist
jedoch noch unentschieden. Eine dritte vom Alting angenommene Vorlage
fiber die Errichtung einer islindischen Lotterie wurde dem K6nig nicht

1) Riicksichtlich der Zollbesteuerung wird Danemark von Island als Ausland
betrachtet, wogegen islandische Waren zollfrei in das K6nigreich eingehen.
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zur Bestatigung unterbreitet. Die Steuererhebung besorgen die Syssel-
manner und die Stadtv6gte (siehe unten).

Nachdem die islandischen Finanzen von denen des K6nigreiches getrennt
worden, sparte die Landeskasse durch eine Reihe von Jahren einen ver-
haltnismaflig bedeutenden Reservefonds auf, in den spateren Jahren aber
haben es die steigenden Ausgaben (das Landesbudget belauft sich jetzt jdhrlich
auf etwas iiber 11/2 Mill. Kronen) notwendig gemacht, denselben anzugreifen.

3. Island war friiher in drei, spaterhin in vier Amter geteilt (in Ge-
mdBheit der uralten Einteilung des Landes in ,,Fjerdinger"), welche je zwei
und zwei einem Amtmann untergeben waren; allein durch das Gesetz von
1903 iber die oberste Verwaltung wurden diese Amter eingezogen, und die
Geschafte der Amtmanner sind alsdann teils dem Minister (die sogenannten
Stiftsobrigkeitsgeschifte [vgl. S. 111] meistens dem Bischofe), teils den da-
maligen Unterbeh6rden iiberwiesen worden. Es sind diese die S t a d t -
v 6 g t e der fiinf Stadte Reykjavik, Akureyri, Havnefjord, Isafjord und
Seydisfjord und die S y s s e 1 m a n n e r der 18 sogenannten ,,Syssel"
(s. v. w. ,,Harden" des K6nigreiches). Eines der letzteren ist in zwei Teile
zerlegt, vier andere je zwei und zwei vereinigt, so daB die Anzahl der Syssel-
manner 17 betragt. Vier von diesen bekleiden zugleich die Stellung des Stadt-
vogtes in den vier letzteren der obengenannten Stadte. Unter den Syssel-
mannern stehen in jeder Kommune (Rep) R e p v 6 g te , welche ahnliche
Aufgaben haben wie die Kirchspielsvdgte des K6nigreiches.

4. Die G e r i c h t e sind nach ahnlichen Grundsatzen wie im K6nig-
reiche organisiert und das H6chstgericht des K6nigreiches ist auch fiir Island
die oberste Instanz. Eine Verdnderung der Stellung des Hbchstengerichtes
in dieser Beziehung kann dem Gesetze vom 2. Januar 1871 zufolge nur
unter Mitwirkung der allgemeinen Reichsgesetzgebung geschehen. Die zweite
Instanz wird vom Landesobergericht in Reykjavik gebildet, welches aus einem
Prasidenten und zwei Assessoren besteht. Die Untergerichte werden mit
den Sysselmannern und den Stadtv6gten besetzt. Das Gerichtsverfahren,
sowohl in biirgerlichen (Verordnung vom 15. August 1832) als Strafsachen
(Verordnung vom 24. Januar 1838) ist nach denselben Prinzipien wie das
jetzt im Kbnigreiche geltende Verfahren geordnet; doch gilt fUr den Zivil-
prozeB die Verhandlungsmaxime nicht, auBer bei dem Obergericht, indem
es die Pflicht des Richters ist, den Parteien bei der Fiihrung des Prozesses
behilflich zu sein. Infolge der zerstreuten Bev6lkerung und der beschwer-
lichen Verkehrsbeziehungen wird auBerhalb der Stadte in der Regel nur
einmal des Jahres die ordentliche Gerichtssitzung (,,Ting") gehalten. Durch
Botensendung (Budstikke) werden im voraus vom Sysselmann die Termine
anberaumt fir Haltung des Gerichtes in den einzelnen Tingbezirken des
Syssels, welche meistens mit den Reps zusammenfallen. Beim Obergericht
wurden friiher Anwalte (Prokuratoren) vom K6nig ernannt; nach einem
Gesetz von 1905 werden sie nunmehr vom Minister zugelassen. Sonst gibt
es keine Rechtsanwalte im Lande. In Reykjavik findet sich eine Straf-
anstalt und an verschiedenen Orten des Landes Gefangnisse.
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5. Die kommunale V erwa It un g liegt in den fiinf obengenannten
Stadten in den Handen eines Stadtrates. In Reykjavik und Havnefjord
wahlen die Stadtrate selbst ihren Vorsitzenden (Birgermeister) fir je sechs
Jahre, und die Besoldung derselben wird von den Stadtkassen entrichtet;
in den anderen Stadten ist der Stadtvogt zugleich Biirgermeister. Auf dem
Lande finden sich Repvorstande, welche selbst ihre Vorsitzenden wahlen,
und 24 Sysselvorstande (6 von den 18 Sysseln des Landes sind in kommunaler
Beziehung zweigeteilt), welche aus dem Sysselmann als Vorsitzendem und
einem gewihiten Mitglied aus jedem Rep des betreffenden Syssels bestehen.
Die vier friiher bestehenden oberen Kommunalrate (Amtsrate) sind durch
ein Gesetz vom 10. November 1905 fiber die Verwaltung der Land-
kommunen beseitigt worden. Als besondere Aufgabe ist es den Rep-
wie auch den Sysselvorstanden u. a. auferlegt, - dariiber zu wachen,
daB die Einwohner die n6tigen Wintervorrate haben, und n6tigenfalls
ffir Abwendung der Hungersnot zu sorgen. Infolge eines Gesetzes vom
30. Juli 1909 haben alle Einwohner der betreffenden Stadt oder des
Reps, Manner und Frauen, das kommunale Wahlrecht (die Frauen erhielten
schon 1882 das aktive Wahfrecht, weniger ausgedehnt als die Minner, und
1902 Wdhlbarkeit), welche Stellung sie auch einnehmen mbgen (also auch
Dienstboten), wenn sie nur das 25. Lebensjahr zurickgelegt haben, im letzten
der Wahl vorhergehenden Jahre in der Stadt oder dem Rep wohnhaft ge-
wesen, unbescholtenen Rufes und zur Verwaltung ihres Verm6gens rechtlich
fahig sind, von dem Armenwesen unabhingig sind und an die Stadt- oder
Repskasse Steuer zahlen. Die Ehefrau eines Wahlers ist wahlberechtigt,
auch wenn sie wegen der Ehe der Verwaltung ihres Verm6gens unfahig ist
und auch keine Steuer zahit. Wahlbar ist jeder Wahlberechtigte, welcher
in keinem pers6nlichen Dienstverhaltnis steht. Eheleute und die in gerader
Linie Verwandten kinnen jedoch nicht gleichzeitig in einem Stadtrat oder
Repvorstande sitzen, und Frauen k6nnen sich immer weigern, eine Wahl
anzunehmen. Das Wahlverfahren erfolgt in den Stadten nach VerhaItnis-
zahlen (nach der D'Hondtschen Methode) und unter geheimer Abstimmung
(Gesetz vom 10. November 1903), in den Landkommunen durch Mehrzahl
und mindliche Abstimmung (Gesetz vom 10. November 1905).

Die Gesamtausgaben der Kommunen. betragen gegenwartig etwa
600 000 Kr. jahrlich, von denen die kommunalen Stenern und Abgaben
etwa zwei Drittel einbringen. Von den Ausgaben hat bisher die Armen-
pflege den wesentlichen Teil (etwa 200 000 Kr.) dargestellt, dieser Betrag
wird aber wahrscheinlich, wenn das unten genannte Gesetz iiber die Alters-
versorgung in Kraft tritt, herabgesetzt werden.

Ein Gesetz vom 11. Juli 1890, teilweise im Jahre 1897 geandert, hatte die
Errichtung von Unterstiitzungskassen fir kleine Leute angeordnet, welche auf
Zwangsbeitrage von denjenigen, welchen die Kassen zum Vorteil gereichen warden,
gegrtindet waren. Diese Ordnung ist jetzt durch ein Gesetz vom 9. Juli 1909 von
einer allgemeinen A I t e r s v e r s o r g u n g abgel5st worden. Zu dieser soll jeder
Mann und jede Frau im Alter von 18-60 Jahren beitragen, mit Ausnahme von ge-
wissen Armen, die zur Entrichtung der Abgabe als unfahig angesehen werden, sowie
auch von denjenigen, welche sich eine Leibrente von mindestens 150 Kr. jahrlich nach
vollendetem 60. Jahre erworben haben. Der Beitrag ist 1 Kr. 80 Ore jahrlich fir
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Manner, 75 Ore fiir Frauen, und fir jede zur Abgabe verpflichtete Person schieft die
Landeskasse jahrlich 50 Ore zu. Diese Beitrage werden fir jede Stadt und jedes Rep
in besondere Kassen gesammelt, aus welchen Jahresunterstiitzungen von 20-200 Kr.
den Armen fiber 60 Jahre zugeteilt werden. Nach einem Gesetz vom 11. Juli 1911
k6nnen K r a n k e n k a s s e n die 6ffentliche Anerkennung und damit Unterstiitzungen
aus der Landeskasse erhalten.

6. AuBer den fiinf Stadten findet sich auf dem Lande und in die Syssel-
einteilung eingeordnet eine bedeutende, immer steigende Anzahl von
H a n d e 1 s p 1 a t z en , welche gesetzlich autorisiert werden. Die Be-
rechtigung zum Handelsbetrieb in den Stadten und den autorisierten Handels-
platzen erfolgt durch L6sung eines Biirgerbriefes bei dem Stadtvogt oder
dem Sysselmann. Auf dem Lande kann auch mit Genehmigung des Syssel-
vorstandes eine jedoch nicht den Verkauf geistiger Getranke umfassende
Handelsbewilligung an Bauern erteilt werden. Die sogenannten ,,Speku-
lanten" [d. h. Personen, welche, ohne im Lande fest etabliert zu sein, vom
Schiffe aus handeln; der Name stammt aus der Zeit nAch der Aufhebung
des friiheren Monopolhandels 1), als die Untertanen des Kbnigreichs anfingen,
Schiffe zur ,,Spekulation" auf Island auszuriisten] k6nnen jedesmal fuir ein
Jahr eine Bewilligung 16sen, laut deren sie berechtigt sind, auch aulerhalb
der autorisierten Hdfen, jedoch nicht mit geistigen Getrdnken, zu handeln.

Die F i s c h e r e i auf dem Seeterritorium bei Island (vgl. oben § 4)
ist den ddnischen Untertanen vorbehalten; jedoch k6nnen Aktiengesell-
schaften, an welchen Fremde Teilnehmer sind, solche Fischerei betreiben,
falls iiber die HaIfte des Kapitals dinischen Untertanen gehart und die
Gesellsehaft ihren Wohnsitz auf Island hat und der Vorstand derselben
aus danischen Untertanen besteht, von denen Uiber die Hailfte auf Island
seBhaft sind (Gesetze vom 27. September 1901 und 31. Juli 1907).

7. In k i r c h Ii c h e r Beziehung macht Island ein besonderes Bistum
unter einem Bischof in Reykjavik aus. Um zu vermeiden, daB der Bischof
nach Vakanz eventuell von einem danischen Bischof ordiniert werden solle,
hat ein Gesetz vom 30. Juli 1909 die Bestellung von zwei Ordinations-
bisch6fen (officiales) angeordnet, einen fir das alte Bistum Skalholt, den
anderen fir das alte Bistum Holar. Die Einteilung in Propsteien und Pastorate
ist in dhulicher Weise wie im Kbnigreicb geordnet. Durch eine Reihe von
Gesetzen vom 16. November 1907 wurde die Zah1 der Predigerstellen be-
schrankt und die Besoldungsverhaltnisse der Prediger und Propsten m. w.
neu geordnet, und durch ein Gesetz vom 30. Juli 1909 wurden demndchst
der Pfarr- und Kirchenzehnten nebst sonstigen kirehlichen Leistungen auf-
gehoben, um von festen, allen zu keiner Gemeinde auferhalb der Volks-
kirche geharenden Personen fiber 15 Jahre obliegenden Abgaben abgel6st
zu werden. Zur L6sung des Kirchspielzwanges hat ein Gesetz von 1882
berechtigt. Durch ein Gesetz vom 27. Februar 1880, revidiert durch Gesetz

1) Der Handel auf Island war friiher in Gemal3heit einer im Vertrage von 1262
enthaltenen Klausel fir die kinigliche Kasse oder fir besondere Handelsgesellschaften
monopolisiert. Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde derselbe fir danische Unter-
tanen freigegeben, 1816 wurde es auch Fremden gestattet, nach Gesuch und gegen
eine Abgabe das Land zu besegein, und 1854 wurden endlich Schiffahrt und Handel
fir alle freigegeben.
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vom 16. November 1907, ist den Mitgliedern der Gemeinden auf die kirch-
lichen Angelegenheiten Einflu8 gegeben, und zwar durch gewahite Kirch-
spielausschiisse, welche wenigstens einmal des Jahres allgemeine Gemeinde-
versammlungen berufen, und Hardesausschiisse, welche aus dem Propst,
den Priestern der Harde (des Syssels) und gewahlten Vertretern der Ge-
meinden bestehen und einmal jahrlich einberufen werden. Frauen sind
wahlberechtigt und wahlbar wie Manner. Die Kirchspielausschiisse sollen
auf3er den sonstigen ihnen nach dem Gesetze obliegenden Pflichten be-
sonders dazu beitragen, daB der Gottesdienst in der Gemeinde gebiihrender-
maBen vorgeht, sie sollen dem Priester in der F6rderung und Behauptung
der guten Ordnung und Sittlichkeit in der Gemeinde wie auch im Christen-
unterricht der Jugend behilflich sein und ihm in der Erhaltung der Ein-
tracht und Friedlichkeit in den Familien und unter den Mitgliedern der
ganzen Gemeinde beistehen. Nachdem schon durch friihere Gesetze die
Gemeinden auf die Besetzung der Pfarramter Einflu8 erbalten, hat ein Gesetz
vom 16. November 1907 angeordnet, daB bei eintretender Vakanz in einem
Pfarramte eine Abstimmung (nach ahnlichen Regeln wie bei den Altings-
wablen) iiber die Bewerber von den stimmberechtigten Mitgliedern der
Gemeinde vorgenommen werden soll. Falls bei einer solchen Abstimmung
ein Bewerber die Mehrzahl der abgegebenen Stimmen erhalt, so sol1 er in
der Regel von der Regierung ernannt'werden.

8. An mehreren Orten, namentlich in den Stadten und in den Handels-
platzen, finden sich V o 1 k s s c h u 1 e n; oft aber erfolgt der Unterricht
noch immer in der Familie. Dessenungeachtet stelit die allgemeine Bildung
auf einer verhaltnismaBig hohen Stufe. Friiher war den Priestern und
den Gemeindevorstanden eine besondere Aufsicht fiber die Erziehung und
den Unterricht der Jugend auferlegt; allein am 22. November 1907 wurde
eine allgemeine gesetzliche Ordnung gegeben, wodurch in denjenigen Be-
zirken, welche feste Schulen haben, Schulkommissionen, und in denjenigen,
wo dies nicht der Fall ist, Unterrichtskommissionen eingefiihrt wurden.
Laut eines Gesetzes vom 30. Juli 1909 k6nnen Privatschulen 6ffentliche
Anerkennung erhalten. Ober den Unterricht von Taubstummen sind be-
sondere Vorschriften in einer Verordnung vom 26. Februar 1872 gegeben.

An h6heren 6ffentlichen Schulen finden sich ein Gym-
nasium in Reykjavik und eine Realschule in Akureyri; einige Privatschulen
fiir Madchen genieBen 6ffentliche Unterstiitzung. An h6heren Fachbildungs-
anstalten fanden sich vormals in Reykjavik ein Pastoralseminarium, eine
1876 erricbtete Arztschule und eine 1907 errichtete Rechtsschule. Durch
ein Gesetz vom 30. Juli 1909 wurde eine U n i v e r s i t a t errichtet, in
welche die obigen drei Fachschulen als Fakultaten eintraten neben
einer vierten, philosophischen Fakultat, welche Philosophie, islandische
Philologie, islandische Geschichte und islandische Literaturgeschichte umfaft.
Die Universitat trat 1911 in Wirksamkeit, und laut eines Gesetzes vom
11. Juli s. J. ist der Zutritt zu Amtern im Lande in der Regel vom be-
standenen Examen an derselben bedingt. Fernerhin sind in Reykjavik eine
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Navigationsschule und ein Lehrerseminarium errichtet worden; auf dem
Lande finden sich zwei durch Gesetz errichtete Bauernschulen, und auch
sonstigem fachlichen und technischen Unterricht wird 6ffentliche Unter-
stiitzung gewdhrt. Ein Gesetz vom 11. Juli 1911 gebffnet Frauen den
Zutritt zu allen Bildungsanstalten und allen Amtern des Landes ohne Aus-
nahme.

An wissenschaftlichen Anstalten finden sich u. a. in Reykjavik eine
Landesbibliothek, ein Landesarchiv und eine Sammlung von Alter-
tiimern.

9. FUr die Gesundheitspflege sind ein Landphysikus und mehrere
Distriktsdrzte ffentlich angestellt. Ubrigens ist die Ausiibung der arzt-
lichen Tdtigkeit durch ein Gesetz vom 11. Juli 1911 geregelt worden. Der
Minister kann auf Empfehlung des Landphysikus auch andern als den-
jenigen, welche das Universitatsexamen absolviert haben, die Bewiligung
zur unbegrenzten oder begrenzten Ausiibung des arztlichen Berufes er-
teilen. In der Ndhe von Reykjavik ist eine Irrenanstalt errichtet worden,
und der ddnische Odd-Fellow-Orden hat dem Lande ein Hospital fir Aus-
sdtzige geschenkt.

10. Im Jahre 1885 wurde in Reykjavik eine L a n d e s b a n k errichtet,
welche auf Anleihen von der Landeskasse in besonderen von der Landes-
kasse ausgestellten Kassenscheinen gegriindet wurde. Durch ein spateres
Gesetz vom 12. Januar 1900 wurde der Bank eine Hypothekenabteilung,
welche Bankobligationen ausgiebt, angekniipft. Der Vorstand der Bank
besteht jetzt aus zwei Direktoren, die vom Minister angestellt werden, und
zwei kontrollierenden Direktoren, von welchen einer von jeder Abteilung des
Altings fiir vier Jahre gewdhlt wird (Gesetz vom 9. Juli 1909). Von 1902
an ist das Recht der Landeskasse, Kassenscheine auszugeben, als Monopol
fiir 30 Jahre und gegen eine Abgabe an die Landeskasse einer wesentlich
durch Hilfe des K6nigreiches errichteten und von der isldndischen Regierung
kontrollierten Aktienbank ,,J s I a n d s B a n k" genannt, iibertragen worden,
welcher die der Landesbank urspriinglich zugedachte Aufgabe, den Geld-
umsatz des Landes zu erleichtern und die Entwickelung der Erwerbsquellen
zu stiitzen, jetzt im wesentlichen iiberwiesen ist. Durch ein Gesetz von
1905 ist diese Bank ermachtigt, ahnliche Bankobligationen wie die Landes-
bank auszustellen. Ferner ist durch ein Gesetz vom 10. Februar 1888
eine von der Landeskasse garantierte S p a r b a n k in Reykjavik errichtet
worden, deren Direktoren vom Alting gewahit werden.

11. OGbrigens hat das Alting eine recht umfassende Tbtigkeit entwickelt,
und es sind - teilweise mit der Gesetzgebung des K6nigreiches als Muster -
mehrere wichtige Gesetze zur F6rderung des Ackerbaues (u. a. zahit die
Landeskasse Pramien fir Ausfuhr von Butter), der Fischerei usw. er-
lassen worden. In den letzten Jahren hat man besondere Aufmerksamkeit
auf die Verbesserung der Verkehrsmittel durch Anlage voa Wegen und
Briicken, Telegraphen und Telephonen gerichtet. Die Anlage eines Hafens
bei Reykjavik ist geplant (Gesetz vom 11. Juli 1911). Laut Bewilligungen

§ 115252



§ 115 Island. Verwaltung. 253

in den Finanzgesetzen fir 1910/11 und 1912/13 hat der Minister einen
sogenannten ,,Geschaftskonsulenten" angestellt, dem es obliegt, fremde
Linder im Interesse des kommerziellen Verkehrs zu bereisen.

12. Das Verfassungsgesetz bestimmt, wie das Grundgesetz des K6nig-
reichs, daB ein jeder waffenfahige Mann verpflichtet ist, pers6nlich zur
Verteidigung des Landes beizutragen. Eine Wehrpflicht ist indessen nicht
in Island eingeftihrt, und das Land hat keine Kriegsmacht. Die Bewachang
des Seeterritoriums fremden Fischerschiffen gegeniiber wird von der danischen
Marine besorgt.



254 Sechster Abschnitt: Die Kolonien. 1. Kap. Grbnland. § 116

Sechster Abschnitt.

Die Kolonien.

Erstes Kapitel. Gr~nland.
§ 116. 1. In Gr6nland hat Danemark - einzig unter allen Staaten -

ein Naturvolk durch Absperrung von der Umwelt bewahrt. Selbstverstand-
lich hat aber Danemark die Gr6nlander von der Kultur nicht absperren
wollen. Und der Kultur sind auch gefolgt die unausbleiblichen GefdhrteQ
derselben, Unterschied der Lebensverhdltnisse und neue Lebensanspriiche,
welche durch die spateren Jahre eine teilweise Anderung der bisherigen
Formen der Verwaltung und Bestrebungen von danischer Seite, der gr6n-
1andischen Nation neue Erwerbsm6glichkeiten zu eriffnen, herbeigefiihrt
haben.

Von einer eigentlichen geordneten Verfassung und Verwaltung hat
jedoch noch nicht die Rede sein kinnen. In weltlicher Beziehung wird das
Land vom Minister des Innern und in geistlicher Beziehung vom Mini-
sterium des Kirchen- und Schulwesens verwaltet. Die 6rtliche Selbst-
verwaltung hatte bisher einen ziemlich primitiven Charakter, ist aber in
neuster Zeit entwickelt worden.

2. Wdhrend der Handel nach Island, die Fdraer und die westindischen
Inseln, welcher friiher k6niglich monopolisiert war, schon lange freigegeben
worden, besteht der Hande l au f Gr 6 n 1 and immerhin als ein Regale
(vgl. § 67 sub 7). Durch eine kdnigliche Anordnung vom 18. Mrz 1776
wurde es anderen als den dem granlandischen Handel geh6renden Schiffen
verboten, die Kolonien in Gr6nland anzulaufen, und dieses Verbot ist in
den von Danemark mit fremden Staaten eingegangenen Handelsvertragen
anerkannt worden. Wie schon gesagt, wird der Handel wesentlich zwecks
der Erhaltung der eingeborenen Bev6lkerung betrieben. Die Bewohner
Grbnlands liefern an die Schiffe, welche jedes Jahr dahin geschickt werden,
die von ihnen durch Jagd und Fischerei gewonnenen Produkte, woffir ihnen
eine gewisse Taxe an Geld oder Waren bezahlt wird. Die Anzahl der Waren-
artikel, welche aus Danemark zum Verkauf in den Kolonien ausgesandt
werden, ist beschrinkt, und namentlich wird kein Spiritus an die Gr6nlander
verkauft.
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Kraft einer Konzession treibt eine private Aktiengesellschaft einen
Kryolithbruch in Siidgr5nland, wovon eine Abgabe an die Staatskasse
bezahlt wird.

3. Am 27. Mai 1908 wurde ein Gesetz iiber die V er wa I t u n g
derK o onien in Gr 6 n l and erlassen. Die Kolonien der Westkiiste
des Landes sind in administrativer Beziehung in zwei Landesteile, Stid-
und Nordgr6nland, und jeder dieser Teile wieder in Distrikte und Kommunen
geteilt. Den Vorschriften dieses Gesetzes gema8 sind demndchst am
18. Mai 1910 vier ergdnzende kinigliche Anordnungen ergangen iiber: 1. die
grbnlindischen Landesrate, 2. die Kommunalrdte, 3. die Rechtspflege und
4. die Einteilung in Kommunen, Distrikte und Landesratskreise. Durch
die letzte dieser Anordnungen ist die Anzahl der Distrikte in Siidgronland
auf 6, in Nordgr6nland auf 5 und die Anzahl der Kommunen in Stidgr6nland
auf 26, in Nordgr6nland auf 36 festgesetzt worden. FUr jeden Landesteil
ist ein vom Konig ernannter I n s p e k t o r angestellt, der im allgemeinen
als der Reprdsentant der danischen Regierung die Obrigkeit des Landes
ist und in auBerordentlichen Fllen die fiir das Wohl des Landes natigen
Veranstaltungen treffen kann. Insbesondere soil er eine durch ministerielle
Instruktion naher festzusetzende Aufsicht dariiber haben, daB die Handels-
wirksamkeit in Grinland dergestalt geleitet wird, daB sie einer gliicklichen
Entwickelung der Verm6gens- und Erwerbsverhiltnisse der Bev6lkerung
entsprechen kann. Die Distrikte (Kolonien) werden von Kolonieverwaltern
mit Assistenten und Unterassistenten verwaltet. Zur Wahrnehmung der
Gesundheitspflege sind Distriktsarzte, gegenwdrtig iiinf, angestellt.

Die oberste Verwaltung wurde friiher von dem Vorstande (Direktorat)
des grinlandischen Handels ausgetibt; durch das Gesetz von 1908 wurde
aber eine Trennung herbeigeffihrt, indem unter dem Ministerium des Innern
ein von dem Chef des Handels verschiedener, vom Kbnig ernannter ad-
ministrierender Direktor angestellt wurde. Der Handel wurde nach diesem
Gesetze wie bisher von einem handelskundigen Chef in Kopenhagen selb-
standig geleitet. Besonders wegen seiner bisherigen Verbindung mit der
Administration hat der Handel lIngere Zeit hindurch keinen geschafts-
mifig gesehen befriedigenden Ertrag gegeben. Durch das Gesetz von 1908
wurde festgestellt, daB der Handelschef spatestens fiinf Jahre nach seinem
Antritt nach erfolgter Beratschlagung mit dem Direktor einen Plan zur
kiinftigen Ordnung der Angelegenheiten des Handels vorzulegen hatte.
Die Absicht dabei war jedoch nicht, einen VberschuB fir die Staatskasse
zu erzielen. Wenn dieselbe Zinsen von ihrem im Handel einstehenden Kapital
erhalten hatte, so sollte doch jeder Gewinn oder jede Ersparnis der gr6n-
1andischen Bevblkerung selbst zum Vorteil gereichen.

Die dermaBen eingefiihrte Teilung zwischen zwei selbstandigen Beamten
tauschte indessen bald die Erwartungen. Darauf ist unterm 8. Juni 1912
ein neues Gesetz iiber eine einheitliche Verwa 1tung der gr6n-
1andischen Angelegenheiten ergangen, wodurch die Leitung sowohl der
unter das Ministerium des Innern als der unter das Kultusministerium
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geh6rigen Angelegenheiten einem vom Kanig ernannten Direktor Uiber-
wiesen ist. Derselbe ist den grbnlandischen Inspektoren und Pr6psten (siehe
unten) vorgesetzt und hat mindestens jedes dritte Jahr Inspektionsreisen
nach den Kolonien vorzunehmen. Dem Direktor ist fernerhin auch der
Handelschef unterstellt. Dieser wird vom Minister des Innern nach statt-
gefundener Beratung mit dem Minister fUr Handel und Seefahrt angestellt.
Er besorgt den Verkauf der aus Gr6nland nach Danemark gesandten Pro-
dukte sowie auch den Einkauf derjenigen Waren, iiber deren Versendung
nach den Kolonien Bestimmung getroffen ist; iibrigens ist er der handels-
kundige Ratgeber des Direktors in Fragen, welche die gr5nlandischen Ver-
haltnisse angehen, so namentlich riicksichtlich des Warenumsatzes in den
Kolonien und der Schiffahrt von Danemark nach denselben.

4. Das grinlandische K irchen - und Schu Iwesen ist durch
ein Gesetz vom 1. April 1905 neu geordnet worden. Es steht mittelst des
Direktors unter der Leitung des Ministeriums fir Kirchen- und Unterrichts-
wesen. Die kirchliche Oberaufsicht ist dem Bischofe des Stiftes Seeland
diberwiesen. In Kopenhagen findet sich ein grinlandisches Seminarium zur
Ausbildung der ausgesandten Priester und der als Priester ordinierten Ge-
hilfen. Dem Unterricht steht ein vom K6nig jedesmal auf sechs Jahre er-
nannter Lektor der granlandischen Sprache vor, welcher ferner dem Ministe-
rium, dem Bischof und dem Direktor als Sachverstandiger in grinlandischen
Kirchen- und Schulsachen behilflich sein soll. Fernerhin gibt es in Godthaab
in Gr6nland ein Seminarium zur Ausbildung eingeborner Priester und
Lehrer. Die ersteren sollen in der Regel ihre Ausbildung in Kopenhagen
fortsetzen, ehe sie ordiniert werden. Das Land ist in Kirchspiele (Prestegald)
eingeteilt, deren Anzahl mindestens zehn sein soll. In jedem derselben ist
ein ausgesandter oder eingeborener Oberpriester angestellt nebst einge-
bornen ordinierten Gehilfen (,,Oberkatecheten"), die unter ihm stehen
und die einzelnen Bezirke innerhalb des Kirchspiels bedienen. Fernerhin
k6nnen ein oder zwei Prbpste ernannt werden (z. Z. einer, der zugleich dem
Seminarium Godthaab vorsteht). In jedem Kirchspiel steht das Schul-
wesen unter der Aufsicht und der Leitung der genannten geistlichen Bedienten.
Durch k6nigliche Anordnung kann daneben ein Anteil an der Aufsicht den
eingebornen Mitgliedern der Kommunalrate zuerteilt werden. Die Lehrer-
amter werden von eingeborenen Oberkatecheten und Katecheten verwaltet;
an Orten, wo solche sich nicht finden, kann die Lehrerwirksamkeit zeitweilig
eingeborenen ,,Lesern" und ,,Leserinnen" fiberlassen werden. Die naheren
Regeln fUr die Einrichtung und den Unterrichtsplan der Schulen werden
vom Minister festgesetzt. Unter den Unterrichtsfachern sollen immer
sein: Religion, Einiibung auf Lesen und Schreiben der gr6nlandischen
Sprache, Rechnen, Schreiben und elementare Geschichte und Geo-
graphie. Im Seminarium Godthaab kann eine Nachschule eingerichtet
werden zum weiteren Unterricht von jungen Grnliandern und Kindern
ddnischer Familien. Einige von der evangelischen Briiderunitat (den
mihrischen Briidern) seit langem in Stidgrdnland unterhaltene Missions-

§ 116256



stationen wurden 1900 dem dinischen Staat und der Fiirsorge der danischen
Volkskirche iibertragen.

5. Schon 1862 und 1863 wurden durch ministerielle Bestimmungen,
welche 1872 weiter ausgeffihrt wurden, Vorstande kommunalen Charakters
in Grnland errichtet. Durch das Gesetz von 1908 ist jetzt fir jede K o m -
m u n e ein Rat errichtet, dessen Mitglieder auf vier Jahre von und aus der
grinlandischen Bev6lkerung, und zwar mit gleichem Stimmrecht fiir alle
Wahlberechtigte gewahit werden. Der Minister des Innern ist ermachtigt,
danische in Gr6nland wohnende Untertanen als Mitglieder zu ernennen,
jedoch nicht mehr als den dritten Teil der Gesamtzahl der Mitglieder. Die
Rate wahlen selbst ihre Vorsitzenden. Die naheren Regein iber ihre Zu-
sammensetzung und Wahl wie auch iiber ihre Wirksamkeit sind durch die
zweite der oben S. 254 erwahnten k6niglichen Anordnungen festgesetzt
worden. Die Rate administrieren unter der Aufsicht des Inspektors die
Kommimenkasse (siehe unten), aus welcher teils denjenigen, die auBerstande
sind, sich selbst zu versorgen, Unterstiitzungen entrichtet werden, teils
Hilfe geleistet wird fir gemeinschaftliche, fiir die Bewohner der Kommune
niitzliche Zweeke, und zwar insbesondere fuir die Ausbildung der Jugend
in praktischer Erwerbstatigkeit, sowie auch Krankenhilfe. Der etwaige
Vberrest wird unter die Erwerber der Kommune repartiert. tbrigens be-
sorgen die Kommunalrate das N6tige, um innerhalb der Kommunen die
Ordnung zu behaupten, und kinnen zwecks dessen mit Genehmigung des
Inspektors Satzungen (Vedtwegter) erlassen.

Fernerhin hat das Gesetz von 1908 vorgeschrieben, da8 fir jeden Landes-
teil ein L a n d e s r a t oder mehrere solche zu errichten sind. Durch die
erste der kiniglichen Anordnungen von 1910 ist vorlaufig ein Rat ffir jeden
Landesteil errichtet worden. Zur Vornahme der Wahlen hat die vierte
Anordnung Siidgr6nland in 11 und Nordgr6nland in 12 Landesratskreise
geteilt. In jedem Kreise werden ein Ratsmitglied und ein Suppleant von
den Mitgliedern der Kommunalrate des Kreises erwahit. Der Inspektor
ist der Vorsitzende des beziiglichen Rates, jedoch ohne Stimmrecht. Die
naheren Vorschriften betreffs des Wahlverfahrens und der Wirksamkeit
der Rate sind durch die obenerwahute erste Anordnung gegeben. Die Rate
treten einmal des Jahres auf Berufung des Inspektors jeder fir sich zu-
sammen. Sie wirken mit bei der Verwendung der Mittel der Gemeinkasse
und k6nnen fiber Veranstaltungen fiir die Rechnung des gemeinschaftlichen
granlandischen Fonds Vorschlige machen (siehe unten). Der Minister des
Innern kann die Landesrate zu einer gemeinschaftlichen Sitzung unter einem
von ihm ernannten Vorsitzenden berufen. Ein Auszug der Verhandlungen der
Rate soll in einer granlandischen Zeitung ver6ffentlicht werden, wo ebenfalls
eine grdnlandische tUbersetzung aufgenommen wird von Gesetzen, Anord-
nungen, allgemeinen von den Beh6rden getroffenen Bestimmungen betreffs
Gr6nland, Mitteilungen fiber die Verhandlungen im Reichstage wegen gron-
1andischer Verhaltnisse, Untersuchungen und Versuchen im Bereiche des grin-
landischen Erwerbslebens usw., alles nach naherer Bestimmung des Ministers.

Goos und Hansen, Dfinemark. 17
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6. Die Einwohner Gr6nlands erlegen keine Steuern oder Abgaben. Die
durch die weltliche und geistliche Verwaltung des Landes veranlaten Un-
kosten werden von der Staatskasse entrichtet, die Ausgabe des Handels
aus dessen Einnahmen. AuBerdem wird von dem Handel eine jahrliche
Abgabe erlegt, einem Fiinftel des nach der jeweiligen von dem Handel fest-
gesetzten Einhandlungstaxe berechneten Wertes der in jeden Finanzjahr
zur Absendung nach Danemark eingehandelten, monopolisierten gr6n-
landischen Produkte entsprechend. Fernerhin erlegen die Administration,
der Handel und das Kirchen- und Schulwesen eine jahrliche Abgabe von
2 o von den Geldbesoldungen samtlicher granlandischen Angestellten
dieser Institutionen. Von diesen fir jede einzelne Kommune abgerechneten
Jahresbetragen kommen zwei Drittel der K o m m u n a 1 k a s s e zu. Zwei
Drittel des Uberrestes werden an die G e m e i n k a s s e des betreffenden
Landesteiles bezahit, um unter Mitwirkung des Landesrates zur F6rderung
solcher Zwecke, die fir den Landesbereich gemeinniitzlich sind, und zur
Hilfe an diirftige Kommunalkassen verwendet zu werden, und das letzte
Drittel kommt dem gemeinschaftlichen granlandiscb en
F o n d s zu, dessen Mittel nach Bestimmung des Ministers des Innern zum
Besten der gr6nlandischen Bev6lkerung im allgemeinen benutzt werden
sollen.

7. Die Kommunalrite entscheiden (durch giitliche Verhandlung oder
durch Beschluf8) alle biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten und alle Erb- und
Teilungssachen unter den Granlandern. Auch haben die Rate die richter-
liche Gewalt iiber die Granlander in Strafsachen wegen Vergehen, z. B.
Ubertretungen von Satzungen u. dgl. Ferner haben die Landesrate spatestens
1913 eine Verhandlung iiber die eventuelle Oberweisung auch anderer Straf-
sachen an die Entscheidung der Kommunairate aufzunehmen. Sachen
wegen der von Granlandern begangenen gr6Beren Verbrechen werden dagegen
von einem g e mi s c ht en G e r i c h t e behandelt, welches unter dem Vorsitze
des Inspektors oder eines fest angestelten Vertreters desselben aus den
Vorsitzenden der Kommunalrate des Distrikts und einigen vom Inspektor
im Namen des Ministers des Innern ernanten, im Distrikt wohnhaften
danischen Mannern gebildet wird. Ober die Ernennung dieser letzteren
hat der Inspektor baldmbglichst die Genehmigung des Ministers zu be-
antragen. Die Strafabmessung ist wesentlich arbitrar. Das gemischte Gericht
ist fernerhin zustandig in biirgerlichen Sachen, wo der Beklagte, nicht aber
der Kiager dem granlandischen Rechte unterworfen ist. Nahere Vorschriften
iiber das Gerichtsverfahren usw. sind in der dritten der k6niglichen An-
ordnungen von 1910 (S. 254) gegeben.

Die im Lande sich aufhaltenden Danen und andere Personen nichtgr6nlandischer
Nationalitat sowie auch diejenigen Gr6nlander, die eine kinigliche oder ministerielle
Ernennung im Handel oder in der Verwaltung oder als Priester oder Katecheten
crreicht haben, sind den danischen Gesetzen unterworfen und haben ihren Gerichts-
stand in Kopenhagen; wenn sie aber in Gr6nland mit dem Tode abgehen, wird die
Nachlallmasse vom Inspektor als Erbteiler verteilt. Die genannten Personen sind
jedoch verpflichtet, die von den Kommunalrdten erlassenen Satzungen zu beobachten
und die unter den Grbnlandern bestehende Rechtsordnung zu respektieren. Dem
Gesetze von 1908 gemdll ist durch die Anordnung fiber die Rechtspflege dem In-
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spektor eine gewisse diesbeziigliche Strafgewalt erteilt worden. Diese Strafgewalt
urnfalit auch Sachen wegen Ubertretung des geltenden Handelsmonopols. Der In-
spektor ist in solchen Sachen berechtigt, Untersuchungen sowohl an Land als an
Bord der das Land anlaufenden Schiffe vorzunehmen und zum Besten des Handels
Waren zu konfiszieren, die Gegenstand des Schleichhandels gewesen sind. Insofern
eine unter den danischen Gesetzen stehende Person sich einer Handlung schuldig
macht, die bei den danischen Gerichten voraussichtlich Gefdngnisstrafe oder Amts-
verlust nach sich ziehen wird, soll der Inspektor Verh6r abhalten und eine Ab-
schrift desselben an das Ministerium einsenden; dabei ist er befugt, den Schuldigen
zu suspendieren und nach Danemark zuriickzuschicken. Fir die im Kirchen-
und Schulwesen angestelten Personen steht diese Befugnis dem Propste zu nach
vorhergegangener Untersuchung seitens des Inspektors. In zivilen Sachen, wo der
Beklagte den danischen Gesetzen untersteht, soll, wenn beide Parteien sich in Gr6n-
land aufhalten, ein Vergleichsversuch durch den Inspektor im Verein mit zwei
danischen Mitgliedern des gemischten Gerichts vorgenommen werden. Der Minister
des Innern kann auf Antrag bestimmen, daB eine dem grinlandischen Rechte unter-
worfene Person kiinftig unter den ddnischen Gesetzen stehen soll.

8. Eine an der Ostkiiste Gr6nlands befindliche Handels- und Missions-
station, an welcher ein danischer Kolonieverwalter angestelt ist, steht in
administrativer Beziehung auBerhalb der oben besprochenen Regeln. Das-
selbe gilt von eventuellen neuen Stationen an der Westkiiste n6rdlich von
dem bis jetzt kolonisierten Bereiche, so namentlich von dem aus den Ent-
deckungsreisen nach dem Nordpol bekannten Eskimostamm bei Kap York,
wo eine danische Missionsarbeit in neuerer Zeit angefangen hat. Die
Administration dieser Stationen erfolgt - abgesehen von dem Kirchen-
und Schulwesen - nach naherer Bestimmung des Ministers des Innern.

Zweites Kapitel. Die westindischen Kolonien.
§ 117. 1. Nachdem durch ein Gesetz vom 26. Mdrz 1852 in den dinisch-

westindischen Besitzungen eine beratende Kolonialratsversammlung ein-
gefiihrt worden worden war, hat gegenwdrtig ein Kolonialgesetz vom 27. No-
vember 1863 den Inseln eine selbstandigere Stellung zuteil werden lassen.
Als die oben im § 2 erwahnten Verkaufspldne aufgegeben waren, wurde dem-
nachst eine Kommission zur Untersuchung der administrativen und 6ko-
nomischen Verhailtnisse der Inseln ernannt. Entsprechend den Vorschlgen
dieser Kommission wurde unterm 6. April 1906 eine Revision des Kolonial-
gesetzes vorgenommen, und gleichzeitig wurde eine Reihe neuer Gesetze
erlassen, deren Hauptzweck es war, Vereinfachungen und Ersparungen in
der Verwaltung und eine feste finanzielle Ordnung dem Hauptlande gegen-
tiber herbeizufUhren. Neben diesen staatlichen Bestrebungen ist eine recht
ansehnliche Wirksamkeit im Hauptlande von privater Seite hergegangen,
um das Erwerbsleben der Inseln wieder zu heben, so namentlich durch
die Einfiihrung neuer Kulturen, nachdem der Zuckerbau unrentabel ge-
worden ist.

2. Die Regierungsgewalt auf den Insein wird unter der Oberleitung des
Finanzministers des Kanigreichs von einem vom K6nig ernannten G o u v e r -
n e u r gefiihrt. Dieser trdgt fir die Handhabung der Gesetze Sorge und hat
die Aufsicht iiber simthche Beamte und Unterbeamte, ist im Besitze des
Suspensions- und Konstituierungsrechtes, und es kann ihm im Anordnungs-
wege die Befugnis, gewisse Amter definitiv zu besetzen, erteilt werden. Fr

17 *

§ 117 Die westindischen Kolonien. 259



260 Sechster Abschnitt: Die Kolonien. 2. Kap. Die westindischen Kolonien. § 117

ist der oberste Befehishaber der bewaffneten Macht auf den Inseln und
kann im Notfalle auf eigene Verantwortlichkeit hin daselbst den Belagerungs-
zustand ganz oder teilweise erklaren und unumschrinkte Gewalt ausiiben.

Die Inseln bilden zwei h6here Obrigk eitsdistri k t e, namlich
St. Croix mit den umhegenden kleineren Inseln und St. Thomas und St. Jan,
ebenfalls mit umliegenden kleineren Inseln. In beiden Bezirken ist der
Gouverneur die hihere Obrigkeit. Die Besorgung der laufenden Geschdfte
in demjenigen Bezirke, wo er sich zurzeit nicht selbst aufhdlt, kann er
auf seine eigene Verantwortlichkeit dem Gouvernementssekrethr oder einem
zweiten Sekretar (Expeditionssekretar) iibertragen.

3. Jeder dieser Bezirke macht eine besondere Kommune mit ihrem
eigenen K o 1 oni a 1 r a t e aus. Der Kolonialrat der Insel St. Croix besteht
aus dreizehn vom Volke gewdh1ten und fiinf vom Kbnig ernannten Mit-
gliedern. Die Insel ist in vier Wahlbezirke eingeteilt. Die Stadt Christian-
sted mit Vorstadten wahit drei Mitglieder, der Landdistrikt der Christian-
steder Jurisdiktion vier, die Stadt Frederiksted zwei und der Landdistrikt
der Frederiksteder Jurisdiktion vier Mitglieder. Der Kolonialrat der
Inseln St. Thomas und St. Jan besteht aus elf vom Volke gewdhiten und
vier vom K6nig ernannten Mitgliedern. Die Stadt Charlotte Amalie auf
St. Thomas wahIt acht Mitglieder, der Landdistrikt St. Thoma ein und
St. Jan zwei Mitglieder. Sowohl die Volkswahlen wie die k6niglichen Er-
nennungen gelten fir vier Jahre, und die HalIfte der Mitglieder tritt jedes
zweite Jahr aus. Das Wahlrecht steht jedem unbescholtenen (siehe §§ 37
und 60) Manne zu, welcher im Besitze des Indigenats ist oder fiinf Jahre
lang auf den danisch-westindischen Inseln festen Wohnsitz gehabt hat,
wenn er sein 25. Jahr erreicht hat, fiber sein Verm6gen frei verfiigen
kann und entweder Eigentiimer einer Liegenschaft in der Kommune
ist, die auf St. Croix und St. Jan zu wenigstens 300 Franks und auf
St. Thomas zu wenigstens 700 Fr. an jahrlichem Pacht oder Mietzins ver-
anschlagt ist, oder im letzten Jahre eine reine Jahreseinnahme von 1500 Fr.
gehabt hat. Er muB auBerdem wenigstens zwei Jahre in der Kommune
ansassig gewesen sein und ein halbes Jahr im betreffenden Wahlbezirke
feste Wohnung gehabt haben und schlie8lich in der Wahl1iste dieses Be-
zirkes aufgefiihrt stehen. Wdhlbar ist ein jeder Wahler, welcher das
Indigenat besitzt, doch wird weder fester Aufenthalt im Wahlkreise noch
Aufnahme in die Wahliste gefordert. Der Gouverneur und die Beamten
der Gouvernementsbureaus sind jedoch nicht wahlbar. Die Volkswahlen
erfolgen mittelst heimlicher und schriftlicher Abstimmung nach ahnlichen
Regeln wie fir das Volksting des Reichstages vorgeschrieben. Nachdem
dieselben stattgefunden haben, trifft der K6nig seine Wahl. Will der
K6nig nicht selbst wahlen, so kann er dies dem Gouverneur iiberlassen.

Die Kolonialrate, welche regelmBig jeden zweiten Monat zusammen-
treten, wahIen selbst ihren Vorsitzer fiir ein Jahr. Sie kinnen vom Gou-
verneur aufgel6st werden, welcher sie auch vertagen kann, jedoch nicht
ldnger als auf 14 Tage. Der Gouverneur kann pers6nlich oder durch einen
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Bevollmachtigten an den Sitzungen teilnehmen und andere berufen, um
den Verhandlungen beizuwohnen und wdhrend derselben Aufklarungen zu

geben. Zufolge geschehener Aufforderung seitens des Gouverneurs k6nnen
die beiden Kolonialrate die Behandlung von Sachen, welche auf die ge-
meinschaftliche Gesetzgebung oder andere gemeinschaftliche Angelegenheiten
Bezug haben, einem gemeinschaftlichen Ausschui iberweisen. Doch sollen
zu solcher Beratung vorgeschlagene Sachen vorher jedem einzelnen Kolonial-
rate vorgelegt werden, und die definitiven Beschliisse werden von jeder Ver-
sammlung fiir sich gefaBt.

4. Der Wirkungskreis der Kolonialrte begreift teils einen beratenden,
teils einen beschlieBenden' Anteil an der gesetzgebenden Gewalt in sich
und aul3erdem noch eine beschlieBende Mitwirkung bei der Verwaltung der
6konomischen Angelegenheiten der betreffenden Kommune.

Prinzipiell ist die geset z ge bende Ge wa t in den Angelegen-
heiten der Kolonien bei den Gesetzgebungsorganen des K6nigreiches; aber
ehe ein Gesetz erlassen wird, welches Bestimmungen, die insbesondere die
westindischen Inseln betreffen, enthalt, soll der betreffenden Kolonialrats-
versammiung Gelegenheit gegeben werden, sich dariiber auszusprechen,
wofern nicht besondere Grinde eine Ausnahme erheischen. In An-
gelegenheiten, welche ausschlieBlich Verhaltnisse innerhalb der Grenzen
der Inseln beriihren, hierunter das Hafenwesen und das Seeterritorium
inbegriffen, findet gewbhnlich eine Delegation der gesetzgebenden Gewalt
statt, und zwar so, daB dieselbe vom K6nige und dem betreffenden Kolonial-
rat (mit beschlieBender Mitwirkung) im Verein durch sogenannte An -
o r d n u n g e n ausgeiibt wird. Solche vom Kolonialrate angenommene
und vom K6nig bestdtigte Anordnungen werden vom Gouverneur promulgiert
und dem Reichstage nachher bei seinem ersten darauffolgenden Zusammen-
tritt zur Benachrichtigung vorgelegt. In besonders dringenden Fallen kann
der Gouverneur die von den Kolonialraten angenommenen Anordnungen
vorlaufig bestatigen und ihnen auf die Weise, bis der BeschluB des K6nigs
eingeholt werden kann, Gesetzeskraft erteilen. AuBerdem kann der Gou-
verneur unter auBerordentlichen Umstanden provisorische Gesetze und An-
ordnungen erlassen, welche dem betreffenden Kolonialrat bei seinem nachst-
folgenden Zusammentritt und, insofern die Sache eine Regelung durch die
Gesetzgebung erheischt, auch dem Reichstage in seiner ersten oder, wenn
die Sache nicht so schnell im Kolonialrat hat behandelt werden k6nnen,
in seiner zweiten ordentlichen Session nach dem ErlaB des provisorischen

Gesetzes vorgelegt werden sollen.
In bkonomischer Beziehung hat jede der beiden Kommunen ihre

eigene K o 1 o n i a 1 k a s s e mit besonderen Einnahmen und Ausgaben, die

teils fir jede Kommune besonders, teils fir beide gemeinschaftlich sind.

Fir diese Kassen werden jdhrliche Budgets und eventuell Nachtragsetats
aufgestellt, welche vom betreffenden Kolonialrat angenommen und vom
K6nig genehmigt werden miissen. Stenerauflagen kannen nur durch Gesetz
oder Anordnung geschehen, wie auch zu Verfiigungen iber die den Kom -
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munen gehbrigen Grundstiicke und Wertschriften sowie zur Aufnahme von
Anleihen die Zustimmung des Kolonialrates erforderlich ist. Anderseits
kinnen aber auch die Kolonialrate nicht Dispositionen Skonomischer Natur
von gr6Berer Bedeutung ohne die Genehmigung des Gouverneurs oder, den
Umstanden gemtLB, des Ministers vornehmen.

Jeder der Kolonialrdte ernennt aus seiner Mitte einen stdndigen Aus-
schuB von vier vom Volke und einem vom K6nig erwdhlten Mitglied, der
unter dem Namen des Kommunalausschusses die Verwaltung der 6ko-
nomischen Angelegenheiten der Kommune beaufsichtigt und an derselben
teilnimmt. Die Verwaltung der iibrigen kommunalen Angelegenheiten
geschieht durch besondere Kommissionen, die meistens aus dem obigen
Kommunalausschusse - oder aus anderen, teils vom Kolonialrate, teils
vom Gouverneur erwah1ten Mitgliedern - zusammengesetzt sind, unter
Heranziehung einer grBleren oder kleineren Zahl der in der Kommune
angestellten Beamten.

5. Die S t e u e r n sind fir die drei Inseln wegen der verschiedenen
Erwerbsverhaltnisse derselben teilweise verschieden. Sie bestehen wesent-
lich in Boden- und Haussteuern, Erwerbssteuern, einer Pferde-, Wagen-
und Bootssteuer, Einfuhrz611en und Schiffsabgaben, Ausfuhrzoll auf Rum
und Zucker, Rum- und Spiritussteuer, Erbschafts- und Stempelsteuer,
Gerichtssporteln und einigen anderen indirekten Abgaben.

Dem revidierten Kolonialgesetz von 1906 zufolge entrichtet die Staats-
kasse die fiir die Oberverwaltung und die Kolonialrevision im Mutterlande
erforderlichen Betrage und hat ferner die Ausgaben fiir das Gouvernement,
fUr das unten zu erwahnende Gendarmeriekorps, fdir den fir die Inseln ge-
meinsamen Direktor des Schulwesens und die auf den Inseln befindlichen
Gemeinden der Volkskirche sowie fir die Pensionierung und Unterstiitzung
der Beamten dieser Institutionen und ihrer Witwen und Kinder iiber-
nommen. Ilingegen leistet die Kommune St. Croix der Staatskasse als
Beitrag zu den allgemeinen Staatsbediirfnissen jdhrlich 75 000 Fr., die
Kommune St. Thomas bis auf weiteres nichts. Spatestens 1917 ist diese
Bestimmung zu revidieren, um einen Beitrag von St. Thomas festzustellen
und den Beitrag von St. Croix eventuell zu regulieren. Ferner ist im
revidierten Kolonialgesetz festgesetzt, da8B, sofern eine der Kommunen
sich auBerstande sehen sollte, durch ordentliche Einnahmen ein etwa
entstandenes Rechnungsdefizit zu decken, vom Finanzministerium auf
Antrag des Gouvernements bestimmt werden soll, daB die Deckung des
Defizites durch eine einstweilige prozentuale Erhahung der fir die
Kommune geltenden Einfuhrz6lle geschaffen werden soll oder - wenn eine
Vereinbarung dariiber mit dem Kolonialrat getroffen wird - durch eine
Verm6gens- und Einkommensteuer, deren Regeln, da eine solche Steuer
fiir die Inseln zurzeit nicht besteht, auf dem Wege der Gesetzgebung zu
bestimmen sind. Auch diese Vorschriften sind spatestens 1917 zu revidieren.
Einem Gesetze von 1904 gemaB war zur Errichtung einer Lotterie auf
St. Thomas Bewilligung erteilt worden, die 1906 unter der Benennung



,,D i nische K oIonia l otteri e" abgeandert wurde, und zwar so,
da8 von den den Bewilligungsinhabern auferlegten Abgaben zundchst die
Ausgaben der Staatskasse fiir die Inseln gedeckt werden, wahrend das
iibrige den beiden Kolonialkassen und dem Hafen St. Thomas, eventuell
auch- anderen kolonialen Zwecken nach naher zu bestimmenden Regeln
zuflieft.

Ein Gesetz vom 29. Mirz 1904 hat das lateinische Miinzsystem ein-
gefiihrt. Der Frank wird in 100 ,,Bits" geteilt (das Wort ,,Cent" wurde
namlich nach dem alteren System in anderer Bedeutung gebraucht). Durch
ein zweites Gesetz vom selben Tage wurde den Kopenhagener Hauptbanken
Konzession erteilt zur Errichtung einer Bank, ,,D d n i s c h - w e s t -
indische Nationalb ank" genannt, die das Monopol zur Aus-
gabe von Geldscheinen auf den Inseln auf 30 Jahre erhalten hat. Als
Abgabe an die Staatskasse bezahlt sie 1000 ihres Jahresiberschusses und
besorgt ohne Entgelt die Kassierergeschafte sowoh1 fir die Staatskasse wie
fir die kolonialen Kassen.

6. Die R e c h t s p f I e g e wird nach denselben Grundsatzen wie gegen-
wartig im Hauptlande ausgetibt. Das neue Gesetz vom 26. Marz 1909 (siehe
§ 80) soll nicht fir die Kolonien gelten. Dieselben bilden drei Untergerichts-
bezirke: 1. Christiansted, 2. Frederiksted und 3. St. Thomas mit St. Jan.
Die Richter sind zugleich Polizeimeister (untere Obrigkeit). Vormals bestand
ein besonderes, von einem Einzelrichter bekleidetes westindisches Landes-
obergericht, dieses wurde aber 1907 aufgehoben, und Berufung von den
Untergerichten erfolgt nunmehr an das Kopenhagener Obergericht und
weiter an das H6chste Gericht, im wesentlichen nach den allgemeinen Regeln.
Nur fUr Beschwerden gegen richterliche Haftbefehle und Entscheidungen
der Wahlvorstdnde betreffend die Aufnahme in die Wahllisten wird fir
jeden Einzelfall ein auferordentliches westindisches Obergericht aus dem
Gouvernementssekretar als Vorsitzenden und zwei Unterrichtern gebildet.

7. Mit Bezug auf die kirch1ichen Verhi1tnisse bestimmt
das Kolonialgesetz, daB die evangelisch-lutherische Kirche als danische
Volkskirche 6ffentlich unterstiitzt werden soll. Beitrage zu den kirch-
lichen Einrichtungen anderer Glaubensgemeinschaften k6nnen durch An-
ordnung gewahrt werden. Glaubensgemeinden, deren Lehren als fUr den
Staat oder das allgemeine Wohl gefahrlich angesehen werden miissen, kbnnen
durch Anordnung verboten werden. Die volkskirchliche Ordnung steht
unter dem Bischof von Seeland.

8. Das Kolonialgesetz bestimmt, da3 jeder waffenfahige Mann persbn-
lich verpflichtet ist, zur Verteidigung der Inseln, falls ein Untertanen-
verhailtnis zu einem fremden Staate ihn nicht entschuldigt, sowie zur Auf-
rechterhaltung des 6ffentlichen Friedens beizutragen. Organisierte Wehr-
pflicht findet indessen nicht statt. Frifiher bestand eine besondere west-
indische Heeresabteilung, die durch Werbung gebildet wurde. Diese wurde
1906 aufgehoben und von einem militarischen, ebenfalls geworbenen
Gendarmeie k orps ersetzt, welches zur Aufgabe hat, iiber die
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bffentliche Ordnung und Sicherheit auf den Inseln zu wachen, und im
taglichen Polizeidienst mit der brtlichen Polizei nach den vom Gouverneur
gegebenen Vorschriften zusammenwirkt.

9. Das Kolonialgesetz sichert im ganzen den Biirgern der Inseln
denselben Inbegriff von b ii r ger 1 ichen Rech ten wie das Grund-
gesetz. Die Einfuhr von N e g e r s k 1 a v e n und aller Handel mit solchen
auBerhalb der Inseln wurde schon durch eine k6nigliche Verordnung vom
16. Mdrz 1792 verboten. Auf den Inseln blieb die Sklaverei dagegen legal
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts bestehen, wahrend jedoch die Stellung
der Unfreien durch mehrere Gesetzbestimmungen gemildert wurde. Im
Jahre 1847 wurde bestimmt, daB alle in Zukunft von Sklaven erzeugten
Kinder frei sein sollten und alle Sklaverei nach Verlauf von zwilf Jahren
ganzlich aufh6ren. Als aber die Neger auf St. Croix sich im folgenden
Jahre emp~rten, erlie8 der Generalgouverneur eine Proklamation, der-
zufolge alle und jede Sklaverei sofort abgeschafft wurde, und dies wurde
vom K6nig in einem offenen Brief vom 22. September 1848 bestdtigt.

10. Der H a n d e 1 mit den westindischen Inseln, welcher urspriinglich
monopolisiert war, wurde fiir St. Thomas und St. Jan den Schiffen aller
Nationen in der Hauptsache schon 1782 und 1815 freigegeben; doch be-
standen hohe Abgaben auf Ein- und Ausfuhr, die erst 1862 herabgesetzt
wurden. Auf St. Croix wurde der Handel dinischen Schiffen nach und von
inlandischen Platzen 1755 und 1764, fremden 1833 und 1834 freigegeben.
Der Handel mit dem Mutterlande geno8 indessen fortwdhrend gewisse Be-
giinstigungen, besonders in der Form eines niedrigeren Ausfuhrzolls auf
Zucker als bei der Ausfuhr nach fremden Plitzen. Dieser Differentialzoll
wurde 1850 herabgesetzt und 1862 im wesentlichen aufgehoben.

Durch ein Gesetz vom 6. April 1906 wurde der Hafen St. Thomas zu
einer selbstandigen Institution gemacht, aus deren Einnahmen der Kommune
ein gewisser ZuschuB geleistet wird. Ein Gesetz vom 25. Mai 1912 er-
machtigte ferner die Regierung, einem Konsortium auf 99 Jahre Konzession
zu erteilen, neue Anlagen im Hafen vorzunehmen und dieselben mit der
bevorstehenden Offnung des Panamakanals vor Augen auszunutzen. Es
ergab sich indessen, daB die Benutzung der Konzession in der voraus-
gesetzten Weise sich nicht durchfiihren lieB. Die beabsichtigten Unter-
nehmungen werden jedoch nunmehr fiir danische Rechnung zum wesent-
lichen Teil ins Werk gesetzt, und zwar mit Aussicht auf spatere Ergdnzungen.



Nachtrag.

Nachtrag.

Das 1Hichstgericht hat sich durch ein Urteil vom 15. April 1912 iiber
die S. 34 erwahnte Frage ausgesprochen, inwieweit die Gerichte die Grund-
gesetzmdBigkeit eines Gesetzes priifen kinnen. Ein Prediger hatte gegen
das Kultusministerium und das Finanzministerium im Namen der Staats-
kasse Klage erhoben mit dem Antrage auf Entschadigung fir den ihm
durch das Gesetz vom 15. Mai 1903 iiber die Ablasung der Zehnten zu-
gefiigten Verlust an Dienstbeziigen (vgl. S. 136). Das Gericht sprach im
besagten Urteil aus, es ergebe sich aus dem Inhalt des Gesetzes und sei
durch die vorhergegangencn Verhandlungen bekriftigt, daB die Vorschriften
desselben betreffs der Zehntablisung auch fUr die schon bei Inkrafttreten
des Gesetzes zu einem mit Zehnte besoldeten Amte ernannten Prediger
Platz greifen sollten, ohne da8 ihnen in dieser Veranlassung wegen erfolgter
Verminderung der Dienstbeziige irgendeine Anforderung auf Entschddigung
zustehen solle, und ferner, es kdnne keinem Zweifel unterliegen, daB die
gesetzgebende Gewalt berechtigt gewesen, eine solche Ordnung zu treffen,
insbesondere mit Beriicksichtigung, daB es sich hier um die Regulierung
einer Einnahme wechselnder Grale handele, Uiber welche friiher zu wieder-
holten Malen entsprechende Verfiigungen durch Gesetz getroffen worden
sind. Infolgedessen wurde die gegen die beiden Minister erhobene Klage
abgewiesen.

In diesem Urteil hat also das Hachstgericht untersucht, ob die gesetz-
gebende Gewalt berechtigt gewesen, ein Gesetz des vorliegenden Inhaltes
zu erlassen, mit anderen Worten: das Gericht ist davon ausgegangen, es
stehe den Gerichten zu, die GrundgesetzmaBigkeit der Gesetze zu priifen.

B erich tigun gen.

S. 57 steht ,,Staatssekretdr", lies ,,Staatsratssekretir1'.
S. 199: Von dem Staatsmonopol auf Telegraphen und Telephone gelten gesetzlich

einige Ausnahmen in Betreff von Anlagen zum privaten Gebrauch (fUr Kommunen,
private Eisenbahngesellschaften und gewisse andere Anlagen).
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Anhang I.

Wir Christian der Neunte usw. tun kund hiemit: Der Reichstaghatauf dieimGrund-
gesetz vom 5. Juni 1849 § 100 vorgeschriebene Weise dreimal angenommen, Wir haben nach
der zweiton Annahme vorlaufig gutgeheiBen und bestatigen nunmehr durch Unsere Aller-
h6chste Genehmigung

Das durchgesehene Grundgesetz des Danischen Reiches
vom 5. Juni 1849.

I.
§ 1. Die Regierungsform ist beschrankt-monarchisch. Die ksnigliche Gewalt ist

erblich. Die Erbfolge ist die im Thronfolgegesetz vom 31. Juli 1853 Art. I und II fest-
gesetzte 1)

§ 2. Die gesetzgebende Gewalt ist beim Konige und dem Reichstage im Verein. Die
austibende Gewalt ist beim K6nige. Die richterliche Gewalt ist bei den Gerichten.

§ 3. Die evangelisch-lutherische Kirche ist danische Volkskirche und wird als solche
vom Staate unterstiltzt.

II.
§ 4. Ohne Einwilligung des Reichstags kann der Ksnig nicht Regent in anderen

Landern sein.
§ 5. Der Kanig soll der evangelisch-lutherischen Kirche angehren.
§ 6. Der Konig ist mindig, wenn er sein 18. Jahr vollendet hat. Dasselbe gilt von

den kiniglichen Prinzen.
§ 7. Bevor der Kbnig die Regierung antritt, gibt er i4F Staatsrate schriftlich die

eidliche Versicherung ab, das Grundgesetz des Reiches unverbritehlich zu halten. Von
der Versicherungsakte werden zwei gleichlautende Urkunden ausgestellt, von denen eine

1) Das Thronfolgegesetz ffir die dinische Monarchie.
Wir Frederik derSiebente usw. tun kund hiemit:-------

Art. I. Wenn die vorn K6nige Friedrich dem Dritten in Mannsstamme ab-
stammende mannliche Nachkonenschaft, welcher zufolge des von demselben Kanige
unter dem 14. November 1665 gegebenen K6nigs-Gesetzes das Erbrecht auf den
dinischen Thron zusteht, nach Gottes unerforschlichem RatschluI erl6schen sollte,
so soll alles und jedes Erbrecht nach den Artikeln 27-40 des gedachten K6nigs-
Gesetzes aufgehoben sein und sol nur Mann von Mann, mit Ausschluf3 der Weiber,
zur Erbfolge in allen unter Unserm Szepter vereinigten Landern berechtigt sein.
Die Thronfolge soll, in diesem Falle, in der Gesamtheit dieser Lander auf Unsern
vielgeliebten Vetter, Seine Hoheit Prinz Christian von Schleswig - Holstein-
Sonderburg-Giicksburg, welchem Wir von jetzt an den Namen eines Prinzen zu
Danemark beigelegt haben wollen, und auf Seine aus der Ehe mit Unsrer viel-
geliebten Cousine, Ihro Hoheit der Prinzessin Louise Wilhelmine Frederike Caroline
Auguste Julie von Schleswig-Holstein- Sonderburg- Gliicksburg, jetzt Prinzessin zu
Danemark, gebornen Prinzessin von Hessen, entsprossene mannliche Nachkommen-
schaft iibergeben.

Art. IL Auf diese Nachkommenschaft, Mann von Mann [so im deutschen
Originaltext des Gesetzes, im danischen Originaltext hingegen heif3t es: ,,Mann nach
Mann und Mann von Mann"], in rechtmaf3iger Ehe erzeugt, soll die Krone nach dem
Rechte der Erstgeburt und der agnatischen Linienerbfolge vererben.
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dem Reichstag zur Aufbewahrung in dessen Archiv hibergeben, die andere im geheimen
Archiv niedergelegt wird. Kann der Kbnig wegen Abwesenheit oder aus anderen Griinden
diesen Eid nicht unmittelbar beim Thronwechsel leisten, so wird die Regierung, his jene
Eidesleistung stattfindet, vom Staatsrat gefithrt, es sei denn, daB durch Gesetz ein anderes
bestimmt werde. Hat der Kbnig schon als Thronfolger don Eid geleistet, tritt er un-
mittelbar beim Thronweehsel die Regierung an.

§ 8. Bestimmungen betreffend die Fiihrung der Regierung, falls der Kdnig unmlindig,
krank oder abwesend ist, werden durch Gesetz festgestellt. Bis ein diesbezilgliches Gesetz
gegeben ist, wird die Regierung in den genannten Fllen interimistiseh vom Staatsrat
gefithrt. Dieser hat dann sofort den Reichstag einzuberufen, welcher in gemeinsamer
Sitzung (§ 67) darhiber beschlieBt, in welcher Weise mit der Regierung zu verfahren ist,
bis der Kdnig dieselbe wieder antreten kann. Findet sich im Falle einer Thronerledigung
kein Thronfolger, wifhit der vereinigte Reichstag einen Kinig und bestimmt die kiinftige
Erbfolge.

§ 9. Die Zivilliste des Konigs wird fir die Dauer seiner Regierung durch Gesetz
bestimmt. Durch dasselbe wird zugleich festgestellt, welche Schlisser und andere Gegen-
stande des Staatseigentums zu der Zivilliste geh6ren sollen.

Die Zivilliste kann nicht mit Schulden belastet worden.
§ 10. For Mitglieder des kiniglichen Hauses kdnnen Apanagen durch Gesetz be-

stimmt werden. Die Apanagen kdnnen ohne Einwilligung des Reichstags nicht auBerhalb
des Reiches genossen werden.

III.
§ 11. Der Kdnig hat mit den in diesem Grundgesetze festgestellten Besebrankungen

die hochste Gewalt in allen Angelegenheiten des Reiches und fit diese durch seine
Minister aus.

§ 12. Der Ktnig ist unverantwortlich; seine Person ist heilig und unverletzlich. Die
Minister sind verantwortlich ffOr die Fithrung der Regierung; ihre Verantwortlichkeit soll
durch Gesetz naher bestimmt werden.

§ 13. Der Kdnig ernennt und verabschiedet seine Minister. Er bestimmt deren
Anzahl und verteilt die Geschafte unter sie. Die Unterschrift des Konigs unter Be-
schlissen, welche Gesetzgebung und Regierung betreffen, gibt diesen Gfiltigkeit, wenn
sie von der Unterschrift eines oder mehrerer Minister begleitet ist. Ein jeder Minister,
welcher einen BeschluB unterschrieben hat, ist ffir denselben verantwortlich.

§ 14. Die Minister kinnen vom Konig oder vom Volksting for ihre Amtsfthrung in
Anklage gesetzt werden. Das Reichsgericht urteilt in den gegen die Minister wegen ihrer
Amtsffthrung anhangig gemachten Sachen.

§ 15. Die Minister bilden im Verein den Staatsrat, in welchem der Thronfolger, wenn
er mandig ist, Sitz nimmt. Der Kdnig fihrt den Vorsitz mit Ausnahme der in §§ 7 und 8
angeffhrten Falle.

§ 16. Alle Gesetze und wichtige RegierungsmaBregeln sollen im Staatsrate ver-
handelt werden. Ist der Kinig in einzelnen Fallen verhindert, Staatsrat zu halten, kann
or die Sache in einem Ministerrat beraten lassen. Dieser besteht aus samtlichen Ministern
unter dem Vorsitz desjenigen, den der Kdnig zum Konseilsprasidenten ernannt hat. Jeder
Minister soll in diesem Falle sein Votum zu Protokoll geben, und die Beschifisse werden
nach Stimmenmehrheit gefa~t. Der Konseilsprfsident legt das hiber die Verhandlungen
geffibrte, von den Ministern, welche im Rate zugegen waren, unterzeichnete Protokoll dem
Kdnig vor, welcher sodann bestimmt, ob er dem Vorschlag des Ministerrats unmittelbar
beistimmen oder ob er die Sache im Staatsrate sich vortragen lassen will.

§ 17. Der Kinig besetzt alle Amter in dem bisherigen Umfang. Veranderungen
hierin konnen durch Gesetz geschehen. Niemand kann zum Beamten bestellt werden,
welcher nicht das Indigenatrecht besitzt. Jeder Zivil- oder Militarbeamte beschwdrt das
Grundgesetz.

Der Kinig kann die von ihm angestellten Beamten entlassen. Die Pension der-
selben wird in Ubereinstimmung mit dem Pensionsgesetz festgesetzt.

Der Kdnig kann Beamte ohne deren Einwilligung versetzen, doch nur so, daB sie
dadurch an ihren amtlichen Einnahmen keinen Verlust erleiden, und daB ihnen die Wahl
zwischen einer solchen Versetzung und der Verabschiedung mit Pension nach den all-
gemeinen Regeln freigegeben wird.
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Ausnahmen ftir gewisse Beamtenklassen, auBer der in § 73 festgesetzten, werden
durch Gesetz bestimmt.

§ 18. Der K6nig erklart Krieg und schlieft Frieden, geht Biindnisse und Handels-
vertrAge ein und hebt sie auf. Doch kanu er nicht ohne Einwilligung des Reichstags
irgendeinen Teil des Landes abtreten oder eine Verpflichtung dibernehmen, welche die
bestehenden staatsrechtlchen Verbaltnisse verandert.

§ 19. Der Kbnig beruft jedes Jabr einen ordentlichen Reichstag ein. Ohne Ge-
nehmigung des Konigs kann derselbe nicht fiber zwei Monate beisammen bleiben.

Veranderungen in diesen Bestimmungen kinnen durch Gesetz geschehen.
§ 20. Der Kinig kann den Reichstag zu aulBerordentlichen Versammlungen ein-

berufen, deren Dauer auf seiner Bestimmung beruht.
§ 21, Der Konig kann die Sitzungen des ordentlichen Reichstags auf bestimmte Zeit

vertagen, doch ohne Einwilligung des Reichstags nicht linger als auf zwei Monate und
nicht 6fter als einmal im Jahre bis zum nichsten ordentlichen Zusammentritt.

§ 22. Der Konig kann entweder den ganzen Reichstag auflisen oder die eine der
biden Abteilungen desselben; wird nur das eine Ting aufgelost, sollen die Sitzungen des
andern Tings vertagt werden, bis der ganze Reichstag wieder versammelt werden kann.
Dies soll vor Ablauf zweier Monate nach der Auflksung gescheben.

§ 23. Der Konig kann dem Reichstag Gesetzvorschlige und Vorschlige zu sonstigen
Beschltissen vorlegen lassen.

§ 24. Die Genehmigung des Konigs ist erforderlich, um einem Beschlu3 des Reichs-
tags Gesetzkraft zu verleiben. Der Konig befiehit die Kundmachung des Gesetzes und
tragt far die Vollziebung desselben Sorge. Hat der Kanig einen vom Reichstag an-
genommenen Gesetzvorschlag vor Beginn der nichsten Reichstagssession nicht bestatigt,
wird derselbe als hinflilig angesehen.

§ 25. In besonders dringenden Fallen kann der Konig, wenn der Reichstag nicht ver-
sammelt ist, vorlaufige Gesetze erlassen, welche jedoch nicht im Widerspruche mit dem
Grundgesetze sein diirfen und stets dem nachsten Reichstage vorgelegt werden mitssen.

§ 26. Der Kbnig kann begnadigen und Amnestie erteilen; die Minister kann er
jedoch nur mit Einwilligung des Volkstings ricksichtlich derjenigen Strafen begnadigen,
zu welchen sie von dem Reichsgerichte verurteilt sind.

§ 27. Der Konig erteilt teils unmittelbar, teils durch die bezUglichen Regierungsbeharden
solche Bewilligungen und Ausnahmen von den Gesetzen, welche entweder nach den vor
dem 5. Juni 1849 geltenden Regeln gebrauchlich sind, oder wozu in einem seit der Zeit
erlassenen Gesetze die Ermachtigung gegeben ist.

§ 28. Der Kbnig hat das Recht der Miinzpragung in Gem&Bheit des Gesetzes.

IV.
§ 29. Der Reichstag besteht aus dem Volksting und dem Landsting.
§ 30. Das Wahlrecht zum Volksting hat jeder unbescholtene Mann, der im Besitz

des Indigenatrechts ist und sein 30. Lebensjahr zuruickgelegt hat, ausgenommen wenn er:
a) ohne eigenen Hausstand zu besitzen, in privatem Dienstverhaltnisse steht;
b) bffentbche Armenunterstiltzung genieft, ohne da8 ihm die Zuritckbezahlung der-

selben entweder erlassen ist oder er die empfangene Unterstlitzung zuriickbezahlt hat;
c) in der Verfilgung fiber sein Vermigen beschrankt worden ist;
d) nicht wenigstens ein Jahr lang in dem Wahlbezirk oder in der Stadt, wo er sich

zu der Zeit, da die Wahl stattfindet, aufhalt, festen Wohnsitz gehabt hat.
§ 31. Wahlbar zum Volksting ist, mit den in § 30 a, b und c genannten Ausnahmen,

jeder unbescholtene Mann, der im Besitze des Indigenatrechts ist, wenn er das 25. Jahr
vollendet hat.

§ 32. Die Anzahl der Mitglieder des Volkstings soll sich zur Einwohnerzabl un-
gefahr wie 1 zu 16 000 verhalten. Die Wahlen geschehen in Wahlkreisen; die Einteilung
derselben und das Wahlverfahren wird durch das Wahlgesetz bestimmt. Jeder Wahlkreis
whfilt einen Reprfsentanten unter denen, die sich zur Wahl gestelt haben.

§ 33. Die Mitglieder des Volkstings werden far drei Jahre gewhit. Sie erhalten
tagliche Diaten, deren Grale durch das Wahlgesetz bestimmt wird.

§ 34. Die Anzahl der Mitglieder des Landstings ist 66; 12 werden von dem Kinig
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ernannt, 7 in Kopenhagen, 45 in grileren, sowohl Land wie Stadte umfassenden Wahl-
kreisen, 1 auf Bornholm und 1 von dem Lagting der F&rer gewahlt.

§ 35. Niemand kann, unmittelbar oder mittelbar, an der Wahl von Landstings-
mitgliedern teilnehmen, sofern er nicht die allgemoinen Bedingungen fir das Wahirecht
zum Volksting erffiUt; doch soll es hierbei genligen, da8 der Betreffende das letzte Jahr
vor der Wahl in einer dec Stadte bzw. in dem Landdistrikte des fraglichen Wahlkreises
festen Wohnsitz gehabt hat.

§ 36. In Kopenhagen wahlen saimtliche Wahlberechtigte (§ 35) einen Wahlmann
auf je 120 Wahler, und zwar so, daB ein UberschuB von 60 Wfhilern far volle 120 gerechnet
wird. Eine ebenso groBe Anzahl Wahlmanner wird von denjenigen Wahlern gewAhlt, die
wahrend des letzten Jahres auf eine Stenereinnahme von wenigstens 2000 Reichstalern
(4000 Kr.) veranlagt gewesen sind. Sarmtliche Wahlmanner nehmen im Verein die Wahl
von Landstingsmitgliedern ffir Kopenhagen vor.

§ 37. Auf dem Lande wahlen samtliEche Wahlberechtigte (§ 35) einen Wahlmann in
jedem Gemeindekreis. Ffir samtliche Provinzialstadte, Frederiksberg, Frederiksvaerk,
Marstal, Silkeborg, Lbgstir und Narre-Sundby eingerechnet, werden halb so viele Wahl-
manner gewahit, als Landgemeinden sind; falls die Zah1 der Wahlnanner hierbei keine
gerade wird, soll sie zu einer geraden Zahl erhiht werden. Die eine Hlfte der Wahlmanner
wird, in jeder Stadt ffr sich, von allen Wahlberechtigten gewAhlt; die andere Halfte wird
von denjenigen Wahlern der Stadt gewahit, die wahrend des letzten Jahres auf eine Steuer-
einnahme von wenigstens 1000 Reichstalern (2000 Kr.) veranlagt gewesen sind oder wenigstens
75 Reichstaler (150 Kr.) an direkten Staats- und Kommunalsteuern bezahlt haben. Die
Verteilung der Gesamtzahl der WahimAnner unter die einzelnen Stadte im Verhaltnis zu
deren Wahlerzahl bestimmt die Regierung jedesmal, wenn allgemeine Wahlen zum Lands-
ting stattfinden sollen, doch so, daB jede Stadt wenigstens einen Wahimann jeder Wahler-
klasse erhalt. Mit sAmtlichen WahImannern jedes Landstingskreises vereinigt sich zur
Wahl der Landstingsmitglieder des Kreises eine der Anzahl der Landgemeinden ent-
sprechende Zah1 derjenigen Landwahler, welche wahrend des letzten Jahres den hichsten
Beitrag an den Staat und an die Amtskommune geleistet haben.

§ 38. Wahlbar zum Landsting ist ein jeder, der zum Volksting wahlbar ist, wenn
er das letzte Jahr im Wahlkreise wohnhaft gewesen ist.

§ 39. Die durch den Kanig stattfindende Ernennung von Landstingsnutgliedern ge-
schieht auf Lebenszeit unter Mannern, welche gewdhlte Mitglieder der friiheren oder jetzt
bestehenden reprasentativen Versammlungen des Konigreichs sind oder gewesen sind.
Es steht jedoch jedem Mitglied frei, seinen Sitz im Landsting aufzugeben, sowie er auch
im Falle des Verlustes der Wahlbarkeit aus demselben austritt.

Die fibrigen Mitglieder des Landstings werden auf acht Jahre gewihit, jedoch so,
daB die Halfte alle vier Jahre austritt.

Die Mitglieder des Landstinges erhalten dieselben taglichen Diaten wie die des Volkstinges.
§ 40. Die Wahlen der Mitglieder des Landstinges geschehen nach der Proportionszahl-

wahhmethode. Das Wahlgesetz regelt das NAhere betreffend die Wahlen.

V,
§ 41. Der ordentliche Reichstag tritt am ersten Montag des Oktobers zusammen,

falls der Konig ihn nicht auf einen fritlieren Tag einberufen hat.
§ 42. Der Sitz der Regierung ist der Versammlungsort des Reichstags. In auBer-

ordentlichen Fallen kann der Konig ihn jedoch an einen anderen Ort des Reiches zusammen-
rufen.

§ 43. Der Reichstag ist unverletzlich. Ein jeder, welcher die Sicherheit und Freiheit
desselben antastet, sowie auch ein jeder, welcher hierzu den Befehl gibt oder einem solchen
Befehl Gehorsam leistet, ist des Hochverrats schuldig.

§ 44. Jedes der Tinge ist berechtigt, Gesetze vorzuschlagen und ffir sein Teil an-
zunehmen.

§ 45. Jedes der Tinge kann Adressen dem Kinig 11berreichen.
§ 46. Jedes der Tinge kann, um Sachen von allgemeiner Wichtigkeit zu untersuchen,

Kommissionen aus seinen Mitgliedern einsetzen. Diese sind berechtigt, sowohl den Be-
harden als auch Privatpersonen mandliche oder schriftliche Aufschlhsse abzufordern.

§ 47. Keine Steuer kann anders als durch Gesetz auferlegt, verandert oder auf-
gehoben werden, sowie auch ohne gesetzliche Bewilligung keine Mannschaft ausgehoben,
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keine Staatsanleihe aufgenommen und keine dem Staat gehorende Domane verauBert
werden.

§ 48. Auf jedem ordentlichen Reichstag soll, sobald derselbe sich konstituiert hat,
ein Vorschlag zum Finanzgesetz fur das folgende Finanzjahr, einen Uberschlag itber die
Einnahmen und Ausgaben des Staates enthaltend, vorgelegt werden.

Vorschlage zum Finanzgesetz und zu den Nachtragsbewilligungsgesetzen sollen zuerst
im Volksting behandelt werden. i

§ 49. Ehe das Finanzgesetz angenommen worden ist, ditrfen die Steuern nicht ein-
gefordert werden. Keine Ausgabe darf erfolgen, welche nicht in dem Finanz- oder einem
Nachtragsbewilligungsgesetz begrtindet ist.

§ 50. Jedes Ting ernennt zwei besoldete Revisoren. Diese durchgehen die jahrliche
Staatsrechnung und wachen dartiber, daB alle Einkiinfte des Staates darin aufgeffihrtworden
sind, und daB keine Ausgabe auBerhalb des Finanzgesetzes stattgefunden hat. Sip k~nnen
die Mitteilung aller notwendigen Aufklarungen und Aktenstficke fordern. Die jahrliche
Staatsrechnung wird demnichst zugleich mit den von den Revisoren gemachten Be-
merkungen dem Reichstag zur Beschlu~fassung vorgelegt.

Veranderungen in diesen Bestimmungen kinnen durch Gesetz geschehen.
§ 51. Kein Auslander kann das Indigenat anders als durch Gesetz erhalten.
§ 52. Kein Gesetzvorschlag kann endgiiltig angenommen werden, bevor er dreimal

vom Tinge behandelt worden ist.
§ 53. Wenn ein Gesetzvorschlag in dem einen Ting angenommen worden ist, soll

derselbe in der angenommenen Form dem andern Ting zur Behandlung vorgelegt werden;
wenn der Vorschlag dort verandert wird, geht er ans erste Ting zurtick; falls dann wiederum
hier VerAnderungen vorgenommen werden, so wird der Vorschlag abermals dem andern
Ting zugestellt. Kommt auch dann keine Einigkeit zustande, so soll, wenn eines der
beiden Tinge es verlangt, jedes Ting eine gleich groBe Anzahl Mitglieder dazu ernennen,
in einem gemeinschaftlichen Ausschuti zusammenzutreten, um tiber die Streitpunkte ihr
Bedenken abzugeben und den Tingen Vorschlag zu machen. Mit Rticksicht auf den Vor-
schlag des Ausschusses wird dann in jedem Tinge fdr sich die schlie8l1iche Entscheidung
getroffen.

§ 54. Jedes der Tinge entscheidet selbst tiber die Giltigkeit der Wahlen seiner
Mitglieder.

§ 55. Jedes neue Mitglied beschwort das Grundgesetz, sobald die Gfiltigkeit seiner
Wahl anerkannt ist.

§ 56. Die Mitglieder des Reichstags sind nur an ihre eigene Oberzeugung gebunden
und nicht an irgendeine Vorschrift ihrer Wahler.

Beamte, welche zu Mitgliedern des Reichstages gewahlt werden, beddrfen der Er-
laubnis der Regierung fur die Annahme der Wahl nicht.

§ 57. Solange der Reichstag versammelt ist, kann kein Mitglied desselben ohne die
Einwilligung des Tinges, zu dem dasselbe gehart, wegen Schulden verhaftet werden und
ebensowenig gefanglich eingezogen oder in Anklage gesetzt werden, es sei denn, daB es
auf frischer Tat ergriffen wdirde. Ffir seine AuBerungen im Reichstage kann kein
Mitglied ohne Einwilligung des Tinges auBerhalb desselben zur Verantwortung gezogen
werden.

§ 58. Tritt fur ein giiltig gewahites Reichstagsmitglied einer der Falle ein, welche die
Wahlbarkeit ausschlieBen, verliert es das aus der Wahl flieBende Recht.

Es soll durch Gesetz naher bestimmt werden, in welchen Fallen ein Reichstagsmitglied,
welches ein besoldetes Staatsamt erhalt, sich einer neuen Wahl zu unterwerfen hat.

§ 59. Die Minister haben kraft ihres Amtes Zutritt zum Reichstage und haben das
Recht, wahrend der Verhandlungen, so oft sie wollen, das Wort zu erhalten, wahrend sie
im tUbrigen die Geschaftsordnung beobachten. Ein Stimmrecht fiben sie nur dann aus,
wenn sic zugleich Mitglieder des Reichstags sind.

§ 60. Jedes Ting wahlt selbst seinen Prisidenten sowie denjenigen oder diejenigen,
welche den Vorsitz fibhren sollen, falls der Prasident daran verhindert ist.

§ 61. Keines der beiden Tinge ist beschluBfAhig, wenn nicht mehr als die Halfte der
Mitglieder zugegen sind, und an der Abstimmung teilnehmen.

§ 62. Jedes Reichstagsmitgled kann in dem Tinge, dem es angehort, mit Genehmigung
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desselben jede offentliche Angelegenheit zur Verhandlung bringen und eine Erklarung
dartiber seitens der Minister verlangen.

§ 63. Kein Antrag darf irgendeinem Ting auf anderem Wege abergeben werden als
durch eins seiner Mitglieder.

§ 64. Falls das Ting sich nicht veranlaft sieht, fiber einen Antrag BeschluB zu fassen,
kann es denselben den Ministern tiberweisen.

§ 65. Die Sitzungen der Tinge sind offentlich. Doch kann der Prisident oder die
in der Geschaftsordnung festgesetzte Anzahl Mitglieder verlangen, dab alle Nicht-Zugeh6rigen
entfernt werden, worauf das Ting bestimmt, ob die in Rede stehende Sache in einer bffent-
lichen oder in einer geheimen Sitzung verhandelt werden soil.

§ 66. Ein jedes der Tinge setzt die naheren Bestimmungen fest, welche den Geschafts-
gang und die Aufrechterhaltung der Ordnung betreffen.

§ 67. Der vereinigte Reichstag wird durch das Zusammentreten des Volks- und des
Landstinges gebildet. Zur Beschlulnahme ist erforderlich, dalI tiber die Halfte der Mit-
glieder eines jeden Tings zugegen sind und an der Abstimmung teilnehmen. Der ver-
einigte Reichstag wahit selbst seinen Prasidenten und setzt ibrigens die naheren Be-
stimmungen fest, welche den Geschaftsgang betreffen.

VI.
§ 68. Das Reichsgericht besteht aus den ordentlichen Mitgliedern des obersten Ge-

richtshofes des Landes und einer entsprechenden Anzahl vom Landstinge aus dessen Mitte
auf vier Jahre erwahlter Richter. Wenn in einem vorliegenden Falle nicht die volle Anzabl der
ordentlichen Mitglieder des obersten Gerichtshofes an der Verhandlung und der Aburteilung
der Sache teilnehmen kann, soil eine dementsprechende Anzabl der vom Landstinge zuletzt
oder mit der kleinsten Stimmenzahl gewahiten Reichsgerichtsmitglieder zurticktreten. Das
Gericht wAhlt selbst seinen Prases aus seiner Mitte.

Wird das Landsting aufgelist, wahrend eine Sache vor dem Reichsgerikhte schwebt,
behalten doch die von dem aufgelisten Tinge gewahiten Mitglieder ihren Sitz im Gericht
ftir diese Sache.

§ 69. Das Reichsgericht urteilt in den vom K6nig oder vom Volksting gegen die
Minister anhangig gemachten Sachen.

Beim Reichsgericht kann der Konig auch andere Personen wegen solcher Verbrechen,
die er als dem Staate besonders gefahrlich ansieht, anklagen lassen, wenn das Volksting
darin einwilligt.

§ 70. Die Austibung der richterlichen Gewalt kann nur durch Gesetz geordnet werden.
§ 71. Die Rechtspflege soll von der Verwaltung nach den Regeln, welche durch Gesetz

festgestellt werden, getrennt werden.
§ 72. Die Gerichte sind berechtigt, eine jede Frage beziglich der Grenzen der obrig-

keitlichen Gewalt zu entscheiden. Wer eine solche Frage aufwerfen will, kann sich jedoch
nicht dadurch, dab es die Sache vors Gericht bringt, der Pflicht entziehen, vorlaufig dem
Befehl der Obrigkeit Folge zu leisten.

§ 73. Die Richter sollen sich in ihrem Amte einzig und allein nach den Gesetzen
richten. Sie kinnen nur zufolge eines richterlichn Erkenntnisses abgesetzt werden, sowie
sie auch nicht gegen ihren Wunsch versetzt werden kinnen, ausgenommen in dem Fall
einer organisatorischen Veranderung der Gerichte. Doch kann ein Richter, welcher
sein 65. Jahr zurtickgelegt hat, unter Belassung seiner bisherigen Einnahmen entlassen
werden.

§ 74. Offentliches und miindliches Verfahren soil sobald und soweit als miglich in
der gesamten Rechtspflege durchgeffthrt werden.

In Sachen wegen Miftaten und in Sachen, welche aus politischen Gesetzaiber-
tretungen herrithren, sollen Geschworene eingefithrt werden.

VII.
§ 75. Die Verfassung der Volkskirche soll durch Gesetz geordnet werden.
§ 76. Die Butrger haben das Recht, sich in Gemeinschaften zu vereinigen, um Gott

auf die Weise zu verehren, wie es mit ihrer Uberzeugung filbereinstimmt; doch darf nichts
gelehrt oder vorgenommen werden, was der Sittlichkeit oder der offentlichen Ordnung
widerstreitet.
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§ 77. Niemand ist verpflichtet, pers6nliche Beitrage zur Unterhaltung' irgendeines
andern Gottesdienstes als seines eigenen zu leisten; doch soll ein jeder, welcher nicht nach-
weist, da8 er Mitglied einer hier im Lande anerkannten Glaubensgenossenschaft ist, die
der Volkskirche gesetzlich zustandigen pers6inlichen Abgaben an das Schulwesen erlegen.

§ 78. Die Verhaltnisse der auBerhaib der Volkskirche stehenden Glaubensgenossen-
schaften sollen durch Gesetz naher geordnet werden.

§ 79. Niemand kann wegen seines Glaubensbekcnntnisses von dem vollen Genusse
der bitrgerlichen und politischen Rechte ausgeschlossen werden oder sich der Erftillung
irgendeiner allgemeinen Bllrgerpflicht entziehen.

VIII.
§ 80. Ein jeder, welcher festgenommen wird, soll binnen 24 Stunden vor einen Richter

gestellt werden. Wenn der Festgenommene nicht sofort in Freibeit gesetzt werden kann,
soll der Richter du, ch ein von Grinden begleitetes Erkenntns, welches so bald als m6glich
und spatestens binnen drei Tagen erlassen werden sol, entscheiden, daB er zu verhaften
sei, und falls er gegen Sicherstellung freigelassen werden kann, die Art und GrB~e derselben
festsetzen.

Dieses Erkenntnis kann der Angeschuldigte sogleich und ohne Verbindung mit der
Hauptanklage vor das hahere Gericht bringen.

Niemand kann far ein Vergehen, welches nur mit GeldbuBe oder einfacher Gefanguis-
strafe bedroht ist, in Untersuchungshaft genommen werden.

§ 81. Die Wohnung ist unverletzlich. Haussuchung, Beschlagnahme und Unter-
suchung von Briefen und anderen Papieren darf, wo kein Gesetz eine besondere Ausnahme
gestattet, nur zufolge eines richteriichen Erkenntnisses geschehen.

§ 82. Das Eigentumsrecht ist unverletzlich. Niemand kan verpflichtet werden,
sem Eigentum abzutraten, auBer wenn das Gemeinwohl es erheischt. Dies kann nur
infolge eines Gesetzes und gegen vollstandige EntschAdigung geschehen.

§ 83. Alle Beschrankungen des freien und far alle gleichen Zutrittes zur Erwerbs-
tatigkeit sollen durch Gesetz aufgehoben werden, insofern dieselben nicht in Riicksichten
auf das allgemeine Woh1 begrindet sind.

§ 84. Wer nicht imstande ist, sich selbst und die Seinigen zu ernahren, und
dessen Versorgung keinem anderen obliegt, ist berechtigt, vom Gemeinwesen Hilfe zu
erhalten; doch soll er sich alsdann den Verpflichtungen unterwerfen, welche die diesbeziig-
lichen Gesetze auferlegen.

§ 85. Kinder, deren Eltern nicht imstande sind, far ihren Unterricht zu sorgen,
werden freien Unterricht in den Volksschulen erhalten.

§ 86. Jedermann ist berechtigt, seine Gedanken durch den Druck zu veriffentlichen,
doch nur unter der Verantwortlichkeit vor den Gerichten. Zensur und andere vorbeugende
Malregeln kmnnen niemals wieder eingeffihrt werden.

§ 87. Die BUrger haben das Recht, zu jedem gesetzlichen Zweeke ohne Erlaubnis
Vereine zu bilden. Kein Verein kann durch eine RegierungsmaBregel aufgehoben werden.
Doch kinnen Vereine vorldufig verboten werden; es soll dann aber sofort eine Anklage
gegen den Verein zum Zwecke der Aufltsung desselben erhoben werden.

§ 88. Die Bftrger haben das Recht, sich unbewaffnet zu versammeln. Offentlichen
Versammlungen ist die Polizei berechtigt beizuwohnen. VersammIungen unter freiem Iimmel
k6nnen verboten werden, wenn sich von denselben Gefahr fdr den ffentlichen Frieden
beffirchten 1a8t.

§ 89. Bei einem Auflauf darf die bewaffnete Macht, wofern sie nicht angegriffen wird,
erst dann einschreiten, wenn sie den Volkshaufen dreimal im Namen des Konigs und des
Gesetzes vergebens aufgefordert hat, sich zu zerstreuen.

§ 90. Jeder waffenfahige Mann ist verpflichtet, pers6nlich zur Verteidigung des
Vaterlandes nach den naheren Bestimmungen, welche das Gesetz vorschreibt, beizutragen.

§ 91. Das Recht der Kommunen, selbstandig ihre Angelegenheiten unter der Ober-
aufsicht des Staats zu verwalten, wird durch Gesetz geordnet werden.

§ 92. Jedes nach den Gesetzen mit dem Adel, Titel und Rang verbundenes Vor-
recht ist abgeschafft.

§ 93. Kein Leben, Stammhaus oder FideikommiBgut darf in Zukunft errichtet werden;
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es soll dureh Gesetz naher bestimmt werden, auf welche Weise die jetzt bestehenden Besitz-
tirner dieser Art in freies Eigentum tibergehen kdnuen.

§ 94. Mit Bezug auf die Kriegsmacht sind die in den §§ 80, 87 und 88 gegebenen
Bestimmungen nur mit den aus den Vorschriften der militarischen Gesetzen entspringenden
Beschrankungen anwendbar.

I N.
§ 95. Vorschlge zu Voranderungen oder Zusatzbestimmungen zum vorliegenden

Grundgesetz kdnnen sowohl auf einem ordentlichen wie auf einem aulerordentlichen Reichs-
tag gemacht werden.

Wird ein Vorschlag zu einer 'neuen grundgesetzlichen Bestimmung in beiden Tingen
angenommen und die Regierung die Sache firdern will, soll der Reichstag auf-
geldst und allgemeine Wahlen sowohl zum Yolksting wie zum Landsting vorgenommen
werden. Wird der Beschlu8 auf dem neugewahIten, ordentlichen oder aulBerordentlichen
Reichstag in unverhnderter Gestalt angenommen, und wird er vom Kdnig bestatigt, ist
derselbe Grundgesetz.

Int erimisthis he Bestimmu ng en.

1. Die jetzigen vom K6nig ernannten Mitglieder des Landstings des Reichsrats
nehmen Sitz im Landstinge des Reichstags, bis zum Ablauf von zwdlf Jahren seit der
Ernennung eines jeden einzelnen. Die Giiltigkeit der Ernennung erlischt nicht durch eine
Aufldsung des Landstinges.

2. Mit Bezug auf das Verfahren beim Reichsgericht gilt, bis ei neues Gesetz erlassen
wird, das Gesetz vom 3. Marz 1852 mit den durch die veranderte Zusammensetzung und
die Bestinmung im letzten Teil des § 68 notwendig gemachten Abanderungen.

3. Die im § 73 enthaltene Bestimmung, da8 die Richter nur zufolge eines richter-
lichen Erkenntnisses abgesetzt werden, sowie auch nicht gegen ihren Wunsch versetzt
werden kdnnen, soll auf die jetzigen Richter, welche [d. h. solche Richter, welche nach
der jetzigen Gerichtsordnung] zugleich administrative Geschafte auszuffthren haben, nicht
anwendbar sein.

4. Bis eine Umianderung des Kriminalprozesses bewerkstelligt ist, soll bei der im
§ 80 erwahnten Berufung gegen ein Erkenntnis wegen Verhaftung wie in einer privaten
Sache verfahren werden, jedoch mit der beim Extragericht tiblichen Frist, sowie auch der
Klhger des Gebrauchs von Stempelpapier und der Erlegung von gerichtlichen Gebiihren
enthoben ist. Es soll ihm erlaubt werden, sich wegen einer solchen Berufung mit einem
Anwalt zu beraten, und neue Aufschlfisse kdnnen dem Obergericht vorgelegt werden.

(Die fiinfte interimistische Bestimmunng, welche die Reichstagswahlen betraf,
wird hier tibergangen, da sie kein Interesse fiir die Gegenwart bietet.)

Da somit die durch die Grundgesetzbestimmung vom 17. November 1865 gestelte
Bedingung erftillt worden ist, und da Wir unter heutigem Tage ebenfalls die von Reichs-
tage in grundgesetzlicher Weise angenommene Grundgesetzbestimmung, betreffend die
Aufhebung der Grundgesetzbestimmung vom 29. August 1855, bestatigt haben, wird hier-
mit das Grundgesetz vom 18. November 1863 auBer Kraft gesetzt, und das Grundgesetz
des Ddnischen Reiches tritt, in seiner gegenwartigen durchgesehenen Gestalt, ffir alle An-
gelegenheiten Unseres Reiches wiederum in Wirksamkeit.

Gegeben auf Unserem Schlo8 Amalienborg, den 28. Juli 1866.

Unter Unserem Koniglichen Handzeichen und Insiegel.

Christian R.

(L. S.)

C. E. Juel-Vind-Frijs. Th. Rosenbrn-Teilmann. Neergaard. Grove. Leuning.
C. A. Fonnesbech. J. B. S. Estrup.

Goos and Hansen, DAnemark.
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Anhang II.
Entwurf der danisch-islandischen Kommission

von 1907,
am 14. Mai 1908 abgegeben.

§ 1. Island ist ein freies und selbstandiges, unverauBerliches Land, durch den
gemeinsamen K6nig und durch die in diesem Gesetze nach gegenseitigem Ibereinkommen
festgesetzten gemeinsamen Angelegenheiten mit Danemark verbunden, und bildet somit
mit Danemark zusammen eine Staatsverbindung, das gesamte danische Reich.

In den Titel des Kdnigs werden nach den Worten: ,,Kbnig von Danemark" die Worte:
,,und Island" aufgenommen.

§ 2. Die fur Danemark geltende Ordnung bertiglch der Thronfolge, des Rechts des.
Konigs, in anderen Landern Regent zu sein, der Religion des K6nigs, seiner Miindigkeit
und der Fiihrung der Regierung in Fallen der Unmuindigkeit, der Krankheit oder der
Abwesenheit des Kdnigs sowie in dem Falle, da8 bei eintretender Thronerledigung ein
Thronfolger fehit, gilt auch fur Island.

§ 3. Gemeinsam fur Danemark und Island sind nachstehende Angelegenheiten:
1. Die Zivilliste des K6nigs, Apanagen der Mitglieder des k6niglichen Hauses und

sonstige Ausgaben fur das Kdnigshaus.
2. Die auswartigen Angelegenheiten; doch soll kein sich auf Island besonders be-

ziehender Vertrag ohne Mitwirkung der zustandigen islandisehen Behbrden fir Island
geltend gemacht werden k6nnen.

3. Das Verteidigungswesen zu Lande und zur See, darunter die Kriegsflagge; vgl.
jedoch § 57 des islandischen Verfassungsgesetzes vom 5. Januar 18741).

4. Die Behauptung der Fischereigerechtsamen der Untertanen, jedoch unter Aufrecht-
erhaltung des Rechtes Islands, nach Ubereinkunft mit Danemark die Fischereiinspektion
bei Island zu supplieren.

5. Das Indigenatrecht; doch kann die gesetzgebende Gewalt jedes der beiden Lander
das Indigenat mit beiderseitiger Giltigkeit erteilen.

6. Das Miinzwesen.
7. Das Hdchste Gericht; doch kann die gesetzgebende Gewalt Islands bei Re-

organisation des Gerichtswesens ein oberstes Gericht fir islandische Sachen im Lande
selbst errichten. Bei eintretender Vakanz im Hdchstengericht soll his dahin far die An-
stellung eines des islundischen Rechtes besonders kundigen und mit islandischen Verhalt-
nissen vertrauten Mitgliedes Sorge getragen werden.

8. Die Handelsflagge nach auBen hin.
§ 4. Andere Angelegenheiten von gemeinsamer Bedeutung fur Danemark und Island,

darunter die Post- und Telegraphenverbindung zwischen den beiden Landern, werden
von den zustandigen danischen und islandischen Regierungsbehdrden im Verein oder,
insofern ein Gesetz erforderlich ist, von den gesetzgebenden Gewalten der beiden Lander
geordnet.

§ 5. Danen und Islander in Island und Islander und Danen in Danemark sollen in
jeder Hinsicht gleiches Recht genieBen.

1) Ein jeder waffenfahige Mann ist verpflichtet, zur Verteidigung des Landes
persbnlich beizutragen, nach den naheren Bestinmungen, die hieriiber durch Gesetz
festgesetzt werden m6gen.
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Doch bleibt das den islndischen Studierenden zuerteilte Vorrecht auf Benefizien an
der Universitlt zu Kopenhagen bestehen. Ebenfalls bleiben auch fernerhin die in Island
wohnhaften Islander der Wehrpflicht zu Lande und zur See enthoben.

In Bezug auf die Fischerei auf dem Seeterritorium sowohl bei Danemark als auch
bei Island sind Danen und Islander gleichgestellt, solange § 3 Punkt 4 in Kraft bleibt.

§ 6. Die Staatsgewalt fiber die im § 3 bestimmten gemeinsamen Angelegenheiten
wird, bis anderweitige Bestimmung durch cin sowohl von Reichstage wie voni Alting
angenommenes und vom K6nig bestatigtes Gesetz getroffen wird, auch fur Island von den
danischen Behurden ausgetibt, wabrend im tibrigen jedes Land far sich tiber alle seine
Angelegenheiten mit vollkommener Selbstandigkeit waltet.

§ 7. Solange Island an der Austibung der Staatsgewalt fiber die gemeinsamen An-
.gelegenheiten unbeteiligt ist, nimmt es an den Kosten derselben keinen Teil; doch ent-
richtet die Landeskasse Islands einen nach dem Verhaltnisse zwischen den Einnahmen
Danemarks und denjenigen Islands bestimmten Anteil der Zivilliste des K6nigs und der
Apanagen der Mitglieder des kiniglichen Hauses. Dieser Anteil wird im voraus fir je
zehn Jahre durch eine mit den Untersebriften des danischen Konseilsprasidenten und des
islandischen Ministers versehene kinigliche Resolution festgesetzt.

Zur Ebnung des finanziellen Verhaitnisses zwischen Danemark und Island entrichtet
die danische Staatskasse ei fir allemal 1 500 000 Kr. an die Landeskasse Islands, wodurch
eine endgiltige Regelung aller zwischen Danemark und Island bisher bestehenden finan-
ziellen Beziehungen stattgefunden haben wird.

§ 8. Erhebt sich ein Zwist daruber, inwiefern eine Angelegenheit eine gemeinsame
ist oder nicht, soll es zunachst versucht werden, denselben durch Verhandlungen zwischen
den Regierungen der beiden Lander beizulegen. Gelingt dies nicht, wird der Zwist der
endgiltigen Entscheidung eines Aussohusses unterworfen. Dieser Ausschu8 besteht aus
zwei vom Reichstage (einer von jedem der beiden Tinge) und zwei von dern Alting be-
zeichneten und vom Kbnige ernannten Mannern, welche selbst einen Obmann wahlen.
Gelangt man nicht zur Einigkeit Uiber die Wahl eines solchen, tritt der Prasident des
Hlchstengerichtes als Obmann ein.

§ 9. Nach Verlauf von 25 Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes kann sowohl
der Reichstag als auch das Alting die Revision desselben fordern. Fhfirt die Revision
binnen drei Jahren nach Eingabe der Revisionsforderung nicht zu erneuerter Ubereinkunft,
kann die Forderung einer abermaligen Revision in derselben Weise nach funf Jahren spit
Ablauf der genannten Frist eingebracht werden. Gelingt es dann nicht, im Lanfe zweier
Jahre nach der erneuten Einbringung der Revionsforderung zur Einigkeit zwischen den
beiderseitigen gesetzgebenden Gewalten zu gelangen, bestimmt der Kunig auf diesbezUg-
lichen Antrag seitens des Reichstags oder des Altings, da8 die Gemeinsamkeit in Bezug
auf die im § 3 unter den Punkten 4, 5, 6, 7 und 8 erwahnten gemeinsainen Angelegenheiten
nach zweijahriger Frist ganz oder teilweise aufgehoben sein soll.
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