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(b) Beschränkung auf das Verhältnis

Betriebsrat zu Arbeitnehmer 556
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Bereich 698
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§ 11 Abs. 2 GmbHG analog 742
II. Haftung nach § 179 BGB 744
III. Haftung nach § 179 BGB analog 752

1. Begründung der analogen Anwendung des
§ 179 BGB für das handelnde Betriebsratsmitglied 
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Ansprüchen Dritter 801

§ 2 Zwangsvollstreckung 804
A) Vollstreckung von Geldforderungen 804
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